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Viehhaltung in Rheinland-Pfalz weitgehend an die Fla
che gebunden 

Die Viehbestande in Rheinland-Pfalz sind seit Jahren 
rOcklaufig. lm Mai 1999 wurden von gut 15 000 land
wirtschaftlichen Betrieben noch rund 457 000 Rinder, 
379 000 Schweine, 145 000 Schafe, 1,8 Mill. StOck Ge
fiOgel sowie 22 000 Pferde gehalten. Gleichzeitig sind 
die Bestande in den viehhaltenden Betrieben immer 
grOBer geworden. Rund 1 500 der 9 000 Betriebe mit 
Rindern hielten mehr als 100 Tiere. Auf sie entfiel knapp 
die Halfte des Rinderbestandes im Land. Vor zehn Jah
ren stand nur ein Viertel der Rinder in Bestanden die
ser GrOBenordnung. Noch starker spezialisierten sich 
die schweinehaltenden Betriebe. 1999 hielten 284 Be
triebe mehr als 400 Schweine. Damit entfielen auf 7% 
aller Schweinehalter 54% der Bestandszahlen. 1990 ka
men 282 Betriebe mit mehr als 400 Schweinen erst auf 
34% des Bestandes. 

Trotz der grOBer werdenden Bestande weisen die 
viehhaltenden Betriebe eine ausreichende Flachenaus
stattung aus, so dass die Viehhaltung in Rheinland-Pfalz 
als flachengebunden bezeichnet werden kann. Um ei
nen einheitlichen MaBstab zu haben, warden die ein
zelnen Tierarten in Grol3vieheinheiten (GV) umgerech
net und zusammengefasst. Der GV-SchiOssel basiert 
auf dem Lebendgewicht der Tierarten im VerMitnis zu 
einer Milchkuh. Die Viehbestande der rheinland-pfalzi
schen Betriebe ergaben 1999 etwa 421 000 GV. Bezieht 
man diesen Wert auf die landwirtschaftlich genutzte Fla
che der viehhaltenden Betriebe, errechnet sich ein 
durchschnittlicher Viehbesatz von 0,8 GV je ha. Weiter
gehende Analysen bestatigen, dass die Viehhaltung in 
Rheinland-Pfalz - von Ausnahmen abgesehen - fla
chengebunden ist. 62% der viehhaltenden Betriebe 
wiesen weniger als 1,0 GV je ha auf. Auf einen Wert zwi
schen 1,0 und 1,5 GV kamen weitere 22%. Nur 500 Be
triebe oder 3,3% der Viehhalter verfOgten Ober mehr als 
2,5 GV je ha landwirtschaftlich genutzte Flache. bd 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 225. 

Wachsende Konzentration im Baugewerbe 

Die wirtschaftliche Entwicklung im Baugewerbe ist in 
den letzten Jahren zunehmend in die Schlagzeilen der 
deutschen Presse geraten. Der ROckgang der Auftrage 
insbesondere im Wohnungsbau zwang viele, vor allem 
kleinere Unternehmen zur Aufgabe bzw. zum Abbau ih
res Personals. Dies blieb nicht ohne Auswirkung auf die 
Entwicklung der Konzentration in diesem Wirtschafts
bereich. 

Bei der Untersuchung der Konzentration in der Wirt
schaft kann zwischen den Betrieben auf der 6rtlichen 
Ebene und den Unternehmen auf der Ebene der 
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rechtlich selbstandigen wirtschaftlichen Einheiten 
unterschieden werden. Wahrend hinsichtlich der Um
satzkonzentration des rhein land-pfalzischen Bau
gewerbes auf der Betriebsebene insbesondere im 
Bauhauptgewerbe eine Verschiebung von den Klein
und Mittelbetrieben zu den Grol3betrieben zu beobach
ten ist, ergibt sich bei der Analyse der Konzentration auf 
der Ebene der Unternehmen eine Verlagerung von den 
Grol3unternehmen zu den mittleren Unternehmen. Da
bei ist der Anteil, den die kleineren Unternehmen haben, 
nahezu stabil geblieben. Zu berOcksichtigen ist jedoch, 
dass bei der Untersuchung der Konzentration auf der 
Unternehmensebene aus methodischen GrOnden die 
kleinen Unternehmen mit weniger als 20 Beschaftigten 
unberOcksichtigt geblieben sind. 

Die Analyse des AusmaBes der Konzentration ergibt 
ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen der Be
triebs- und der Unternehmensbetrachtung. So weist auf 
der Betriebsebene das Bauhauptgewerbe eine wesent
lich h6here Konzentration als das Ausbaugewerbe auf, 
wohingegen auf der Unternehmensebene eine h6here 
Konzentration fOr das Ausbaugewerbe gemessen wer
den kann. Hierzu tragt im Wesentlichen bei, dass im 
Ausbaugewerbe einige wenige sehr groBe Unterneh
men das wirtschaftliche Geschehen bestimmen. 

Ein Bundesvergleich ergibt, dass die rheinland-pfal
zischen Unternehmen des Bauhauptgewerbes wesent
lich starker mittelstandisch orientiert sind als im 
Bundesdurchschnitt, was in erster Linie auf ein in 
Rheinland-Pfalz geringeres Gewicht der GroBunterneh
men mit 200 und mehr Beschaftigten zurOckzufOhren 
ist. Das Ausbaugewerbe wies dagegen im gesamten 
Bundesgebiet eine ahnliche, eher kleingewerblich 
orientierte Struktur wie in Rheinland-Pfalz auf. me 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 232. 

Bauhauptgewerbe mit geringem Auftragspolster 

Der Auftragsbestand des rheinland-pfalzischen Bau
hauptgewerbes war Ende Juni 2001 mit 2,1 Mrd. DM um 
fast 13% niedriger als ein Jahr zuvor. Lediglich im Hoch
bau konnte ein Anstieg (+ 1,9%) verzeichnet werden. 
wahrend das Auftragspolster im Tiefbau um 22% ab
nahm. 

Ausschlaggebend fOr die leichte Besse rung im Hoch
bau war ein deutlicher Anstieg im gewerblichen Hoch
bau (+14%). Dagegen wiesen die AuftragsbOcher im 6f
fentlichen Hochbau (-13%) sowie im Wohnungsbau 
(-0,2%) ROckgange aus. 

lm Bereich des Tiefbaus schrumpfte das Auftrags
polster bei allen Bauarten. So verringerten sich die Auf-
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tragsbestande im StraBenbau (-2%) und im 6ffentlichen 
Tiefbau (-6,4%) moderat, wahrend im gewerblichen 
Tiefbau die Abnahme besonders deutlich ausfiel 
(-62%). fu 

Ruckgang der Wohngeldempfanger beschleunigte sich 

Ende 2000 erhielten in Rheinland-Pfalz knapp 82 000 
Haushalte Mittel nach dem Wohngeldgesetz, urn damit 
die Miet- bzw. Eigenheimbelastung voll oder teilweise 
abdecken zu k6nnen. Damit beschleunigte sich der 
ROckgang der Leistungsempfanger, der seit dem Jahr 
1997 zu beobachten ist. GegenOber dem Vorjahr bean
spruchten Ober 9% weniger Haushalte Wohngeldleis
tungen. 

Knapp 47 000 Haushalte (8,2% weniger als im Jahr 
1999) erhielten Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, 
bei denen die H6he des gezahlten Wohngeldes in 
Abhangigkeit vom Einkommen, der Zahl der Fami
lienmitglieder sowie der wohngeldfahigen Miete oder 
Belastung ermittelt wird und aus bestehenden Wohn
geldtabellen abgelesen werden kann. Fast ein Viertel 
dieser Antragsteller war arbeitslos, ein Drittel erwerbs
tatig, die Obrigen Empfanger waren Rentner, Pensio
nare, Studenten sowie sonstige Nichterwerbstatige. 
Durch die in der Vergangenheit gestiegenen Nominal
einkommen fielen immer weniger Haushalte unter die 
fOr die Berechnung des Wohngelds maBgebenden Ein
kommensgrenzen, die seit 1990 unverandert GOitigkeit 
hatten. Zum 1. Januar 2001 ist durch die Novellierung 
des Wohngeldgesetzes auch die seit langem geforderte 
Anpassung an die gestiegenen Lebenshaltungskosten 
vollzogen worden. 

35 000 Haushalte erhielten als Empfanger von Sozi
alhilfe oder KriegsopferfOrsorge pauschaliertes Wohn
geld; dies ist ein ROckgang von 10,7% gegenOber dem 
Jahr 1999. Die rOcklaufige Tendenz bei den Emptangern 
von Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine wesentliche Ur
sache dieser Entwicklung. Aus Grunden der Verwal
tungsvereinfachung wird bei diesem Personenkreis auf 
die herk6mmliche Berechnung des Wohngeldes ver
zichtet. MaBgebend fOr die H6he der Leistungen sind 
hier die anerkannten Aufwendungen tor die Miete nach 
dem Bundessozialhilfegesetz, die mit einem festgeleg
ten Pauschalsatz multipliziert werden. 

Rund 231 Mill. OM Wohngeld wurden im Jahr 2000 
gezahlt. Damit ging neben den Empfangern auch der 
ausgezahlte Betrag gegenOber dem Vorjahr urn gut 9% 
zurOck. Auf Haus- oder WohnungseigentOmer, die den 
Wohngeldbetrag als Lastenzuschuss erhalten, entfielen 
knapp 13 Mill. OM, wahrend an Mieter Ober 218 Mill. OM 
als Mietzuschuss gezahlt wurden. he 

Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung weiter 
rucklaufig 
Niedrigster Anteil der nicht feststellbaren Vater 

lm Jahr 2000 sind die Jugendamter in Rheinland
Pfalz in 3 642 Fallen zur Feststellung der Vaterschaft ta
tig geworden. Nach dem deutlichen ROckgang zwischen 
1998 und 1999 von gut 20% gingen damit die Vater
schaftsfeststellungen nochmals urn 9% zurOck. Seit 
dem historischen H6chststand aus dem Jahr 1997 ist 
damit ein ROckgang der Verfahren von 35% zu ver
zeichnen. 

Bei 3 410 Verfahren konnte im Jahr 2000 die Vater
schaff festgestellt werden. In 232 Fallen blieb der Vater 
dagegen nicht feststellbar. Freiwillig wurden 3 040 fest
gestellte Vaterschaften durch die jeweiligen Vater aner
kannt. In 370 Fallen musste dies ein Gerichtsverfahren 
erwirken. 

Der Anteil der nicht feststellbaren Vaterschaften lag 
im Jahr 2000 bei gut 6% und hat dam it den niedrigsten 
Stand seit dem ln-Kraft-Treten des neuen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes (KJHG) im Jahr 1991 erreicht, 
nachdem er zwischenzeitlich im Jahr 1992 fast 15% be
tragen hatte. he 

Starke regionale Unterschiede im Tourismus 
lm Juli Ieichter Ri.ickgang der Obemachtungen 

Knapp 2,8 Mill. Obernachtungen verbuchte die rhein
land-ptalzische Tourismusbranche im Juli. Das waren 
0,8% weniger als im Juli 2000. 

Urn 8% zugelegt hat die Region Rheinhessen; ein 
Plus von 2,1% war in den Ferienorten an Mosel und 
Saar zu verzeichnen, und auch das Rheintal weist 0,5% 
mehr Obernachtungen aus als im Vorjahresmonat. Die 
Region Westerwald/Lahnffaunus zahlte dagegen 6,9% 
weniger Obernachtungen und die Region Eifei/Ahr 
musste einen ROckgang von 4,5% hinnehmen. Modera
ter tiel das Minus in der Pfalz (-1 ,5%) und in der Region 
HunsrOck!Nahe/Gian (-0,2%) aus. 

Einen ROckgang urn 8% meldeten die Anbieter von 
Privatquartieren mit weniger als neun Betten. Diese Be
triebsart ist eine der wichtigsten in Rheinland-Pfalz und 
wird daher - im Gegensatz zu den meisten anderen 
Landern und dem Bund - in der Fremdenverkehrssta
tistik erfasst. 

In den ersten sieben Monaten des Jahres ist die Zahl 
der Obernachtungen im Land urn insgesamt 1,3% aut 
rund 11,5 Mill. zurOckgegangen. Privatquartiere mit we
niger als neun Betten verzeichneten in diesem Zeitraum 
ein Minus von gut 5%. el 
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Struktur der Viehhaltung 
1998 entfielen bundesweit rund 43% des Produk

tionswertes der Landwirtschaft auf die tierische Pro
duktion. In Rheinland-Pfalz ist dieser Wert mit etwa 23% 
nicht zuletzt aufgrund der groBen Bedeutung des Wein
baus deutlich geringer. Trotzdem halt fast jeder zweite 
landwirtschaftliche Betrieb noch Vieh. Statistisch erfasst 
werden die Bestande von Pferden, Rindern, Schafen, 
Schweinen und GefiOgel. Tierarten wie z. B. Ziegen und 
Bienen, die frO her noch haufiger anzutreffen waren, ge
Mren nicht mehr zu den Erhebun9smerkmalen der 
Viehzahlung. Tierarten wie Damtiere oder StrauBe, die 
heute als so genannte Nischenproduktion hier und dort 
zu finden sind, werden ebenfalls nicht erfasst. 

Wegen des ROckgangs der Zahl kleinerer Viehhal
tungen, die oft nur der Deckung des Eigenbedarfs dien
ten, wurden in den vergangenen Jahrzehnten die unte
ren Erfassungsgrenzen der Viehzahlung mehrfach 
angehoben. Die letzte Anderung hierzu erfolgte 1998. 
Seitdem werden nur noch die Viehbestande landwirt
schaftlicher Betriebe erfasst. Ein landwirtschaftlicher 
Betrieb im Sinne der Agrarstatistik liegt dann vor, wenn 
mindestens 2 ha landwirtschaftlich genutzte Flache (LF) 
bewirtschaftet werden. Ferner gehoren zum Berichts
kreis Betriebe unter 2 haLF, wenn mindestens 8 Rinder 
oder 8 Schweine oder 20 Schafe oder 200 StOck Ge
fiOgel gehalten werden oder wenn Sonderkulturen auf 
einer Flache von mindestens 30 Ar im Freiland oder in 
Gewachshausern von mindestens 3 Ar angebaut wer
den. 

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von 1999 mit de
nen frOherer Erhebungen wird jedoch vor allem durch 
die Verschiebung des Zahlungsstichtages beeinflusst. 
Wurden bis 1998 die Viehbestande zum Stichtag 3. De
zember gezahlt, ist dies heute der 3. Mai. Dadurch 
kOnnen die Viehzahlung, die Bodennutzungshaupter
hebung und die Agrarstrukturerhebung zusammen 
durchgefOhrt werden. Der Vorteil der Verschiebung ist, 
dass nunmehr der Landwirt in der Regel nur noch ein
mal im Jahr einen Erhebungsbogen austollen muss. 
Methodische Anderungen bei den einzelnen Merkmals
auspragungen gab es 1998 nicht. Neben der Zahlung 
im Mai, die abwechselnd reprasentativ und allgemein 
erfolgt, werden zusatzlich Anfang November die Rinder
und Schweinebestande erhoben. Diese Erhebung fin
det stets reprasentativ statt. 

Viehbestande weiter rucklaufig 

Die Ergebnisse der Viehzahlung vom Mai 1999 bele
gen die Fortsetzung des seit den siebziger Jahren zu 
beobachtenden Trends rOcklaufiger Viehhaltung. Zuvor 
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waren die Viehbestande sukzessiv vergrOBert worden. 
Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse auch die Entwick
lung zu immer groBeren einzelbetrieblichen Bestanden. 

Der ROckgang der Viehhaltung bei gleichzeitiger Kon
zentration der Bestande auf wenige Betriebe pragt auch 
das Bild in den Gemeinden und Stadten. lnzwischen 
weisen gut 140 der landesweit 2 306 Gemeinden keinen 
erhebungspflichtigen Viehbestand mehr auf. 1980 stan
den nur in rund 20 Gemeinden keine Tierbestande. 

Mit 457 000 Tieren wurden im Mai 1999 nur noch 
rund zwei Drittel der 1950 gezahlten Rinder gehalten. In 
den tonfziger Jahren nahm der Bestand zu und er
reichte 1961 mit 762 000 Tieren den grOBten Umfang. lm 
folgenden Jahrzehnt lagen die Bestandszahlen zwi
schen 720 000 und 760 000, bevor dann die bis heute 
anhaltende Reduktion einsetzte. 

Bei den Schweinen und Legehennen war der ROck
gang gegenOber 1950 noch etwas starker. Die Entwick
lung verlief im Wesentlichen ahnlich wie bei den Rin
dern. Mit 379 000 Schweinen wurden im Mai 1999 nur 
noch 60% der 1950 gezahlten Tiere festgestellt. Die 
meisten Schweine (827 000) wurden 1970 gehalten. Die 
916 000 Legehennen, die ein halbes Jahr und alter wa
ren, stellten 1999 nur ein gutes Drittel des Bestandes 
von 1950 dar. Den groBten Legehennenbestand gab es 
1969 mit 4,3 Mill. Tieren. 

Bei einer Betrachtung der Entwicklung der Schafbe
stande (145 000 Tiere) ist der geanderte Zahlungsstich
tag zu berOcksichtigen, der zu Einschrankungen bei der 
Vergleichbarkeit fOhrt. Nimmt man die Gesamtzahl der 
Schafe, so sind die Bestande im Mai gegenOber dem 
bisherigen Termin der allgemeinen Viehzahlung im De
zember deutlich hoher. Dies ist auf die weit verbreitete 
FrOhjahrslammung zurOckzufOhren, wodurch Anfang 
Mai eine deutlich groBere Zahl an Lammern erfasst wird 
als im Dezember. FOr die Darstellung der Entwicklung 
sollten daher nur die Bestande an weiblichen Schafen 
zur Zucht, die mindestens ein Jahr alt sind, verwendet 
werden. lm Mai 1999 wurden noch rund 95 000 weibli
che Tiere zur Zucht gehalten. Der Bestand war damit 
deutlich groBer als im Jahr 1950 mit 43 000 Tieren. An
ders als bei den anderen genannten Tierarten wurden 
die Bestande Anfang der fOnfziger Jahre reduziert. Nach 
einer kurzen Erholung Anfang der sechziger Jahre be
trug der Bestand 1964 weniger als 26 000 Tiere. Die 
Schafhaltung wurde dann jedoch ausgeweitet und er
reichte 1992 mit knapp 105 000 weiblichen Tieren ihren 
vorlaufigen H6hepunkt. Seitdem sind die Schafbe
stande wieder rOcklaufig. Eine wesentliche Ursache fOr 
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den seinerzeitigen Anstieg dOrfte in der deutlich ver
besserten Forderung der Schafhaltung in den achtziger 
Jahren liegen. 

Die 1999 ermittelte Zahl von 22 000 Pferden be
sich ausschlieBiich auf die Tiere, die in land

wirtschaftlichen Betrieben stehen, wozu auch auf die 
Pensionspferdehaltung spezialisierte Betriebe 
Die von Reitervereinen oder Freizeitreitern gehaltenen 
Pferde werden nicht mehr erfasst. Um die Entwicklung 
darstellen zu konnen, werden daher nicht die Pferde

der verwendet, sondern die der 
wobei allerdings auch hier 

die Vergleichbarkeit ist. 

1949 hielten die land- und forstwirtschaftlichen Be
triebe fast 88 000 Pferde, die Oberwiegend als Arbeits
tiere gedient haben dOrften. Aufgrund des in den fOnf
ziger Jahren zunehmenden Einsatzes von Schleppern 
zur Deckung des Zugkraftbedarfs verlor die Pferdehal
tung an Bedeutung. Bis 1960 waren die Pferdebestande 
landwirtschaftlicher Betriebe bereits auf 51 000 Tiere re
duziert worden. 1970 beliefen sie sich nur noch auf 
knapp 17 000 Tiere. Seitdem nahmen die wie
der zu, wobei die Pferde nicht mehr als Arbeitstiere die
nen, sondern fast ausschlieBiich im Freizeit- und Sport
bereich eingesetzt werden. Etliche Betriebe haben sich 
hierdurch neue Einkommensmoglichkeiten geschaffen. 
Sie bieten heute Unterstellplatze fOr die Pferde von Frei
zeit- und Sportreitern und gegebenenfalls auch Reit
moglichkeiten an. 

Viehhaltung ist in Rheinland-Pfalz weitgehend an die 
Flache gebunden 

Nachdem Ende November 2000 in Deutschland der 
erste Fall von BSE festgestellt worden war, kam gleich
zeitig eine Diskussion Ober die landwirtschaftliche Tier
haltung insgesamt und die hierbei zum Einsatz kom
menden FOtterungs- und Haltungsformen in Gang. Die 
von der Bundesregierung in diesem Zusammenhang 
propagierte Neuausrichtung der Agrarpolitik sieht fOr 
die Zukunft eine deutlich Forderung der okolo
gischen Landwirtschaft sowie im Bereich der Viehhal
tung eine Bindung der an die Fla
che vor. Damit soli unter anderem auch der Zukauf von 
Futtermitteln reduziert werden. Urn die Zielsetzung einer 
flachengebundenen Viehhaltung zu unterstotzen, beab
sichtigt die Bundesregierung die Forderung landwirt
schaftlicher Betriebe umzugestalten. Viehhaltende Be
triebe sollen nur noch gefordert werden, wenn der 
Viehbestand je Hektar bestimmte GrOBenordnungen 
nicht Obersteigt. 

Durch die Bindung der Viehhaltung an die sol
len ferner mogliche Umweltbelastungen aufgrund ei
ner Ausbringung von WirtschaftsdOngern 
tierischer Herkunft auf landwirtschaftlich genutzte 
chen verringert werden. Die Auswirkungen Oberhohter 
Ausbringungsmengen hangen allerdings von vielen 
Faktoren ab, wie etwa der Bodenart oder dem Ausbrin
gungszeitpunkt. Da die Folgen einer 
Nutzung von WirtschaftsdOngern, insbesondere von 
GOIIe, schon Ianger bekannt sind, wurden bereits Stra
tegien zur Vermeidung von Umweltschaden entwickelt. 
So geben z. B. viehhaltende Betriebe ohne ausrei
chende Flachenausstattung WirtschaftsdOnger an Be-
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triebe ab, die Ober keine oder nur eine geringe Viehhal
tung verfOgen. Diese Vorgehensweise hat sich 
und zu einer deutlichen Verringerung der Umweltbelas
tungen gefOhrt. Weiterhin wurden die Ausbringungs
techniken verbessert und die Ausbringungszeitpunkte 
optimiert. 

Die einzelnen Tierarten haben einen untersch ied
lichen Futterbedarf. Die verschiedenen Nutzvieharten 
werden daher auf die so genannte GroBvieheinheit (GV) 
umgerechnet. Dieser UmrechnungsschiOssel basiert 
auf dem Lebendgewicht der einzelnen Tierarten. Eine 
GroBvieheinheit entspricht dabei 500 kg Le
bendgewicht. So wird beispielsweise eine Milchkuh ei
ner GV gleichgesetzt, eine Zuchtsau nur mit 
0,3 GV in die Berechnung eingeht. Die verschiedenen 

gemessen in GroBvieheinheiten, lassen 
sich dann auf die landwirtschaftlich genutzte des 
Betriebes beziehen. Dieser MaBstab zeigt, ob die 
chenausstattung des Betriebes ausreicht, um zumin
dest einen wesentlichen Teil des Futters selbst erzeu
gen zu konnen. 

Die der rheinland-pfalzischen Betriebe 
ergaben 1999 umgerechnet etwa 421 000 GV oder 
durchschnittlich 28 GV je viehhaltenden Betrieb. Auf 
Rinder entfielen rund 339 000, auf Schweine 41 000 
und auf Schafe 12 000 GV. Die etwa 15 000 viehhalten
den Betriebe bewirtschafteten rund 500 000 ha land
wirtschaftlich genutzte woraus sich ein durch
schnittlicher Viehbesatz von 0,8 GV/ha errechnet. 
Dieser Wert wird noch kleiner, wenn die gesamte land
wirtschaftlich genutzte des Landes in die Be
rechnung einbezogen wird. Welcher MaBstab genom
men wird, muss entsprechend der Fragestellung 
entschieden werden. In den folgenden Betrachtungen 
wird immer die der viehhaltenden Betriebe ver
wendet. 

Weitere Analysen dass die Viehhaltung in 
Rheinland-Pfalz - von Ausnahmen abgesehen -
chengebunden ist. So wiesen 62% der viehhaltenden 
Betriebe weniger als 1,0 GV/ha LF auf. Auf einen Wert 
zwischen 1,0 und 1,5 GV/ha LF kamen weitere 22%. Nur 
3,3% aller Viehhalter verfOgten Ober eine so geringe 
chenausstattung, dass sich ein Viehbesatz von mehr als 
2,5 GV/ha LF errechnet. Eine einzelbetriebliche Unter
suchung dieser Betriebe zeigt, dass der gesamte Vieh
bestand haufig sehr gering ist. Rund 40% der 500 Be
triebe mit mehr als 2,5 GV/ha hatten einen Viehbestand 
von weniger als 10 GV. Gut ein weiteres Viertel kam auf 
einen Viehbestand zwischen 10 und 20 GV. Bei einer 

Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung 1999 
nach Gr6Benklassen des Viehbesatzes 

Betriebe Landwirtschaftlich 
GroBvieheinheiten genutzte Flilche 

je haLF 
Anzahl ha 

unter 1,0 9350 327 508 
1,0 . 1,5 3378 120 596 
1,5 . 2,0 1 337 40560 
2,0 . 2,5 457 8 580 
2,5 . 3,0 159 1 709 
3,0 und mehr 341 1434 

lnsgesamt 15022 500 387 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 10/2001 



ganzen Reihe dieser Viehhalter durfte es sich urn Be
triebe handeln, die die Bewirtschaftung in absehbarer 
Zeit einstellen werden. 

Regional deutliche Unterschiede in der Viehhaltung 

Regional gesehen hat die Viehhaltung unterschiedli
che Bedeutung fUr die landwirtschaftlichen Betriebe. 
Wah rend im Landkreis Bitburg-Prum fast neun von zehn 
Betrieben Vieh halten, verfugt im Landkreis Bad Durk
heim nicht einmal jeder Zehnte uber eine Viehhaltung. 
Ein wesentlicher Grund fUr diese Unterschiede liegt in 

der zunehmenden Spezialisierung der Betriebe auf 
wenige Produktionsverfahren. Wegen der gunstigen kli
matischen Verhaltnisse setzen z. B. die Betriebe im 
Landkreis Bad Durkheim auf den Weinbau als Einkom
mensquelle. lm Landkreis Bitburg-Prum, der sich auf
grund seiner Hohenlage durch einen hohen Grunland
anteil an der landwirtschaftlich genutzten Flache 
auszeichnet, konzentrieren sich die Landwirte dagegen 
vor allem auf die Viehhaltung. 

Die weiteren Landkreise mit einem uberdurchschnitt
lichen Anteil von viehhaltenden Betrieben liegen wie Bit
burg-PrOm ebenfalls in Hohengebieten. Hierzu gehoren 

Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung 1999 nach GroBenklassen des Viehbesatzes 
und Verwaltungsbezirken 

Betriebe mit Viehhaltung Davon Betriebe mit ... GroBvieheinheiten (GV) je ha LF 

landwirt- GroBvieheinheiten (GV) 
Verwaltungsbezirk Betriebe 

schaftlich 
unter 1,0 1,0-1 ,5 1,5-2,0 2,0-2,5 

2,5 und 
genutzte mehr 
Flache insgesamt je 100 haLF 

Anzahl ha Anzahl 

Kreisfreie Stadt 
Koblenz 36 1136 635 55,9 28 5 

Landkreise 
Ahrweiler 544 16607 13060 78,6 365 119 31 17 12 
Altenkirchen (Ww.) 651 15 789 18936 119,9 254 226 106 33 32 
Bad Kreuznach 640 20022 10215 51 ,0 526 57 24 10 23 
Birkenfeld 436 19 302 14 980 77,6 302 91 27 8 8 
Cochem-Zell 415 15 741 9641 61 ,2 331 58 17 
Mayen-Koblenz 585 27 606 17110 62,0 460 66 28 13 18 
Neuwied 497 15 462 15860 102,6 215 169 59 25 29 
Rhein-HunsrOck-Kreis 880 28 997 20646 71,2 647 155 37 15 26 
Rhein-Lahn-Kreis 652 22442 16373 73,0 413 155 40 16 28 
Westerwaldkreis 842 24 716 23195 93,8 477 232 66 35 32 

Kreisfreie Stadt 
Trier 39 1 197 867 72,4 27 7 

Landkreise 
Bernkastei-Wittlich 787 29 11 8 25255 86,7 500 201 54 17 15 
Bitburg-Prilm 2290 77 949 101698 130,5 718 827 523 149 73 
Daun 946 29 309 29843 101 ,8 546 253 97 28 22 
Trier-Saarburg 850 28 260 25612 90,6 546 215 57 13 19 

Kreisfreie Sta.dte 
Frankenthal (Pfalz) 9 354 83 23,4 7 
Kaiserslautern 23 978 529 54,1 19 - -
Landau in der Pfalz 34 409 119 29,1 29 -
Ludwigshafen am Rhein 10 427 151 35,4 8 - -
Mainz 55 1 716 388 22,6 50 
Neustadt an der Weinstraf3e 38 1117 469 42,0 31 - -
Pirmasens 37 1 035 875 84,5 22 12 -
Speyer 13 340 154 45,3 10 - -
Worms 56 1750 494 28,2 47 4 - - 5 
Zweibrucken 64 2 863 2531 88,4 33 19 5 

Landkreise 
Alzey-Worms 340 7 920 3028 38,2 306 12 4 3 15 
Bad Durkheim 145 3405 1684 49,5 106 13 7 8 11 
Donnersbergkreis 533 22 389 11 886 53,1 414 70 15 16 18 
Germersheim 221 7 244 3054 42,2 188 19 7 4 3 
Kaiserslautern 447 16 215 121 12 74 ,7 314 86 30 4 13 
Kusel 530 21 576 15249 70,7 393 86 25 15 11 
Sudliche WeinstraBe 320 5 646 2237 39,6 266 28 12 
Ludwigshafen 130 4 397 1189 27,0 112 7 5 
Mainz-Bingen 377 8 955 3171 35,4 319 23 9 6 20 
Sudwestpfalz 550 18 000 17279 96,0 321 149 42 11 27 

Rheinland-Pfalz 15022 500 387 420 609 84,1 9 350 3 378 1 337 457 500 
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die Kreise Altenkirchen, Birkenfeld, SOdwestpfalz und 
Kaiserslautern. Geringe Bedeutung hat die Viehhaltung 
dagegen in Gebieten entlang des Rheins und der Mo
sel, wo der Wein- und GemOsebau beheimatet ist. In 
den Landkreisen SOdliche WeinstraBe, Mainz-Bingen 
und Alzey-Worms hat die Viehhaltung als Einkommens
quelle kaum Bedeutung. 

Mit dem Anteil an viehhaltenden Betrieben korres
pondiert in vielen Fallen auch der Besatz an GroBvieh
einheiten je Hektar. Mit durchschnittlich 1,3 GV /ha weist 
der Landkreis Bitburg-PrOm die grOBte Viehdichte des 
Landes auf. Dieser Wert liegt aber noch weit unter dem 
als kritisch angesehen Viehbesatz. Der Landkreis Al
tenkirchen verfOgt mit 1,2 GV/ ha Ober einen ahnlichen 
Wert wie Bitburg-PrOm. In den Landkreisen Neuwied, 
Daun und SOdwestpfalz erreicht der Viehbesatz nur 
noch Werte von einer GroBvieheinheit. Den geringsten 
Viehbesatz unter den Landkreisen weist der Landkreis 
Ludwigshafen mit 0,3 GV/ha auf. Auf einen Viehbesatz 
von 0,4 GV/ ha kommen die viehhaltenden Betriebe in 
einer ganzen Reihe von Landkreisen; dazu gehoren 
Mainz-Bingen, SOdliche WeinstraBe, Germersheim und 
Alzey-Worms. 

9 000 Betriebe halten Rinder 

Rund 457 000 Rinder standen 1999 in 9 000 land
wirtschaftlichen Betrieben. Der Rinderbestand setzte 
sich im Wesentlichen aus rund 136 000 Milchki.ihen 
52 000 Ammen- und MutterkOhen, 66 000 Kalbern: 
145 000 weiblichen Rindern und 55 000 Bullen zusam
men. Knapp die Halfte des Bestandes entfiel auf die 
1 500 Betriebe mit mehr als 100 Rindern. Der Anteil der 

228 

Viehbesatz (GroBvieheinheiten je 100 Hektar 
landwirtschaftlich genutzte Flache) 1999 

nach Verwaltungsbezi rken 

Grof3vieheinheiten je 100 ha LF 

D unter 30 (5) 
D 30 bis unter 50 (8) 
[] 50 bis unter 70 (6) 
• 70 bis unter 90 (1 0) 
• 90 und mehr (7) 

Landesdurchschnitt: 84,1 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

Rinder in diesen Bestanden hat sich innerhalb von 
zehn Jahren etwa verdoppelt und dokumentiert deutlich 
den Strukturwandel. Ein weiteres Viertel der Rinder 
stand 1999 in 1 400 Betrieben mit 60 bis 99 Rindern. 

_Ein wichtiger in der Rinderhaltung ist die 
Mtlchproduktion. Uber mehr als 100 MilchkOhe verfOgen 
inzwischen 71 Betriebe, die 6% aller MilchkOhe in ihren 
Bestanden halten. Weitere 27% der MilchkOhe stehen in 
510 Betrieben mit 60 bis 99 Tieren. Vor zehn Jahren be
trug der Anteil der Tiere in diesen beiden Bestandsgro
Benklassen zusammen nur 7,5%. MOglich wurde der 
Wandel durch den technischen Fortschritt, wodurch die 
Arbeitszeit je Kuh deutlich reduziert werden konnte. Die 
zunehmend gebauten Laufstl:ille, die dem Wohlbefinden 
der Tiere entgegenkommen, ermoglichen es, deutlich 
mehr KOhe je Arbeitskraft zu betreuen als in der Anbin
dehaltung. Mit der bevorstehenden Praxisreife von Melk
robotern wird die Entwicklung zu groBeren Bestl:inden 
weitergehen. 

1 
10 
20 
40 
60 

100 

Landwirtschaftliche Betriebe mit Rindern 1999 
nach Bestandsgr6Benklassen 

Beslande mit 
Betriebe 

... Rindern Tiere 

- 9 1 911 9799 
- 19 1 415 19806 
- 39 1 683 47 767 
- 59 1135 55 832 
- 99 1 416 109 369 
- 199 1 338 178 683 

200 und mehr 141 35 972 

lnsgesamt 9039 457 228 
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Landwirtschaftliche Betriebe mit Milchkuhen 1999 
nach BestandsgroBenklassen 

Bestiinde mit 
Betriebe Tiere ... Milchkuhen 

1 - 9 786 3 766 
10 - 19 812 11 589 
20 - 29 731 17715 
30 - 39 584 19 762 
40 - 49 464 20375 
50 - 59 333 18022 
60 - 79 383 25561 
80 - 99 127 11 176 

100und mehr 71 8426 

lnsgesamt 4 291 136392 

Der Strukturwandel ist um so beachtlicher, als bei der 
Milchproduktion deutliche Restriktionen bestehen. lm 
Jahr 1984 wurde die Milcherzeugung einzelbetrieblich 
kontingentiert. Durch hohe Abgaben auf die nicht inner
halb des Milchkontingents gelieferten Milchmengen 
wird ferner verhindert, dass eine Ausdehnung der 
Milcherzeugung Ober die einzelbetriebliche Milchquote 
hinaus tor die Betriebe wirtschaftlich interessant ist. Die 
Milchquoten wurden in den folgenden Jahren zudem 
mehrfach gekurzt. Die Kontingentierung bedeutet fur 
wachstumswillige Betriebe, dass sie vor einer Ausdeh
nung der Milchproduktion zunachst ihre einzelbetriebli
che Milchquote durch Zukauf oder Pacht von Milchkon
tingenten vergroBern mussen. Seit dem 1. April 2000 
werden die Milchlieferrechte nur noch uber regionale 
Verkaufsstellen, die so genannten Milchborsen, gehan
delt. Zuvor war die Zupacht, der Zukauf oder das Lea
sing direkt von anderen Betrieben moglich. Nach den 
Beschlussen der Agenda 2000 zur Reform der gemein
samen Agrarpolitik wurde das Milchquotensystem zu
nachst bis zum Jahr 2008 verlangert. 

Wegen des zuchterischen Fortschritts genugen bei 
der bestehenden Beschrankung der Milchproduktion 
immer weniger Milchkuhe um die Milchquote aus
schbpfen zu konnen. So stieg in den letzten zehn Jah
ren die durchschnittliche Milchleistung einer Kuh um 
rund 1 000 kg auf 5 800 kg. 

Ammen- und Mutterkuhhaltung als Alternative 

Parallel zur Eintohrung der Milchkontingentierung 
wurde die Forderung der Ammen- und Mutterkuhhal
tung verbessert. Durch diese Art der Rindfleischerzeu
gung wollte man unter anderem den Betrieben, die aus 

Landwirtschaftliche Betriebe mit Am men- und Multer
kOhen 1999 nach BestandsgroBenklassen 

Bestiinde mit ... Ammen· 
Betriebe Tiere und Mutterkuhen 

1 - 9 2412 10830 
10 - 19 855 11 410 
20 - 29 325 7 713 
30 - 39 166 5613 
40 - 49 82 3596 
50 - 59 55 2945 
60 - 79 55 3 760 
80 - 99 29 2 483 

100 und mehr 30 3858 

lnsgesamt 4009 52208 
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der Milchproduktion ausstiegen, eine Einkommensal
ternative bieten. Es sollte ferner sichergestellt werden, 
dass die fur die Milchproduktion nicht mehr benotigten 
Grunlandflachen weiterhin bewirtschaftet werden . Die 
Zahl der Ammen- und Mutterkuhe stieg dementspre
chend seit 1984 von 9 300 auf 52 000 Tiere an. Die 
groBte Zunahme erfolgte zwischen 1988 und 1992. In 
diesen vier Jahren wuchsen die Bestande von 14 300 
auf 41 100 Tiere. Um die Forderung der Ammen- und 
Mutterkuhe weiterhin finanzieren zu konnen, musste 
1993 die Zahl der forderfahigen Ammen- und Mutter
kuhbestande begrenzt werden, denn nur aufgrund der 
Pramien ist die Haltung von Ammen- und Mutterkuhen 
wirtschaftlich. 

lm Bereich der Ammen- und Mutterkuhhaltung ist 
ebenfalls ein Trend zu immer groBeren Einheiten fest
stellbar. lnzwischen stehen auch hier mehr als 6% der 
Tiere in Bestanden mit uber 100 Tieren und 12% in Be
standen zwischen 60 und 99 Tieren, die von 30 bzw. 84 
Betrieben gehalten werden. 

Die Bestande an mannlichen Rind ern im Alter von ei
nem halben Jahr und mehr haben inzwischen auf 
54 700 Tiere abgenommen. Verfugten 1990 noch 35 Be
triebe uber mehr als 100 mannliche Rinder, waren es 
1999 nur noch 30. Die Bestande dieser Betriebe stellen 
8% des Gesamtbestandes dar. Ein Grund tor die ruck
laufige Entwicklung der Bullenmast in Rheinland-Pfalz 
durfte in der fehlenden Wirtschaftlichkeit liegen. Wegen 
der klimatischen Gegebenheiten kann in den Hohenge
bieten nur In beschranktem Umfang Silomais als Fut
tergrundlage angebaut werden, der aber tor eine wirt
schaftliche Bullen mast einen wichtigen Faktor darstellt. 

Rinder als Raufutterfresser benotigen groBe Mengen 
an Grundfutter. Eine wichtige Grundfutterquelle ist Gras 
bzw. sind im Winter Grassilage oder Heu. Die Rinder
haltung hat sich von daher besonders auf Grunland
standorten etabliert, wo sie die grOBte Wertschbpfung 
liefert. In Rheinland-Pfalz ist die Rinderhaltung, wie be
reits erwahnt, vor allem in den Hohengebieten anzutref
fen, die durch einen hohen Anteil an Dauergrunland ge
kennzeichnet sind. Der wichtigste Standort ist die Eifel. 
In den Landkreisen Bitburg-Prum, Bernkastei-Wittlich, 
Daun und Trier-Saarburg wird fast die Halfte des Rin
derbestandes gehalten. Den Schwerpunkt bildet dabei 
der Landkreis Bitburg-Prum, der allein ein Viertel des 
rheinland-pfalzischen Rinderbestandes auf sich vereint. 
Die Betriebe im Westerwaldkreis und im Landkreis 
Altenkirchen verfugen zusammen uber gut 11% aller 
Rinder. 

Landwirtschaftliche Betriebe mit mannlichen Rindern 1) 

1999 nach BestandsgroBenklassen 

Bestiinde mit ... 
Betriebe Tiere mannlichen Rindern 

1 - 9 4 585 14658 
10 - 19 959 13046 
20 - 29 370 8806 
30 - 39 146 4903 
40 - 49 77 3389 
50 - 59 37 2 001 
60 - 89 39 2853 
90 - 99 6 573 

100 und mehr 30 4 438 

lnsgesamt 6249 54 667 

1) 1/2 Jahr und Aller. 
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Schafhaltung wird extensiv betrieben 

Die Schafhaltung gehort traditionell zu den extensi
ven Form en der Tierhaltung. Der Futterbedarf wird Ober
wiegend durch Gras oder Heu gedeckt. Kraftfutter wird 
nur in begrenztem Umfang eingesetzt. Auch eine Dun
gung der von Schafen genutzten Flachen erfolgt haufig 
gar nicht. Schafer benotigen daher groBe Flachen fUr 
ihre Herden, so dass nach wie vor die Wanderschafhal
tung verbreitet ist. Wegen ihrer geringen FutteransprO
che werden Schafherden oft zur Pflege von Truppen
Obungsplatzen oder schutzwurdigen Flachen wie 
Naturschutzmlchen oder Biotopen eingesetzt. Diese Art 
der Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft ist nor
malerweise deutlich kostengunstiger als die maschi
nelle Pflege durch spezialisierte Betriebe. 

Rund 1 800 landwirtschaftliche Betriebe hielten 1999 
durchschnittlich 79 Schafe, wobei auch in der Schaf
haltung ein Trend zu immer groBeren Bestanden fest
stellbar ist. In den 73 Bestanden mit mehr als 500 Tie
ren stehen inzwischen 41 % der Schafe. Weitere 80 
Betriebe halten zwischen 200 und 500 Schafe und stel
len 18% des Gesamtbestandes. 

Hauptverbreitungsgebiet der Schafhaltung sind die 
Grunlandregionen des Landes. Ober ein Viertel der 
Schafe entfallen allein auf die drei Landkreise Bitburg
Prum (11 %), Daun (8%) und Bernkastei-Wittlich (7%). 
Ebenfalls von Bedeutung ist die Schafhaltung im Don
nersbergkreis (7%) und im Landkreis Kusel (7%). 

Gut 280 Betriebe halten 54% der Schweine 

Wahrend Betriebe mit Rinder- und Schafhaltung auf
grund des hohen Grundfutterbedarfs normalerweise 
Ober eine entsprechende Flachenausstattung verfugen, 
kann eine Schweine- bzw. Geflugelhaltung ausschlieB
Iich auf der Basis von zugekauftem Futter erfolgen. Die 
Spezialisierung ist dementsprechend in diesen Tierhal
tungszweigen weiter fortgeschritten und fuhrt dazu, 
dass Schweine oder Geflugel auch ohne entspre
chende Flachenausstattung gehalten werden. Teilweise 
verfugen die Betriebe sogar Ober keine landwirtschaft
lich genutzten Flachen. Betriebe mit sehr groBen Be
standen werden teilweise als Gewerbebetriebe bewirt
schaftet und als , Massentierhaltung" bezeichnet. 

In Rheinland-Pfalz ist die Schweinehaltung allerdings 
- im Gegensatz zu anderen Standorten - ebenfalls 
noch weitgehend flachengebunden. Dies zeigt die ge
ringe Zahl an schweinehaltenden Betrieben (134), d ie 

Landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinen 1999 
nach BestandsgroBenklassen 

Bestande mit ... 
Betriebe Tiere Schweinen 

1 - 9 2 201 7 504 
10 - 29 614 10276 
30 - 49 248 9 368 
50 - 99 329 23597 

100 - 399 577 122 645 
400 - 999 243 148951 

1 000 und mehr 41 56933 

lnsgesamt 4 253 379 274 
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Landwirtschaftliche Betriebe mit Mastschweinen 1) 1999 
nach BestandsgroBenklassen 

Bestande mil ... 
Betriebe Tiere Mastschweinen 

1 - 9 1 567 5 506 
10 - 49 642 14190 
so - 99 191 13003 

100 - 399 314 64 840 
400 - 999 67 35064 

1 000 und mehr 4 6059 

lnsgesamt 2785 138 662 

1) Mot 50 und mehr kg Lebendgew•cht. 

1999 weniger als 2 ha landwirtschaftlich genutzte Fla
che bewirtschafteten. Rund 70% dieser Betriebe hielten 
weniger als 20 Schweine je Betrieb; weitere 14% ver
togten Ober 20 bis 50 Schweine. Nur zwolf Betriebe mit 
weniger als 2 ha landwirtschaftlich genutzter Flache 
wiesen einen Bestand von mehr als 100 Tieren auf. 

Die schweinehaltenden Betriebe (4 300) haben sich, 
um eine wirtschaftliche Ferkel- oder Fleischerzeugung 
sicherstellen zu konnen, immer mehr spezialisiert. 284 
Betriebe hielten 1999 mehr als 400 Schweine. Sie ver
einen 54% des gesamten Bestandes im Land auf sich. 
1990 kamen 282 Betriebe mit mehr als 400 Schweinen 
erst auf 34% des gesamten Bestandes. 

Die Schweinehaltung lasst sich grob in den Bereich 
der Ferkelproduktion und die Schweinemast einteilen. 
Die arbeitsintensive Ferkelproduktion betrieben nur 
knapp 1 200 oder 27% der Schweinehalter. Nur 90 Be
triebe gaben an, dass sie Ober mehr als 100 Zucht
sauen verfugten. Diese GroBe ist inzwischen Voraus
setzung dafur, auch in den nachsten Jahren noch eine 
wirtschaftliche Ferkelproduktion betreiben zu konnen. 
Die Betriebe vereinigten Ober ein Drittel des rheinland
pfalzischen Sauenbestandes auf sich. Ein weiteres Drit
tel des Bestandes stand in den 188 Betrieben mit 50 bis 
99 Zuchtsauen. 

Die Mastschweinehaltung erfordert im Vergleich zur 
Ferkelprodukt ion deutlich weniger Arbeitszeitje Tier. Die 
Bestande je Betrieb mussen daher deutlich groBer sein, 
wenn sie die Existenzgrundlage des Betriebes bilden 
sollen. Nur 71 Betriebe verfugten Ober mindestens 
400 Mastschweine und damit Ober eine GroBenord
nung, mit der die Schweinefleischproduktion einen 
groBeren Beitrag zum Einkommen eines landwirt
schaftliche n Familienbetriebes leisten kann. 47% der 
Mastschweine wurden in Bestanden zwischen 100 und 
399 Tieren gehalten. 

Landwirtschaftliche Betriebe mit Zuchtsauen 1999 
nach BestandsgroBenklassen 

Bestande mit ... 
Betriebe Tiere Zuchtsauen 

1 - 9 425 1 617 
10 - 19 182 2 458 
20 - 29 128 3006 
30 - 49 148 5 733 
50 - 74 116 7064 
75 - 99 72 6083 

100 und mehr 90 12613 

lnsgesamt 1 161 38574 
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Neben der Rinderhaltung ist der Landkreis Bitburg
Prum auch der Produktionsstandort Nummer eins tor 
die Schweinehaltung. Hier stehen jetzt 21% der im Land 
gehaltenen Schweine. Er hat diese Position vom Land
kreis Mayen-Koblenz Obernommen, dem zweiten wich
tigen Standort (17%). Mit weitem Abstand folgt der 
Rhein-Lahn-Kreis (7,4%) vor dem Landkreis Trier-Saar
burg (6,5%). 

lm Bereich der Ferkelproduktion dominiert eindeutig 
der Landkreis Bitburg-Prum. Er stellt Ober ein Viertel der 
Produktionskapazitaten tor die Ferkelproduktion. Der 
Kreis Mayen-Koblenz verfugt nur Ober 15% der Be
stande an Zuchtsauen. Bei den Mastschweinebestan
den ist der Abstand zwischen den beiden Landkreisen 
wesentlich geringer. Bitburg-Prum kommt auf einen An
teil von fast 17% und Mayen-Koblenz auf knapp 16%. 
Eine Begrundung tor diese unterschiedliche Struktur 
konnte darin liegen, dass im Landkreis Mayen-Koblenz 
der Ackerbau deutlich gr6Bere Bedeutung hat als im 
Landkreis Bitburg-Prum. Die Schweinemast lasst sich 
arbeitsorganisatorisch Ieichter mit dem Ackerbau ver
binden als die Ferkelproduktion. 

Gefli.igelhaltung unbedeutend 

Die Oberwiegende Zahl der Geflugelhalter verfugt nur 
Ober kleine Bestande. Die Mehrzahl der 4 622 Betriebe 
hat weniger als 200 Tiere. Sie durften Oberwiegend Ge
flugel fur den Eigenbedarf halten bzw. den lokalen Markt 
versorgen. Einen groBeren Beitrag zum Einkommen 
konnen diese Bestandsgr6Ben allerdings nicht leisten. 
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Landwirtschaftliche Betriebe mit HOhnern 1999 
nach Bestandsgr6Benklassen 

Bestande mit ... Betriebe Tiere 
Huhnern 

1 - 199 4162 91 394 
200 - 499 103 30796 
500 - 999 58 39 124 

1 000 - 2999 88 149 503 
3000 - 4999 14 55868 
5000 - 9999 22 153047 

1 0 000 und mehr 29 1 279 007 

lnsgesamt 4 476 1 798 739 

lm Geflugelbereich hat der Futtermittelzukauf groBe 
Bedeutung. Eine gr613ere Zahl von Geflugelhaltern ver
togt nur Ober eine geringe Flachenausstattung. Gut 330 
Betriebe, die etwa 57% des Geflugelbestandes auf sich 
vereinigen, bewirtschaften keine Flache oder weniger 
als 2 ha landwirtschaftlich genutzte Flache. Insbeson
dere landwirtschaftliche Betriebe mit grol3eren Geflu
gelbestanden sind vertragliche Verpflichtungen mit dem 
vor- und nachgelagerten Bereich eingegangen. Sie be
ziehen von ihrem Vertragspartner KOken und Futter und 
liefern die Eier oder das ausgemastete GefiOgel wieder 
an den Vertragspartner zurOck. Der Oberwiegende Teil 
des GefiOgels entUillt auf HOhner. Mehr als 10 000 HOh
ner halten nur 29 Betriebe. Sie tragen allerdings gut 
70% zum Gesamtbestand bei. 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
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Konzentration im Baugewerbe 
Die wirtschaftliche Entwicklung im Baugewerbe ist in 

den letzten Jahren zunehmend in die Schlagzeilen der 
Medien geraten. Der Ruckgang der Auttrage, insbeson
dere im Wohnungsbau, zwang viele, vor allem kleinere 
Unternehmen zur Aufgabe bzw. zum Abbau ihres Per
sonals. lhre relativ schwache Eigenkapitalausstattung 
und eine zunehmend restriktive Kreditvergabe durch die 
Ban ken fOhrten nach Ansicht des Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks (ZDH) aul3erdem dazu, dass 
mittelstandische Unternehmen in immer grOBerem Mal3e 
von mittleren und gr013eren Auftragen ausgeschlossen 
sind und damit zunehmend in ihrer Existenz bedroht 
werden. Da von dieser Entwicklung vor allem die klei
neren Unternehmen betroffen sind, ist in diesem vor
wiegend mittelstiindisch orientierten Wirtschaftsbereich 
eine zunehmende Konzentration die Folge. Mit dem 
Ausmal3 der derzeitigen Konzentration im Baugewerbe 
und mit ihrer Entwicklung in den letzten Jahren befasst 
sich der folgende Beitrag. 

Die Konzentration in der Wirtschaft, unter der ganz 
allgemein die Zusammenballung Okonomischer Krafle 
verstanden wird, kann anhand verschiedener Kriterien, 

_ _ ___ _,wuie......_z_._.B. BescMftigte, Umsatz oder Nettoproduktions
wert, gemessen werden. Sie kann zum einen auf der 
Ebene der Betriebe, zum anderen auf der Ebene von 
Unternehmen oder Unternehmensgruppen bzw. Kon
zernen betrachtet werden. Da in der amtlichen Statistik 
derzeit noch keine naheren Kenntnisse uber die Zu
sammensetzung von Unternehmensgruppen und Kon
zernen bestehen, beschriinken sich die folgenden Aus
tuhrungen uber die Konzentration im Baugewerbe auf 
die Darstellung der Betriebe und der Unternehmen. 

Fur die Messung der Konzentration im Bauhauptge
werbe auf Betriebsebene bieten sich die Ergebnisse der 
jiihrlich mit Stichtag 30. Juni durchgetuhrten Totalerhe
bung im Bauhauptgewerbe an. Sie erfasst aile Betriebe 
unabM ngig von ihrer GrOBe und ermOglicht die Aufbe
reitung der Daten nach Betriebsgr013enklassen auf
grund der BescMfligtenzahl. In der entsprechenden 
jiihrlichen Erhebung im Ausbaugewerbe wird dagegen 

auf die Erfassung der Betriebe mit weniger als zehn Be
scMfligten verzichtet, was tor eine exakte Konzentra
tionsmessung und einen Vergleich beider Bereiche der 
Bauwirtschaft eine ZuscMtzung dieser Kleinbetriebe 
erforderlich macht. Ebenfalls problematisch gestaltet 
sich die Messung der Konzentration bei Unternehmen 
des Baugewerbes, weil diese wiederum erst ab 20 Be
scMftigten mit Stichtag 30. September zu den Jahres
und lnvestitionserhebungen herangezogen werden. 
Wenn die absolute Aussagekraft der Konzentrations
mal3e dadurch auch eingeschriinkt ist, so haben doch 
Vergleiche der Baubereiche untereinander, zwischen 
Rheinland-Pfalz und dem Bundesgebiet sowie eine Be
trachtung der Entwicklung dieses Mal3stabs einen ei
genen lnformationswert. 

Die Darstellung der Konzentration im Zeitvergleich 
muss im Folgenden auf die Erhebungen der Jahre 1998 
bis 2000 beschrankt werden, mit denen die Beschaftig
ten zum Stand Ende Juni (Betriebe) bzw. Ende Sep
tember (Unternehmen) des Erhebungsjahres und die 

Betriebe und 20001) sowie Umsatz 1999 
im Baugewerbe nach BetriebsgroBenklassen 

Betriebsgr6r3en- Betriebe BescMftigte Gesamtumsatz2l 
klasse nach der 

Beschiiftigtenzahl Anzahl 1 000 DM 

1 - 19 8422 49102 6341 785 
20-49 677 19 727 3467 762 
50-99 150 10161 2 088 886 

100 und mehr 55 10 32!) 2 972 813 

lnsgesamt 9304 89315 14 871 246 

Anteil in % 

1 - 19 90,5 55,0 42,6 
20-49 7,3 22,1 23,3 
50-99 1,6 11 ,4 14,0 

100 und mehr 0,6 11,6 20,0 

lnsgesamt 100 100 100 

1) Stand Ende Juni. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 

Betriebe und 1998-20001) sowie Umsatz 1997-1999 im Bauhauptgewerbe 
nach BetriebsgroBenklassen 

Betriebsgr0r3enklasse Betriebe Beschiiftigte Gesamtumsatz2) 

nach der 
Beschiiftigtenzahl 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1997 1998 1999 

Anzahl 1 OOODM 

1 - 19 3 438 3 443 3381 22187 21 784 21 153 2823611 2 937 731 2869820 
20 - 49 380 371 368 11 473 11 094 10975 2000661 1 863932 2 138 059 
50 - 99 107 105 101 7237 7179 6875 1 664 067 1 674 633 1 561337 

100undmehr 46 44 46 8202 8156 8427 2 145134 1 982442 2 545 525 

lnsgesamt 3971 3963 3896 49099 48213 47430 8 633473 8458738 9114 741 

Anteilin % 

1 - 19 86,6 86,9 86,8 45,2 45,2 44,6 32,7 34,7 31,5 
20- 49 9,6 9,4 9,4 23,4 23,0 23,1 23,2 22,0 23,5 
50 - 99 2,7 2,6 2,6 14,7 14,9 14,5 19,3 19,8 17,1 

100und mehr 1,2 1,1 1,2 16,7 16,9 17,8 24,8 23,4 27,9 

lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1) Stand Ende Juni. - 2) Ohne Umsalzsteuer. 
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Betriebe und Beschattigte 20001l sowie Umsatz 1999 
im Ausbaugewerbe nach BetriebsgroBenklassen 

Betriebsgr6Ben- Betriebe 
klasse nach der 

Beschiiftigte Gesamtumsatz2) 

Beschiittigtenzahl Anzahl 1000 OM 

1 - 19 5041 27 949 3 471 965 
20- 49 309 8 752 1 329703 
so- 99 49 3286 527 S49 

100 und mehr 9 1 898 427 288 

lnsgesamt S408 41 88S s 7S6 50S 

Anteil in % 

1 - 19 93,2 66,7 60,3 
20- 49 S,7 20,9 23,1 
so - 99 0,9 7,8 9,2 

100 und mehr 0,2 4,S 7,4 

lnsgesamt 100 100 100 

1) Stand Ende Juni. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 

Umsatze des jeweiligen Vorjahres (1997, 1998 bzw. 
1999) erhoben wurden. Dies ist darin begrundet, dass 
bei den Erhebungen 1997 und 1998 vor allem im Be
reich der Kleinbetriebe mit weniger als 20 Bescha.ftig
ten eine Vielzahl von Betrieben aus der Handwerkszah
lung 1995 und der Zahlung im handwerksahnlichen 
Gewerbe 1996 neu in den Berichtskreis aufgenommen 
wurde, obwohl diese Einheiten schon tangere Zeit be
standen. Dadurch ist ein Bruch in der Zeitreihe entstan
den, der sich auf die Darstellung der Konzentrations
entwicklung besonders negativ auswirken wurde. 

90% der Baubetriebe mit weniger als 20 Beschaftigten 

Am 30. Juni 2000 gab es in Rheinland-Pfalz 3 896 
Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 47 430 Beschaf
tigten, die im Jahr 1999 einen Gesamtumsatz von 9,1 
Mrd. DM erzielten. lm Ausbaugewerbe waren gleichzei
tig 1 040 Betriebe mit zehn und mehr Beschaftigten mit 
einem Personalbestand von 23 000 Personen tatig. 
Diese Betriebe hatten im vorausgegangenen Jahr ins
gesamt 3,6 Mrd. DM umgesetzt. Angaben zu Hand
werksunternehmen mit weniger als zehn Beschaftigten 
sind jedoch lediglich aus der letzten Handwerkszahlung 
bekannt. Danach beschaftigten am 31. Marz 1995 in 
Rheinland-Pfalz uber 80% der Handwerksunternehmen 
des Ausbaugewerbes weniger als zehn Personen. Der 
Anteil der in diesen Unternehmen Beschaftigten belief 
sich auf 45%. Schatzt man im Ausbaugewerbe nun die 
in der jahrlichen Erhebung nicht erfassten Betriebe mit 
weniger als zehn Beschaftigten mithilfe der Ergebnisse 
der Handwerkszahlung 1995 hinzu, so kommt man im 
gesamten Baugewerbe auf rund 9 300 Betriebe mit fast 
90 000 Beschaftigten und einem Vorjahresumsatz in 
H6he von rund 15 Mrd. OM. Die durchschnittliche Be
triebsgr6Be betrug nach dieser Schatzung im Bau
gewerbe insgesamt rund zehn Beschaftigte je Betrieb, 
wobei sie im Bauhauptgewerbe mit zw61f Beschattigten 
deutlich uber derjenigen des Ausbaugewerbes mit 
knapp acht Beschaftigten je Betrieb lag. 

1) Da in der jl!hrlichen Erhebung fOr Kleinbetriebe keine Handwerksbetriebe mit 
we niger als 20 Beschaftigten erfasst werden, wurden sie hier mithilfe der Ergeb
nisse der Handwerksti!hlung 1995 hinzugeschiitz1. 
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Von den 9 300 Baubetrieben hatten rund 90% weni
ger als 20 Beschaftigte. An der Gesamtzahl der Be
schaftigten war diese Gr6Benklasse gut zur Halfte be
tei ligt. Am Gesamtumsatz des Baugewerbes hatten 
diese Betriebe wiederum einen Anteil von 43%. Ver
gleicht man hiermit die Situat ion im Bereich des verar
beitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Ge
winnung von Steinen und Erden, im Folgenden kurz 
, lndustrie" genannt, so lag dort der Anteil der Kleinbe
triebe (einschlieBiich Handwerksbetriebe) mit weniger 
als 20 Beschaftigten 1) deutlich niedriger (85%); an der 
Gesamtzahl der Beschaftigten waren diese lndustriebe
triebe mit weniger als 20% beteiligt, am gescMtzten 
Gesamtumsatz des Vorjahres sogar mit nur rund 8%. 

Die restlichen rund 900 Betriebe des Baugewerbes 
mit 20 und mehr Beschaftigten erwirtschafteten mit 45% 
der BescMftigten 57% des Umsatzes. Verglichen mit 
den 55 Betrieben, die 100 und mehr Mitarbeiter be
schaftigten, vereinten die 677 Betriebe der Gr6Ben
klasse von 20 bis 49 Mitarbeitern mit 23% einen ahnlich 
hohen Umsatzanteil auf sich, bescMftigten aber 22% 
der im Baugewerbe Tatigen, wah rend sich dieser Anteil 
bei den GroBbetrieben auf nur knapp 12% belief . lm 
Gegensatz dazu hatten in der lndustrie 584 Betriebe 
100 und mehr Beschaftigte, auf die zwar 80% des Um
satzes entfielen, aber auch 65% des Personalbestan
des. 84 lndustriebetriebe hatten 500 und mehr Be
schaftigte und vereinten mehr als ein Drittel des 
Personals und mehr als d ie Halfte des Umsatzes auf 
sich. 

Konzentration auf Betriebsebene im Baugewerbe we
sentlich niedriger als in der lndustrie 

Wegen des hohen Anteils der Klein- und Mittelbe
triebe und des relativ gering en Anteils der GroBbetriebe 
an der Gesamtleistung weist das Baugewerbe eine we
sentlich geringere Konzentration als die lndustrie auf. 
Das AusmaB der Konzentration kann mithilfe des Gini
Koeffizienten gemessen werden. Dabei handelt es sich 
um eine MaBzahl zur Ermittlung der relat iven Konzen
tration. Der Gini-Koeffizient (G) ist definiert als das Ver
haltnis der Flache zwischen der Gleichverteilungsgera
den und der Lorenzkurve zu der gesamten Flache 
unterhalb der Gleichverteilungsgeraden. Er kann Werte 
zwischen 0 und 1 annehmen, wobei 0 das vollstandige 
Fehlen einer Konzentration bedeutet. 

Betriebe und Beschaftigte 20001 l sowie Umsatz 1999 
in der lndustrie nach Betriebsgr6Benklassen 

Betriebsgr6Ben- Betriebe Beschattigte Umsatz2) 
klasse nach der 

Beschiiftigtenzahl Anzahl 1000 OM 

1 - 19 11211 63865 8 967 279 
20- 49 931 29649 6 141 690 
so- 99 512 35485 9 96S 298 

100 und mehr 584 237 187 91 80S 492 

lnsgesamt 13238 366 186 116 879 7S9 

Anteil in% 
1 - 19 84,7 17,4 7,7 

20 - 49 7,0 8,1 5,3 
50- 99 3,9 9,7 8,S 

100 und mehr 4,4 64,8 78,5 

lnsgesamt 100 100 100 

1) Stand Ende September. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 
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Danach errechnet sich fur das Baugewerbe mit 
G = 0,5008 eine wesentlich niedrigere Umsatzkonzen
tration auf die Betriebe als fur die lndustrie mit 
G = 0,8537. In der Abbildung ist dies durch einen deut
lich geringeren Abstand der Lorenzkurve von der 
Gleichverteilungsgeraden zu erkennen. 

lm Ausbaugewerbe dominieren die Kleinbetriebe star
ker als im Bauhauptgewerbe 

lnnerhalb des Baugewerbes unterscheidet sich die 
BetriebsgroBenstruktur des Bauhauptgewerbes noch
mals deutlich von derjenigen des Ausbaugewerbes. 

im Bauhauptgewerbe am 30. Juni 2000 in 87% 
der Betriebe weniger als 20 Personen arbeiteten und 
diese Betriebe einen von 45% und 
einem Umsatzanteil von knapp einem Drittel hielten, hal
ten im Ausbaugewerbe 93% der Betriebe weniger als 20 
Beschaftigte ; auf sie entfielen zwei Drittel aller Beschaf
tigten und ein Umsatzanteil von 60%. 

1,2% der Betriebe im Bauhauptgewerbe hatten 100 
und mehr Beschaftigte. Sie erwirtschafteten mit 18% der 
Bescha.ftigten in diesem Bereich 28% des Umsatzes. lm 
Ausbaugewerbe hatten lediglich 0,2% der Betriebe 
diese GroBe mit einem Beschaftigtenanteil von nur 4,5% 
und einem Umsatzanteil von nur 7,4%. Die gemessen 
am Umsatz im Vergleich zum Ausbaugewerbe hohere 
Konzentration im Bauhauptgewerbe wird in der Abbil
dung uber die Konzentration auf Betriebsebene durch 
einen wesentlich groBeren Abstand der Lorenzkurve 
von der Gleichverteilungsgeraden anschaulich darge
stellt. Der fur das Bauhauptgewerbe errechnete Gini
Koeffizient ist mit G = 0,5919 erheblich hoher als der tor 
das Ausbaugewerbe errechnete Koeffizient (G = 0,3365). 

% 
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Zunehmende Konzentration bei den Betrieben im Bau
hauptgewerbe 

Die Untersuchung der Entwicklung der Konzentration 
bei den Betrieben im Baugewerbe muss auf das Bau
hauptgewerbe werden, wei I nur hier 
erhobene Angaben uber aile Betriebe einschlieBiich der 
Kleinbetriebe mit weniger als zehn Beschaftigten vorlie
gen. AuBerdem muss sie sich auf die letzten drei Jahre 
beschranken, in denen keine nennenswerte Zahl von 
Einheiten, die bisher aus verschiedenen Grunden nicht 
statistisch erfasst waren, neu in den Berichtskreis auf
genommen worden ist. 

Der im Bauhauptgewerbe zwischen 1998 und 2000 
konjunkturell bedingt eingetretene Ruckgang der Zahl 
der Betriebe und deren Beschaftigten wird tendenziell 
von einer Verschiebung der BetriebsgroBenstruktur, ge
messen an der Zahl der und dem Umsatz, 
begleitet. Oberwiegend hat die Zahl der Betriebe mit we
niger als 50 Beschaftigten abgenommen, die 
Zahl der Betriebe mit 100 und mehr Personen 
vergleichsweise konstant blieb. Die positive Beschaftig
ten- und Umsatzentwicklung in den GroBbetrieben hat 
zu einer Erhohung des Anteils dieser Betriebe an den 
Beschaftigten und am Umsatz im Bauhauptgewerbe ge
tuhrt. Die Beschaftigtenzahlen in den Klein- und Mittel
betrieben waren dagegen lediglich der Um
satz zeigte eine geringtugige Zunahme (+1,2%) im 
Vergleich der Jahre 1997 und 1999, die jedoch allein auf 
einen Umsatzanstieg in den Betrieben mit 20 bis 49 Be

von 6,9% zuruckgeht. Der Umsatzanstieg in 
den GroBbetrieben belief sich dagegen auf 18,7%. Die 
in dem Zeitraum der letzten drei Jahre verstarkte Um
satzkonzentration im Bauhauptgewerbe schlagt sich 
zumindest tendenziell auch in den berechneten Gini-
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Betriebe (kumuliert) 

G = Gini-Koeffizient 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

Koeffizienten sowie grafisch in den beiden Lorenzkur
ven nieder. FOr das Jahr 1999 ist der Koeffizient mit 
0,5919 geringfOgig hoher als fOr das Jahr 1997 
{G = 0,5765). 

Konzentrationsmessung auf Ebene der Unternehmen 
aussagekraftiger 

Zur Darstellung der Konzentration in der Wirtschaft 
eignet sich das Unternehmen als kleinste selbstandig 
bilanzierende wirtschaftliche Einheit im Grunde besser 
als der in den vorstehenden AusfOhrungen betrachtete 
Betrieb als ortliche Einheit. 

Nachteilig wirkt sich in diesem Zusammenhang je
doch der Umstand aus, dass - wie weiter oben bereits 
ausgetohrt - in den Jahres- und lnvest itionserhebun
gen, die als einzige Quelle tor die Darstellung der Unter
nehmenskonzentration im Baugewerbe zur VerfOgung 
stehen, auf die Erfassung der kleinen Unternehmen mit 
weniger als 20 Beschaftigten verzichtet wird. AuBerdem 
beschrankt sich die Darstellung zwangslaufig auf die 
Berichtsjahre 1997 bis 1999, weil tor die im Jahr 2001 
tor das Berichtsjahr 2000 durchgetohrten Jahres- und 
lnvestitionserhebungen im Bauhaupt- und Ausbauge
werbe noch keine Ergebnisse vorliegen. 

Am 30. September 1999 gab es 861 Unternehmen 
des Baugewerbes mit 20 und mehr Beschaftigten mit 
Sitz in Rheinland-Pfalz. Der Anteil der Einbetriebsunter
nehmen ist mit rund 92% recht groB, im Gegensatz zur 
lndustrie, wo nur 84% der Unternehmen mit 20 und 
mehr Beschaftigten Ober nur eine einzige ortliche Ein
heit verfOgen. 

lnsgesamt beschaftigten die Bauunternehmen Ende 
September 41 458 Personen und erwirtschafteten im 
Laufe des Jahres 1999 einen Umsatz von 8,2 Mrd. DM. 
lm Durchschnitt waren in diesen Unternehmen 48 Per
sonen tatig, wobei die Unternehmen im Bauhaupt
gewerbe mit 50 Beschaftigten durchschnittl ich groBer 
waren als im Ausbaugewerbe (46 Beschaftigte je Un
ternehmen). Der Unterschied wird auch durch einen 
Vergleich der Arbeitsproduktivitat beider Baubereiche 
- gemessen an der Relation Umsatz je Beschaftigten -
deutlich. Wahrend im Bauhauptgewerbe im Laufe des 
Jahres 1999 je tatiger Person rund 209 000 DM umge
setzt wurden, belief sich diese Relation beim Ausbau
gewerbe lediglich auf 179 000 DM. 

Von den 861 baugewerblichen Unternehmen hatten 
Ende September 1999 knapp 94% zwischen 20 und 99 
Beschaftigte. lnsgesamt waren in diesen Unternehmen 
71% der im Baugewerbe Beschaftigten tatig, sie erziel
ten aber nur 63% des Gesamtumsatzes der Branche. 
Die Unternehmen mit 200 und mehr Mitarbeitern (1,6%) 
hatten dagegen nur einen Anteil von knapp 17% an den 
Beschaftigten, vereinten aber 24% des Umsatzes auf 
sich. 

Unternehmen1l und Beschaftigte 1l sowie Umsatz im Baugewerbe 1997-1 999 nach Unternehmensgr6Benklassen 
- Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftigten -

Unternehmens· Unternehmen Beschaftigte Gesamtumsatz2) 

grol3enklasse nach der 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 Beschaftigtenzahl 

Anzahl 1 000 OM 

20 . 49 694 662 664 20617 19 667 19 710 3 089 688 3 081 985 3 262 781 
50 . 99 161 153 142 10833 10514 9588 2 005 120 1 981 703 1 838 073 

100 - 199 37 35 41 4 935 4637 5 296 972 536 949 128 1102212 
200 und mehr 18 17 14 8 548 7 825 6864 2 185 966 2 064 273 1 955811 

lnsgesamt 910 867 861 44 933 42643 41 458 8 253 310 8 077 089 8 158 877 

Anteil in % 

20 . 49 76,3 76,4 77,1 45,9 46,1 47,5 37,4 38,2 40,0 
50 . 99 17,7 17,6 16,5 24,1 24,7 23,1 24,3 24,5 22,5 

100 - 199 4,1 4,0 4,8 11 ,0 10,9 12,8 11,8 11,8 13,5 
200 und mehr 2.0 2,0 1,6 19,0 18,4 16,6 26,5 25,6 24,0 

lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1) Stand Ende September. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 
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Unternehmen1l und Beschaftigte1l sowie Umsatz im Bauhauptgewerbe 1997-1999 nach UnternehmensgroBenklassen 
- Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftigten -

Unternehmens-
Unternehmen Beschaftigte Gesamtumsatz2) 

gr6Benklasse nach der 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 Beschaftigtenzahl 

Anzahl 1 OOO DM 

20 - 49 381 365 352 11 547 11 044 10694 1 863 334 1 869000 1 959 400 
50- 99 109 100 96 7285 6 902 6505 1 435 300 1 396 700 1 356 300 

100 - 199 33 30 34 4 305 3914 4331 870 791 828 800 920 200 
200 und mehr 13 11 9 4 040 3345 2 909 1167 831 941 800 870 000 

lnsgesamt 536 506 491 27177 25 205 24 439 5 337 256 5036 300 5 105 900 

Anteil in % 

20- 49 71,1 72,1 71,7 
50- 99 20,3 19,8 19,6 

100 -199 6,2 5,9 6,9 
200 und mehr 2 ,4 2,2 1,8 

lnsgesamt 100 100 100 

1) Stand Ende September. - 2) Ohne U msatzsteuer. 

Auch die Unternehmen des Bauhaupt- und des Aus
baugewerbes unterscheiden sich - wie bereits tor die 
Betriebe dargestellt - in ihrer GrOBenstruktur erheblich. 
lm Bauhauptgewerbe hatten die mittleren Unternehmen 
mit 100 bis 199 ein wesentlich groBeres 
Gewicht als im Ausbaugewerbe. Sie stellten 7% der 
bauhauptgewerblichen Unternehmen dar. Mit einem 
Beschaftigten- bzw. Umsatzanteil von jeweils 18% tru
gen die Unternehmen dieser GroBenordnung als 
die 1,8% GroBunternehmen mit 200 und mehr 
tigten zum Gesamtergebnis bei. Anders verhielt es sich 
im Ausbaugewerbe. Dort hatten die mittleren Unterneh
men mit 1,9% nur einen wenig hoheren Anteil als die 
GroBunternehmen mit 1,4%, so dass Letztere mit 23% 
der und 36% des Umsatzes das Gesamt
ergebnis in wesentlich MaBe bestimmten. 

GroBunternehmen verlieren zunehmend an Bedeutung 

lm Laufe der Jahre 1997 bis 1999 hat sich im gesam
ten Baugewerbe das Gewicht zugunsten der mittleren 

42,5 
26,8 
15,8 
14,9 

100 

43,8 43,8 34,9 37,1 38,4 
27,4 26,6 26,9 27,7 26,6 
15,5 17,7 16,3 16,5 18,0 
13,3 11 ,9 21,9 18,7 17,0 

100 100 100 100 100 

Unternehmen mit 100 bis 199 Beschaftigten verscho
ben. der Anteil der kleineren Unternehmen mit 
20 bis 99 Beschaftigten im Laufe der Jahre nahezu kon
stant geblieben ist, haben die GroBunternehmen mit 
200 und mehr von Jahr zu Jahr sowohl 
absolut als auch zugunsten der mittleren 
Unternehmen mit 100 bis 199 Beschaftigten an Bedeu
tung verloren. Gab es 1997 noch 18 GroBunternehmen 
mit insgesamt gut 8 600 und einem Ge
samtumsatz von 2,2 Mrd. DM, so ist die Zahl der Unter
nehmen dieser GroBenklasse bis 1999 auf 14 mit nur 
noch rund 6 900 Beschattigten und einem Gesamtum
satz von weniger als 2 Mrd. DM zuruckgegangen. Die 
Verlagerung zugunsten der mittleren Unternehmen hat 
im Endeffekt eine Abnahme der Konzentration zur 
Folge. Dies macht sich in dem kurzen Zeitraum von drei 
Jahren bei den vergleichsweise berechneten Gini-Koef
fizienten in einem etwas niedrigeren Wert fur das Jahr 
1999 (G = 0,4279) gegenuber 1997 (G = 0,4497) bemerk
bar. Wie bereits ist jedoch zu beachten, dass 
wegen der feh lenden Erfassung von Unternehmen mit 

Unternehmen1l und Beschaftigte1l sowie Umsatz im Ausbaugewerbe 1997-1999 nach UnternehmensgroBenklassen 
- Unterne hmen mit 20 und m ehr Beschaftigten-

Unternehmens- Unternehmen Beschaftigte Gesamtumsatz2) 

gr6Benklasse nach der 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 Beschaftigtenzahl 

Anzahl 1 000 OM 

20 - 49 313 297 312 9070 8623 9016 1 226 354 1 212 985 1 303 381 
50- 99 52 53 46 3 548 3612 3 083 569 820 585003 481 773 

100 - 199 4 5 7 630 723 965 101 745 120 328 182 012 
200 und mehr 5 6 5 4 508 4480 3955 1 018 135 1 122 473 1 085 81 1 

lnsgesamt 374 361 370 17 756 17438 17 019 2 916 054 3 040 789 3 052 977 

Anteil in % 

20- 49 83,7 82,3 84,3 51 ,1 49,4 53,0 42,1 39,9 42,7 
50 - 99 13,9 14,7 12,4 20,0 20,7 18,1 19,5 19,2 15,8 

100 - 199 1,1 1,4 1,9 3,5 4,1 5,7 3,5 4,0 6,0 
200 und mehr 1,3 1,7 1,4 25,4 25,7 23,2 34,9 36,9 35,6 

lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1) Stand Ende September. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 
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weniger als 20 Beschaftigten bei der Ermittlung der 
KonzentrationsmaBe Relationen zwischen den Kleinst
unternehmen und den groBeren Unternehmen unbe
rOcksichtigt bleiben. 

Diese Konzentrationsentwicklung im Baugewerbe 
insgesamt wurde vor allem vom Bauhauptgewerbe be
stimmt. Der Anteil der kleineren Unternehmen mit 20 bis 

99 Beschaftigten blieb hier weitgehend konstant, wah
rend die Anteile der GroBunternehmen mit 200 und 
mehr Beschaftigten zugunsten der Anteile der mittleren 
Unternehmen sanken. Die Zahl der Unternehmen mit 
200 und mehr Beschaftigten verringerte sich von 13 im 
Jahr 1997 auf neun im Jahr 1999. Dies entsprach einer 
Abnahme des Anteils an der Gesamtzahl der in der 
Jahres- und lnvestitionserhebung erfassten Unterneh
men von 2,4 auf 1,8%. Die Anteile der Beschaftigten und 
des Umsatzes reduzierten sich entsprechend urn drei 
Prozentpunkte auf rund 12% bzw. urn knapp tonf Pro
zentpunkte auf nunmehr 17%. Die durchschnittliche 
UnternehmensgroBe hat sich allerdings in dieser Zeit 
von 311 auf 323 Beschaftigte pro Unternehmen erhoht, 
weil ein Teil der Unternehmen aufgrund von Personal
einsparungen in die nachstniedrigere GroBenklasse ab
gesunken ist. Als Folge dieser Entwicklung nahm die 
Umsatzkonzentration in diesem Bereich standig ab, was 
sich in einem Gini-Koeffizienten manifestierte, der 1999 
mit G = 0,3869 deutlich unter dem Koeffizienten von 
1997 (G = 0,4258) lag. lm Ausbaugewerbe weichen die 
fOr die Umsatzverteilung in den beiden Jahren berech
neten Gini-Koeffizienten dagegen nicht nennenswert 
voneinander ab (1999: G = 0,4688; 1997: G = 0,4683). 

Baugewerbeunternehmen in Rheinland-Pfalz starker 
mittelstandisch orientiert als im Bundesgebiet 

Zur Abrundung der AusfOhrungen Ober die Konzen
tration des rheinland-pfalzischen Baugewerbes dient 
der folgende Vergleich mit dem Bundesgebiet. Dart gab 
es Ende September 1999 rund 20 600 Baugewerbeun
ternehmen mit 20 und mehr Beschaftigten, die insge
samt 1,1 Mil l. Mitarbeiter beschaftigten und einen Ge
samtumsatz von 225,5 Mrd. DM erreichten. Diese 

Vertei lung des Umsatzes auf die Unternehmen 

des Bauhauptgewerbes 
1997 und 1999 
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Unternehmen1 l und Beschaftigte1l sowie Umsatz im Baugewerbe 1997-1 999 im Bundesgebiet 
nach Unternehmensgr6Benklassen 

- Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftigten -

Unternehmens- Unternehmen Beschattigte Gesamtumsatz2) 
grol3enklasse nach der 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 Beschaftigtenzahl 
Anzahl 1 000 DM 

20- 49 16427 15967 15 274 494 573 478427 457 606 71 669485 70 636 500 70414200 
50 - 99 4155 3874 3652 280 917 261 390 245 014 46 876 988 44 141 300 43498 400 

100 -199 1 423 1300 1 217 191887 175663 164007 36 741 137 35 360500 34615700 
200 und mehr 565 501 496 292 329 261 242 259 953 83 867 515 74 848 900 76997 700 

lnsgesamt 22570 21642 20639 1 259706 1 176 722 1 126 580 239 155 125 224 987 200 225 526 000 

Anteil in% 

20 - 49 72,8 73,8 74,0 
50- 99 18,4 17,9 17,7 

100 -199 6,3 6,0 5,9 
200 und mehr 2,5 2,3 2,4 

lnsgesamt 100 100 100 

1) Stand Ende September. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 

Unternehmen hatten im Durchschnitt eine GroBe von 55 
Mitarbeitern und waren damit etwas groBer als die 
rheinland-pfalzischen Unternehmen (48). Sie wiesen 
mit einem Umsatz von rund 200 000 DM je Beschaftig
ten auBerdem eine etwas hohere Arbeitsproduktivitat 
auf als die rheinland-pfalzischen Baugewerbeunter
nehmen (197 000 DM je Beschaftigten). 

Von den 20 600 Unternehmen im Bundesgebiet hat
ten knapp 92% weniger als 100 Beschaftigte gegenOber 
knapp 94% in Rheinland-Pfalz. Demnach sind die rhein
land-pfalzischen Baugewerbeunternehmen starker 
mittelstandisch orientiert als im Bundesdurchschnitt. 
Bei einer Besch ran kung auf einen Vergleich mit den frO
heren Bundeslandern waren die Unterschiede mit Si
cherheit noch gr6Ber ausgefallen, da in den neuen Lan
dern GroBunternehmen in diesem Bereich noch immer 
eine vergleichsweise geringe Rolle spielen. 

39,3 40,7 40,6 30,0 31 .4 31,2 
22,3 22,2 21,7 19,6 19,6 19,3 
15,2 14,9 14,6 15,4 15,7 15,3 
23,2 22,2 23,1 35,1 33,3 34,1 

100 100 100 100 100 100 

Die niedrigere Konzentration in Rheinland- Pfalz 
gegenOber dem Bundesgebiet geht ausschlieBiich auf 
das Bauhauptgewerbe zurOck, wahrend das Ausbau
gewerbe auch im Bundesdurchschnitt eine eher klein
gewerbliche Struktur aufweist. lm Bundesgebiet gab es 
Ende September 1999 rund 11 400 Unternehmen des 
Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Beschaftigten. In 
diesen waren rund 713 800 Personen tatig, sie erzielten 
einen Umsatz in Hohe von 159,7 Mrd. DM. lm Durch
schnitt hatten diese Unternehmen rund 63 Mitarbeiter 
und einen Umsatz von 14 Mill. DM. In Rheinland-Pfalz 
belief sich die durchschnittliche UnternehmensgroBe in 
diesem Bereich dagegen nur auf 50 Beschaftigte und 
einen Umsatz von 10,4 Mill. DM. Die Arbeitsproduktivitat 
der rheinland-pfalzischen Unternehmen des Bauhaupt
gewerbes lag mit 209 000 DM Umsatz pro Mitarbeiter 
demnach deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 
224 000 DM. 

Unternehmen1l und Beschaftigte1l sowie Umsatz im Bauhauptgewerbe 1997-1999 im Bundesgebiet 
nach Unternehmensgr6Benklassen 

- Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftigten -

Unternehmens- Unternehmen Beschiiftigte Gesamtumsatz2) 
gr613enklasse nach der 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 Beschiiftigtenzahl 
Anzahl 1 OOO DM 

20 - 49 8541 8178 7901 260 757 249 505 240358 39650 256 39 036 100 39479 200 
50 - 99 2588 2332 2228 175 984 158882 150835 31181 051 28459 700 28476000 

100 - 199 1026 944 898 139 248 128 098 121650 28 352 362 27 184 600 27 404 200 
200undmehr 433 382 369 233204 205 364 200 925 71 523 031 62 844 100 64 365200 

lnsgesamt 12588 11836 11 396 809 193 741 849 713 768 170 706 700 157 524 500 159724 600 

Anteil in % 

20 - 49 67,9 69,1 69,3 32,2 33,6 33,7 23,2 24,8 24,7 
50 - 99 20,6 19,7 19,6 21 ,7 21,4 21,1 18,3 18,1 17,8 

100 - 199 8,2 8,0 7,9 17,2 17,3 17,0 16,6 17,3 17,2 
200 und mehr 3,4 3,2 3,2 28,8 27,7 28,1 41,9 39,9 40,3 

lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1) Stand Ende September. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 
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Unternehmen1l und Beschaftigte1l sowie Umsatz im Ausbaugewerbe 1997-1999 im Bundesgebiet 
nach UnternehmensgroBenklassen 

- Unternehmen mit 20 und mehr Beschattigten -

Unternehmens-
Unternehmen Beschaftigte Gesamtumsatz2) 

groBenklasse nach der 
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 Beschaftigtenzahl 

Anzahl 1 000 DM 

20. 49 7886 7789 7 373 233 816 228 922 217 248 32 019 229 31 600400 30 935 000 
50. 99 1 567 1 542 1424 104 933 102 508 94 179 15 695 937 15681 600 15 022 400 

100. 199 397 356 319 52639 47565 42357 8 388 775 8 175 900 7211500 
200 und mehr 132 119 127 59 125 55878 59028 12 344 484 12 004 BOO 12 632 500 

lnsgesamt 9982 9806 9243 450 513 434873 412812 68448 425 67 462 700 65 801 400 

Anteil in % 

20. 49 79,0 79,4 79,8 
50 . 99 15,7 15,7 15,4 

100. 199 4,0 3,6 3,5 
200 und mehr 1,3 1,2 1,4 

lnsgesamt 100 100 100 

1) Stand Ende September. - 2) Ohne Umsatzsteuer. 

Von den 11 400 Unternehmen des Bauhauptgewer
bes mit 20 und mehr Beschaftigten im Bundesgebiet 
hatten 89% weniger als 100 Beschaftigte (Rheinland
Pfalz: 91 %). In ihnen waren aber nur 55% der im ge
samten Bauhauptgewerbe beschaftigten Personen tatig 
(Rheinland-Pfalz: 70%). Der Umsatzanteil belief sich nur 
auf rund 43% gegenuber 65% in Rheinland-Pfalz. Wah
rend die mittleren Unternehmen mit 100 bis 199 Be
schaftigten im Bundesgebiet sogar einen etwas niedri
geren Beschaftigten- und Umsatzanteil hatten als in 
Rheinland-Pfalz, hatten die GroBunternehmen mit 200 

Verteilung des Umsatzes 
auf die Unternehmen des Baugewerbes 1999 

in Rheinland-Pfalz und im Bundesgebiet 
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51 ,9 52,6 52,6 46,8 46,8 47,0 
23,3 23,6 22,8 22,9 23,2 22,8 
11,7 10,9 10,3 12,3 12,1 11 ,0 
13,1 12,8 14,3 18,0 17,8 19,2 

100 100 100 100 100 100 

und mehr Bescha.ftigten im Bundesgebiet ein wesent
lich groBeres Gewicht. Die rund 370 Unternehmen 
(3,2%) beschaftigten allein 28% der im Bauhauptge
werbe tatigen Personen (Rheinland-Pfalz: 1,8% bzw. 
12%) und verzeichneten einen Umsatzanteil von Ober 
40% gegenuber nur 17% in Rheinland-Pfalz. Der durch
schnittliche Unternehmensumsatz lag mit 174 Mill. OM 
im Jahr 1999 deutlich Ober dem entsprechenden Wert 
von Rheinland-Pfalz, der sich lediglich auf 97 Mill. OM 
belief. Die sich daraus ergebende niedrigere Umsatz
konzentration des rheinland-pfalzischen Bauhauptge
werbes druckt sich auch in einem erheblich geringeren 
Gini-Koeffizienten aus. Er belief sich im Bundesgebiet 
auf G = 0,5648 gegenuber G = 0,3869 in Rhein land
Pfalz. 

Fazit 

Bei der Darstellung der Konzentration im Bauge
werbe musste der Schwerpunkt auf die ortl ichen Ein
heiten gelegt werden, wei I nur fur diese weitgehend voll
standige Angaben auch tor die Kleinbetriebe aus den 
jahrlichen Betriebserhebungen vorliegen. Besser eignet 
sich hierfur jedoch das Unternehmen als kleinste selb
standig bilanzierende wirtschaftliche Einheit. Als nach
teilig wirkt sich hierbei aber aus, dass in den Jahres
und lnvestitionserhebungen Angaben fOr die kleinen 
Unternehmen mit weniger als 20 Beschaftigten fehlen 
und damit Verschiebungen zwischen den Kleinstunter
nehmen und den groBeren Unternehmen bei der Be
rechnung der KonzentrationsmaBe unberucksichtigt 
bleiben mussen. Wegen dieses Mangels wurde bei 
der Betrachtung der Unternehmenskonzentration das 
Schwergewicht auf einen Vergleich zwischen dem Bau
hauptgewerbe und dem Ausbaugewerbe sowie mit dem 
Bundesgebiet bzw. auf die Entwicklung im Zeitvergleich 
der letzten drei Jahre gelegt. 

Die vorstehenden AusfOhrungen haben deutlich ge
macht, dass sich die Konzentration auf der Ebene der 
Betriebe im rheinland-pfalzischen Baugewerbe in letz
ter Zeit infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
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wicklung in diesem Bereich, von der in erster Linie der 
Mittelstand negativ betroffen ist, tendenziell erhoht hat. 
So wurde im Bauhauptgewerbe der zwischen 1998 und 
2000 beobachtete, konjunkturell bedingte ROckgang 
der Zahl der Betriebe und deren BeschMtigten von ei
ner Verschiebung von den Klein- und Mittelbetrieben zu 
den GroBbetrieben mit 100 und mehr Beschaftigten be
gleitet. 

Bei der Konzentration auf der Unternehmensebene 
ergibt sich dagegen ein anderes Bild. Hier errechnet 
sich ein ROckgang der Konzentration, der vermutlich 
zum Teil darauf zurOckzufOhren ist, dass bei der Be
trachtung Verschiebungen zwischen den Kleinstunter-
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nehmen mit weniger als 20 Beschaftigten und den gro
Beren Unternehmen unberOcksichtigt bleiben mussten. 

Ein Vergleich mit dem Bundesgebiet ergab trotz der 
BerOcksichtigung der neuen Bundeslander eine deut
lich niedrigere Konzentration fOr die rheinland-pfalzi
schen Unternehmen des Bauhauptgewerbes, die in ers
ter Linie auf ein wesentlich geringeres Gewicht der 
GroBunternehmen mit 200 und mehr Beschaftigten zu
rOckzufOhren ist. Das Ausbaugewerbe wies dagegen im 
gesamten Bundesgebiet eine ahnliche, kleingewerblich 
orientierte Struktur wie in Rheinland-Pfalz auf. 

Diplom-Volkswirt Hans-Henning Meincke 
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Haben die Rheinland-Pfalzer ihr ldealgewicht? 
Der Mikrozensus als jahrlich durchgefOhrte repra

sentative Haushaltsbefragung sieht aile vier Jahre auch 
die Erhebung von Angaben zur Gesundheit vor. In die
sem Zusammenhang wurden im April 1999 unter ande
rem auch Fragen zu KorpergroBe und Gewicht gestellt. 

Mit dem gestiegenen Gesundheitsbewusstsein der 
Bevolkerung werden haufig Aspekte einer gesunden 
Ernahrung erortert. Hierbau taucht auch die Frage nach 
dem idealen Korpergewicht auf. lmmer wieder wird die 
Vermutung geauBert, dass viele Menschen zu dick 
seien. So werden manche, die sich in Badehose bzw. 
Bikini am Strand oder im Schwimmbad betrachten, fest
stellen, dass sie die guten Vorsatze, etwas gegen den 
Winterspeck zu tun, doch nicht gehalten haben. Dann 
stellen sich viele die Frage, ob ihr Gewicht noch im 
Normbereich liegt. 

Beantwortung von Gesundheitsfragen im Mikrozensus 
freiwillig 

Der weitaus grOBte Teil des Mikrozensus-Fragenpro
gramms wird bei einem Auswahlsatz von 1% mit Aus
kunftspflicht erhoben. Die Fragen zur Gesundheit gehO
ren jedoch zu den Erhebungsteilen mit reduzierten 
Auswahlsatzen; in Rheinland-Pfalz richten sich diese 
Fragen an 0,55% der Bevolkerung. Die Beantwortung 
dieser Fragen ist freiwillig, was bei der Interpretation der 
Ergebnisse zu beachten ist. 78% der Haushalte erteil
ten auch zu diesen Fragen Auskunft. 

Die Ergebnisse basieren auf den Angaben der Be
fragten . lm Gegensatz zu Untersuchungen im medizini
schen Umfeld unterliegen sie dam it der subjektiven Ein
schatzung der Auskunft erteilenden Personen, haben 
aber den Vorteil einer vergleichsweise sehr groBen 
Stichprobe und der reprasentativen Auswahl in Bezug 
auf die gesamte Bevolkerung. 

Der Body-Mass-Index 

Zur Feststellung des Normalgewichts wurde frOher 
haufig auf den so genannten Broca- lndex zurOckge
griffen, der nach der einfachen Forme! ,.KorpergroBe in 

Bevolkerung nach dem Korpergewicht 

Unter
gewicht 

Anteil der Personen in % 

Normal- Leichtes Starkes 
gewicht Obergewicht Obergewicht 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Zentimeter minus 100" berechnet wird . Bei einer Kor
pergroBe von 170 em ergibt sich demnach ein Sollge
wicht von 70 kg. FOr das ldealgewicht werden bei Man
nern noch 10% und bei Frauen 15% abgezogen. Der 
Broca-lndex kann nur als grobe Faustregel fOr das 
Normalgewicht angesehen werden ; kleine Menschen 
werden danach zu oft und groBere Personen zu selten 
als Obergewichtig eingestuft. 

Eine bessere Berechnungsgrundlage bildet der 
Body-Mass- Index (Korpermassenindex), der zur Fest
stellung des AusmaBes an Obergewicht heute Oblicher
weise verwendet wird. Er wird Personen, die von der 
NormalgroBe abweichen, wesentlich besser gerecht als 
der Broca-lndex. Dabei wird das Gewicht in Kilogramm 
durch das Quadrat der Korperlange in Metern geteilt 
(kg/m2). Beispielsweise muss eine Person, die 1,70 m 
groB ist und 70 kg wiegt, so rechnen : 

70 

1,70 X 1,70 

Das sind rund 24. Bei einem Body-Mass-Index zwi
schen 20 und 25 spricht man von Normalgewicht. Werte 
zwischen 25 und 30 zeigen ein leichtes Obergewicht, 
Werte Ober 30 ein starkes Obergewicht an. Die Norm
werte sind fOr Manner und Frauen identisch. 

In der Literatur wird mitunter eine differenziertere Be
trachtung des Body-Mass-Index in Abhangigkeit vom 
Alter erwahnt. Bekanntlich nimmt das Gewicht im Er
wachsenenalter zu; so ist ein 18-jahriger normalerweise 
deutlich Ieichter als ein 50-jahriger Mann. Aus diesem 
Grund hat man so genannte Perzentilkurven fOr den 
Body-Mass-Index entwickelt. Diese erlauben es zu be
urteilen, wie viel Prozent der Bevolkerung gleichen Al
ters und Geschlechts schwerer bzw. Ieichter als man 
selbst ist. So ist ein 50-jahriger Mann mit einer GroBe 
von 1,70 m und einem Gewicht von 70 kg, also mit ei
nem Body-Mass-Index von 24, beim 50%-Perzentil an
gesiedelt, das heiBt die Halfte der Manner seines Alters 
sind Ieichter, die andere Halfte schwerer. Hat hingegen 
ein 18-Jahriger einen solchen Body-Mass-Index, so fin
deter sich beim oberen 10%-Perzentil wieder; also 10% 
der Manner seines Alters sind schwerer, 90% hingegen 
Ieichter als er. 

Eine Auswertung der Mikrozensus-Ergebnisse in die
ser Differenziertheit wird schwierig und sehr unOber
sichtlich. An dieser Stelle sei nur erwahnt, dass sich 
das Durchschnittsgewicht der 18- und der 50-jahrigen 
Manner nach den Ergebnissen des Mikrozensus urn 
10 kg (73 bzw. 83 kg) unterscheidet. Die folgenden Dar
stellungen sollen aus dem genannten Grund ohne die 
Betrachtung in Abhangigkeit vom Alter erfolgen. Damit 
wird das Normalgewicht altersunabhangig bei einem 
Body-Mass-Index zwischen 20 und 25 gesehen. Die in 
diesem Beitrag dargestellten Ergebnisse berOcksichti
gen nur Personen, die 18 Jahre oder alter sind; fOr Kin
der und Jugendliche stellt der Body-Mass-Index wegen 
des sich von Erwachsenen unterscheidenden Korper
baus kein geeignetes MaB zur Beurteilung des optima
len Gewichts dar. 
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Bev61kerung nach der H6he des Body-Mass-Index, 
Alter und Geschlecht 

Body-Mass-Index von ... 

Alter 
30 von ... bis unter20 20-25 25-30 

unter ... Jahren und mehr 

%1) 

Manner 

18-25 I 67,5 12,8 I 
25-40 I 51,1 37,9 6,3 
40-50 I 36,7 47,4 14,1 
50-60 I 28,7 52,9 16,1 
60 und mehr I 28,3 55,2 13,1 

Zusammen 2,9 40,3 44,5 12,4 

Frauen 

18 -25 31,5 55,1 I I 
25-40 16,0 56,7 19,5 6,0 
40- 50 10,9 52,5 25,5 10,1 
50-60 } 19,8 

44,8 33,3 14,5 
60 und mehr 41 ,9 38,4 13,1 

Zusammen 11 ,5 49,0 28,4 11 ,2 

lnsgesamt 

18-25 21,2 61,8 13,5 3,1 
25-40 9,2 53,8 29,0 7,7 
40 -50 6,0 44,5 36,6 12,1 
50-60 4,1 36,6 43,2 15,3 
60 und mehr 4,0 36,1 45,5 13,8 

lnsgesamt 7,3 44,7 36,3 11,7 

I ) Bezogen auf die Bevolkerung mil Angaben zu KOrpergrOfle und -gewich1. 

48% der Rheinland-Pfalzer haben Obergewicht 

Nach den Ergebnissen des Mikrozensus ist der 
durchschnittliche Rheinland-Pfalzer 1,77 m groB und 
wiegt 81 kg. Die Frauen sind mit 1,65 m 12 em kleiner 
und mit gut 67 kg fast 14 kg Ieichter. Knapp 45% der 
rheinland-pfalzischen Erwachsenen haben einen Body
Mass-Index zwischen 20 und 25 und liegen damit im 
Bereich des Normalgewichts. 48% haben mit einem In
dex von mehr als 25 Obergewicht, darunter sind nahezu 
12% mit einem Body-Mass- Index von 30 und mehr so
gar stark Obergewichtig. 0,5% der Befragten hatten 
nach ihren Angaben sogar einen Body-Mass-Index von 
mehr als 40 und gelten dam it als extrem Obergewichtig. 

Die Manner, die bei der Befragung des Mikrozensus 
Angaben zu ihrem Gewicht und ihrer GroBe machten, la
gen zu gut 40% im normalgewichtigen Bereich, bei den 
Frauen waren es 49%_ Obergewichtig waren hingegen 
fast 57% der Manner, aber nur 39% der Frauen. Unter
gewichtig waren nur knapp 3% der Manner, aber Ober 
11 % der Frauen. 

Altere schwerer als Ji.ingere 

Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der Oberge
wichtigen Personen zu_ Wahrend nur 17% der unter 25-
Jahrigen Obergewicht haben, sind es zwei Drittel der 
60- bis 70-Jahrigen. Fast 20% in dieser Altersgruppe 
haben sogar einen Body-Mass-Index von 30 oder mehr. 
In den hoheren Altersklassen geht die Haufigkeit von 
Obergewicht dann wieder zurOck. 
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Bei vielen jungeren Menschen scheint das Problem 
wohl eher darin zu bestehen, zu Ieicht zu sein. So ha
ben deutlich Ober 20% der unter 25-Jahrigen einen 
Body-Mass-Index von weniger als 20, bei den Frauen in 
diesem Alter sind es sogar mehr als 30%_ Untergewich
tig sind aber immerhin auch 16% der 25- bis 40-jahri
gen und fast 20% der Ober 50-jahrigen Frauen_ 

Familienstand, Schulbildung und Rauchgewohnheiten 
beeinflussen den Body-Mass-Index 

Ober alters- und geschlechtsspezifische Unter
schiede hinausgehend zeigt sich bei weiteren perso
nenbezogenen Merkmalen ein Einfluss auf das Kor
pergewicht. lm Folgenden werden Familienstand, 
Schulbildung und Rauchgewohnheiten betrachtet. Urn 
dabei den Einfluss des Alters weitgehend auszuschal
ten, erfolgt eine Besch ran kung auf die Altersgruppe der 
40- bis 65-Jahrigen. So wird beispielsweise der Tatsa
che Rechnung getragen, dass ledige Manner im Durch
schnitt junger sind und sie allein schon aus diesem 
Grund Ieichter sein mussen. 

Verheiratete Manner sind mit mehr als 69% deutlich 
Mufiger Obergewichtig als ledige (59%). Dies gilt grund
satzlich auch tor die Frauen, der Unterschied ist hier 
aber geringer ausgepragt (45 bzw. 39%)_ Geschiedene 
haben eher seltener (47%), Verwitwete dagegen haufi
ger (57%) einen erhohten Body-Mass-Index_ 

Unterschiede beim Obergewicht zeigen sich auch bei 
einer Betrachtung nach der Schulbildung der 40- bis 

Bev61kerung nach der H6he des Body-Mass-Index 
und Bundeslandern 

Body-Mass-Index von ... 

Land unter 20 20-25 25-30 
30 und 
mehr 

%1) 

Baden-Wurttemberg 8,4 46,9 34,5 10,2 

Bayern 8,0 45,4 35,3 11 ,3 

Berlin 10,5 48,4 31,5 9,7 

Brandenburg 7,1 44,0 34,6 14,3 

Bremen 8,5 49,8 32,0 9,7 

Hamburg 9,6 50,6 31,2 8,6 

Hessen 7,6 45,6 35,5 11 ,3 

Mecklenburg-Vorpommern 6,3 41 ,4 37,3 15,0 

Niedersachsen 7,5 46,1 36,2 10,2 

Nordrhein-Westfalen 7,9 45,1 36,1 10,9 

Rheinland-Pfalz 7,3 44,7 36,3 11,7 

Saarland 7,2 48,5 34,1 10,2 

Sachsen 7,1 42,8 37,1 13,0 

Sachsen-Anhalt 6,7 41,3 37,5 14,4 

Schleswig-Holstein 7,7 47,9 34,5 9,9 

Thuringen 6,5 39,9 38,6 15,1 

Deutschland 7,8 45,3 35,5 11 ,4 

Fruheres Bundesgebiet 
einschl. Berlin 8,0 46,0 35,3 10,7 

Neue Lander 7,1 42,7 36,5 13,7 

1) Bezogen auf die Bevolkerung mil Angaben zu Korpergrofle und -gewich1. 
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65-Jahrigen. Personen mit Abitur oder Fachabitur wa
ren nur zu 44% Gbergewichtig, Volks- oder Hauptschul
abganger aber zu 61 %. Einen Body-Mass-Index von 30 
oder mehr hatten Personen mit Abitur zu 8%, mit Volks
oder Hauptschulabschluss aber zu 18%. 

Raucher sind seltener Gbergewichtig als Nichtrau
cher. Wah rend 51 % der Raucher im Alter von 40 bis 
65 Jahren zu viel wiegen, ist dies bei 59% der Nichtrau
cher der Fall. Besonders auffallig tendieren ehemalige 
Raucher (67%) zum Obergewicht. Von den fruheren 
Rauchern mussen mehr als 19% sogar als stark Ober
gewichtig eingestuft werden. Bemerkenswert ist auBer
dem, dass 6% der nicht rauchenden Frauen in dieser 
Altersklasse, aber 14% der Raucherinnen einen Body
Mass-Index von weniger als 20 haben. 

Regionale Unterschiede 

Ein Vergleich mit anderen Bundeslandern offenbart 
markante Unterschiede. So zeigt sich, dass die Bevol
kerung im Osten Deutschlands schwerer ist. Wahrend 
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die Bevolkerung des fruheren Bundesgebietes nur zu 
knapp 11 % einen Body-Mass-Index von 30 oder mehr 
aufweist, ist dies in den fOnt neuen Bundeslandern bei 
fast 14% der Fall. 

Unter den elf alten Bundeslandern nimmt Rheinland
Pfalz allerdings eine Spitzenstellung ein. Als Oberge
wichtig einzustufen sind im Durchschnitt 46% der Be
volkerung des frOheren Bundesgebiets, aber 48% der 
Rheinland-Pfalzer; das ist der hochste Wert unter allen 
westlichen Landern. Ober dem Durchschnitt liegen 
auBerdem noch die Lander Hessen, Bayern, Nordrhein
Westfalen und Niedersachsen. Der Anteil der Personen 
mit einem Body-Mass-Index von mehr als 30 liegt in 
Rheinland-Pfalz (12%) urn einen Prozentpunkt Gber dem 
Durchschnitt der alten Lander (11 %). Besonders leicht
gewichtig ist offensichtlich die in Hamburg wohnende 
Bevolkerung; dort liegt die Zahl der Obergewichtigen 
bei weniger als 40%, und mit weniger als 9% ist die Zahl 
der Menschen mit besonders starkem Obergewicht die 
niedrigste unter allen Landern. 

Diplom-6komom Gunter Ickier 
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Neuerscheinungen 

Band 379 der Statistik von Rheinland-Pfalz 

Die Landwirtschaft 2000 

Rheinlandpfalz 

Die LmdwirtSchaft 2000 
Mit V ergleichS?.ahlcn scit 1949 

Die ausgewahlten Ergebnisse aus den agrarstatisti
schen Erhebungen des Jahres 2000 und der Landwirt
schattszahlung 1999 geben einen umfassenden und 
sachlich gegliederten Oberblick Ober die vielfaltigen Be
triebs- und Produktionsstrukturen der rheinland-pfalzi
schen Landwirtschaft. Zeitreihen zeigen Entwicklungen, 
zum Teil seit den funfziger Jahren, auf. Die 68 Tabellen 
und 31 Schaubilder informieren unter anderem Ober 

- Betriebe, Arbeitskri'ifte und Hofnachfolgesituation, 
- Bodennutzung und Ernte, 
- Feldfrucht-, Gemuse- und Obstbau, 
- Weinbau, 
- Viehwirtschaft. 

Veroffentlicht sind Landes- und Kreisergebnisse, ferner 
Zahlen fOr Weinanbaugebiete und Bereiche. Ausge
wahlte Ergebnisse der Bundeslander und der EU-Mit
gliedstaaten lassen die Stellung der rheinland-pfalzi
schen Landwirtschaft im nationalen und europaischen 
Vergleich erkennen. 

Der Band 379 umfasst 119 Seiten und kostet 13,50 DM 
zuzuglich Versandkosten. Die Texte, Tabellen und 
Schaubilder sind auch auf CO-Rom erhaltlich. Die CO
Rom wird zum Preis von 30,00 OM zuzuglich Versand
kosten angeboten. 

BroschUre mit Zahlen zur GroBregion 

Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie 

SAAR - LOR - LUX -
RHEINLAND-PFALZ -

WALLONIE 

Statistischc Kuninformationcn 

Sbrtistiquos en brof 

Das Statistische 
Landesamt Rhein
land-Pfalz hat so
eben in Koopera
tion mH den 
statistischen Am
tern der Nachbarre-
gionen Saarland, 
Lothringen, Luxem

burg und Wallonien eine neue Broschure mit aktuellen 
statistischen lnformationen Ober die GroBregion he
rausgegeben. Die zweisprachig abgefasste Publikation 
enthalt auf 24 Seiten neben einer Kurzbeschreibung der 
europaischen GroBregion Saar- Lor- Lux- Rheinland
Pfalz- Wallonie und ihrer Teilregionen eine interessante 
Auswahl an statistischen Daten zu Bevolkerung, Be
schaftigung, Arbeitsmarkt und Wirtschaft sowie weitere 
Strukturdaten. 

Die im Herzen Europas liegende GroBregion umfasst 
insgesamt 65 401 km2. Hier wohnen nahezu 11 ,2 Mill. 
Menschen, rund 1,1 Mill. im Saarland, 2,3 Mill. in Loth
ringen, 435 000 in Luxemburg, 4 Mill. in Rheinland-Pfalz 
und 3,3 Mill. in Wallonien. Mit einem jahrlichen Bruttoin
landsprodukt von 230 Mrd. Euro erbringt die GroBregion 
Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie fast 3% 
der Wertschopfung in der Europaischen Union. Die Zahl 
der Erwerbstatigen belauft sich auf rund 4,4 Mill., wovon 
auf Rheinland-Pfalz 39,8%, auf Wallonien 23,9%, auf 
Lothringen 18,8%, auf das Saarland 11,5% und auf Lu
xemburg 6% entfallen. Fast 70% der Erwerbstatigen 
sind im Dienstleistungssektor beschaftigt, wobei Lu
xemburg mit 75% eine Spitzenstellung einnimmt. 

Die Broschure "Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz -
Wallonie 2001" ist kostenlos erhaltlich. 

Die Veroffentlichungen konnen beim Statistischen Landesamt, Vertrieb der Veroffentlichungen, 56128 Bad Ems, 
bestelft werden: Telefon (0 26 03) 71-2 45, Telefax (0 26 03) 71-3 15, E-Mail: vertrieb@statistik-rtp.de 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

Bevolkerung und Erwerbs-
tatigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 4028 ... 4 029 4 028 4030 ... ... .. . ... 

Naturliche Bevolkerungs-
bewegung 

EheschlieBungen 11 Anzahl 1 887 .. . 2 51 1 p 2 683p 2 285P 1 330P 2 246 P 2 487 P . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 5,6 . .. 7,4P 8,1 p 6,7P 4,0 P 6,6P 7,5P ... 

Lebendgeborene 21 Anzahl 3183 ... 3 476P 3 3 255P .. . .. . ... .. . 

je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 9,5 ... 10,2P 9,3P 9,5P . .. . .. ... .. . 

Gestorbene3l (ohne Totgeborene) Anzahl 3544 .. . 3 533p 3 201 p 3 252p .. . ... . .. .. . 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 10,6 ... 10,4P 9,7P 9,5P . .. ... . .. .. . 

lm 1. Lebensjahr Gestorbene 31 Anzahl 15 .. . 12P 16P 18P .. . ... ... .. . 

je 1 000 Lebendgeborene4l Anzahl 4,6 ... 4,5P 5,5P 5,9P ... ... .. . .. . 

Oberschuss der Geborenen bzw. 
Gestorbenen (-) Anzahl -361 . .. -57P -117P 3P ... . .. .. . .. . 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl -1 ,1 ... -0,2P -0,4P O,OP ... ... . .. .. . 

Wanderungen 
Ober die Landesgrenze 

Zugezogene Anzahl 9284 . .. 7710 8067 10 750 ... ... ... .. . 
Fortgezogene Anzahl 8439 ... 7 422 8 208 9 013 ... ... ... .. . 
Wanderungssaldo Anzahl 845 ... 288 - 141 1 737 ... .. . ... .. . 

lnnerhalb des Landes 
Umgezogene 51 Anzahl 13678 ... 12 949 12 767 14 168 ... ... . .. ... 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Anzahl 149361 138 337 133 739 135 719 136 967 134 296 128 839 130 024 133 707 
Mi!.nner Anzahl 82 051 74 537 71980 71 724 71 947 73 172 69 619 69173 70 670 

Ausgewi!.hlte Berufsgruppen 
Bauberufe Anzahl 7733 6 745 6204 5 992 5 850 7 417 6 547 6153 5 979 
lndustrielle und handwerkliche 

Be rule Anzahl 44 070 38 827 37 897 37 381 37126 37 873 36 015 35 740 36 329 
Arbeitslosenquote 6l % 8,2 7,3 6,9 7,0 7,1 6,9 6,5 6,5 6,7 
Arbeitslosenquote 7l % 9,1 8,1 7,6 7,8 7,8 7,7 7,2 7,2 7,4 
Offene Stellen Anzahl 29696 31 146 35147 33 079 34 568 37 661 36 349 34 350 33 256 
Ausgewahlte Berufsgruppen 

Bauberufe Anzahl 961 898 940 921 991 782 731 733 683 
lndustrielle und handwerkliche 

Berufe Anzahl 6206 6 741 7 072 7142 7 247 7 338 7 550 7 945 7 436 

Kurzarbeiter Anzahl 4887 2 446 2 471 1 793 1 099 3 441 2 753 2 359 1 827 

Landwirtschaft 

Schlachtmengen 8 l I 12 637 11 834 12 299 10 651 10 931 10 575 11 198 11 108 10 725 

Rinder I 3207 2 879 2 915 2 389 2 387 2 579 2 723 2 635 2 393 
Ki!.lber t 29 27 18 20 18 34 28 16 21 
Schweine I 9276 8 796 9 237 8 121 8 412 7785 8 304 8 369 8 231 

Milch 

Anlieferung rheinland-pfalzischer 
Erzeuger an Molkereien I 63124 62 033 67 386 64 248 64 889 62146 67 766 65 558 66 276 

Eier 

Erzeugung in Betrieben mit 
mindestens 3000 Haltungsplatzen 1000 14 290 13 631 13 395 13 290 13 899 12 513 12 267 12 436 12 879 

Handwerk 9l 

Beschi!.ftigte (Ende des Vj.) 30.9.1998= 100 96 94 94 90 

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

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 (AbMngige, Selbsti!.ndige und mithelfende FamilienangehOrige). - 7) Arbeitslose in Prozent der abhi!.ngigen 
Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfOgig Beschaftigte, Beamte, Arbeitslose). - 8) In und ausli!.ndischer Herkunft. - 9) Ohne 
handwerkliche Nebenbetriebe. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Berichtsmerkmal Einheit 
1999 2000 2001 

Monatsdurchschnitt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

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

Betriebe Anzahl 2 275 2 308 2 312 2 315 2 313 2 391 2 392 2 393 2 403 
Beschaftigte (einschl. tlltiger 
lnhaber/- innen) Anzahl 307 750 303 460 302 559 304 288 305 281 301 554 301 009 300 854 301 587 
Arbeiter (einschl. gewerblich 
Auszubildender) Anzahl 197 036 193 426 192 848 194 380 195 629 192 528 192 133 192 008 192 951 

Geleistete Arbeiterstunden 1000 26 090 25 658 27 596 24 741 23 904 24 983 26 220 24 535 24 059 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 1 698 1 731 1 902 1 867 1 648 1 696 2 035 1 817 1 703 
Bruttolohnsumme Mill. OM 903 911 986 947 886 887 997 960 910 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 796 820 916 920 762 809 1 038 857 793 

Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 9 478 9 987 10 793 9 784 9 522 10116 10 680 10 215 9 859 
davon 

VorleistungsgOterproduzenten Mill. OM 5 193 5 816 6 413 5 635 5 531 5 823 6135 5 747 5 529 
lnvestitionsgOterproduzenten Mill. OM 2 426 2 246 2 409 2 279 2 170 2 385 2 449 2 532 2 348 
GebrauchsgOterproduzenten Mill. OM 193 206 197 181 166 199 216 196 176 
VerbrauchsgOterproduzenten Mill. OM 1 665 1 719 1 775 1 690 1 654 1 709 1 879 1 739 1 806 

darunter Auslandsumsatz Mill. OM 3 892 4 053 4 304 4 020 3 91 1 4 324 4 412 4 231 4 259 
Exportquote 21 % 41 ,1 40,6 39,9 41 ,1 41 ,1 42,7 41,3 41 ,4 43,2 
Energieverbrauch 3) 1000GJ 54 288 53 842 51 802 49 620 
Kohleverbrauch 31 1000GJ 2 673 2 007 2 310 1 664 
Gasverbrauch (Erd- und ErdOigas) 3)41 Mill. kWh 10 093 10 070 9 453 9 325 
HeizOiverbrauch 31 1 OOOt 67 61 57 42 
Stromverbrauch Mill. kWh 1155 1 205 1 233 1 211 1 203 1151 1 184 1175 1 191 
Stromerzeugung (industr. Eigen-

erzeugung) Mill. kWh 164 137 118 119 113 129 123 111 103 

Energie- und Wasserversorgung 11 

Betriebe Anzahl 77 86 86 86 86 86 86 86 86 
Beschllftigte Anzahl 13 644 12 389 12 455 12 415 12 308 10 819 10 763 10 705 10 697 
darunter Arbeiter Anzahl 6 570 5 945 5 960 5 904 5 852 4 785 4 775 4 743 4 720 

Geleistete Arbeiterstunden 1 000 852 751 798 729 672 583 622 573 571 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 79 75 77 73 76 63 62 60 61 

Bruttolohnsumme Mill. OM 33 31 30 31 32 25 22 24 25 
Bruttogehaltsumme MIII. DM 47 44 47 42 44 38 40 36 36 

Bruttostromerzeugung 51 Mill. kWh 556 540 401 471 541 586 665 557 .. . 
Nettostromerzeugung 51 Mill. kWh 532 522 386 455 528 571 653 545 ... 
Gasaufkommen Mill. kWh 5 851 5 774 4 253 4 053 4 537 6117 4 616 4 261 

Baugewerbe 

Bauhauptgewerbe 6) 

(Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau) 

Beschaftigte Anzahl 47 826 46 850 47 403 47 430 47 509 44 043 43 864 43 810 43 917 
Geleistete Arbeitsstunden 1 000 4 841 4 989 5 984 5 257 4 654 4 507 4 991 4 772 4 540 

Wohnungsbau 1 000 2 046 2192 2 663 2 332 2 074 1 851 2 017 2 001 1 883 
gewerblicher und lndustrieller Bau 7l 1 000 1 236 1 241 1 440 1 312 1162 1 097 1 205 1 099 1 082 
Offentlicher und StraBenbau 1 000 1 559 1 556 1 881 1 612 1 418 1 559 1 769 1 672 1 575 

darunter StraBenbau 1 000 710 723 865 758 651 731 835 797 725 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 200 200 206 211 203 188 191 188 197 

Bruttolohnsumme Mill. OM 153 153 160 160 157 142 147 141 150 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 47 47 46 51 46 46 44 48 47 

Baugewerblicher Umsatz (ohne 
Umsatzsteuer) Mill. OM 716 723 761 774 713 573 647 679 724 
Wohnungsbau Mill. OM 254 243 265 277 244 185 199 223 216 
gewerblicher und industrieller Bau 71 Mill. OM 208 218 222 236 205 174 188 189 208 
Offentlicher und StraBenbau Mill. OM 254 263 273 261 265 214 260 267 300 

darunter StraBenbau Mill. OM 118 113 117 117 115 90 115 124 140 

Ausbaugewerbe 1 I 31 (Bauinstallation 
und sonstiges Baugewerbe) 

Betriebe Anzahl 389 402 403 394 
Beschiiftigte Anzahl 14 652 14 308 14 350 13 754 
Geleistete Arbeitsstunden 1 000 4 527 4 398 4 482 4126 
Bruttolohn- und -gehaltsumme Mill. OM 179 178 180 172 

Bruttolohnsumme Mill. OM 126 126 127 122 
Bruttogehaltsumme Mill. OM 53 52 53 50 

Ausbaugewerblicher Umsatz (ohne 
Umsatzsteuer) Mill. OM 590 604 526 527 

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

Berichtsmerkmal Einheit 
1999 2000 2001 

Monatsdurchschnitt Mal Juni Juli April Mai Juni Juli 

Bautatigkeit 
Baugenehmigungen 

Wohngebaude (Errichtung neuer 
Gebaude) Anzahl 1113 903 981 981 943 718 997 871 872 
mit 1 Wohnung Anzahl 842 693 781 713 707 551 748 696 677 
mit 2 Wohnungen Anzahl 191 151 136 196 169 134 192 133 161 
mit 3 und mehr Wohnungen Anzahl 80 59 64 72 67 33 57 42 34 
Umbauter Raum 1000 m3 1171 949 994 1 012 1 062 766 1 056 848 873 
Wohnflache 1000 m2 208 170 178 184 188 135 186 151 154 
Wohnraume Anzahl 9134 7 387 7 801 7 901 8188 5 844 8 099 6 439 6 517 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 508 419 437 448 470 338 467 367 387 

Bauherren 
CHentliche Bauherren Anzahl 4 3 4 1 3 2 2 16 -
Unternehmen Anzahl 193 164 176 155 234 81 145 115 130 
Private Haushalte Anzahl 916 735 800 825 706 635 850 740 742 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 217 184 200 168 168 146 171 176 190 
Umbauter Raum 1000 m3 1084 988 889 799 819 599 1 586 1 275 1 343 
Nutzflache 1000 m2 176 151 149 112 128 100 202 182 193 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 222 198 156 152 156 121 249 188 255 

Bauherren 
Cttentliche Bauherren Anzahl 14 20 9 20 11 12 19 27 20 
Unternehmen Anzahl 185 158 175 142 153 128 149 145 168 
Private Haushalte Anzahl 9 6 7 6 4 6 3 4 2 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 1993 1 576 1 657 1 665 1 700 1 230 1 636 1 360 1460 

Handel und Gastgewerbe 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

Ausfuhr insgcsomt Mill. OM 3 662 3 872 4 322 4 053 3 720 3 855 4 256 3 903 .. . 

EU-U1nder Mill. OM 2 154 2 173 2 344 2 307 2 164 2 232 2 258 2 222 ... 
Belgien I Luxemburg Mill. OM 261 271 303 289 258 304 286 289 ... 
oanemark Mill. OM 58 56 57 58 50 63 55 45 ... 
Finn land Mill. OM 26 25 26 26 20 27 28 27 ... 
Frankreich Mill. OM 525 527 576 548 588 544 534 519 ... 
Griechenland Mill. OM 28 33 35 38 29 32 35 34 ... 

GroBbritannien Mill. OM 308 283 271 310 264 261 258 277 ... 
lrland Mill. OM 18 17 26 13 11 17 18 17 ... 
Ita lien Mill. OM 289 304 348 348 319 299 344 291 ... 
Niederlande Mill. OM 211 210 222 218 208 202 218 235 ... 
Csterreich Mill. OM 146 159 167 167 148 160 155 156 ... 
Schweden Mill. OM 69 63 72 61 46 65 56 64 ... 
Span len Mill. OM 180 190 197 199 190 220 223 235 ... 
Portugal Mill. OM 35 36 44 34 32 39 46 33 ... 

USA und Kanada Mill. OM 292 341 441 344 316 306 397 328 ... 
Japan Mill. OM 76 97 143 89 74 120 144 84 ... 
Entwicklungslander Mill. OM 448 500 512 507 455 505 630 501 ... 
Mittel- und osteuropaische Lander Mill. OM 342 363 438 394 342 335 395 331 ... 

Einfuhr (Generalhandel) 

Einfuhr insgesamt Mill. OM 2 545 2 811 2 948 2 725 2 426 2 836 3 056 2 763 ... 
EU-Lander Mill. OM 1 581 1 726 1 707 1 702 1 410 1 810 1 837 1 653 ... 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 242 292 315 246 234 329 31 7 393 ... 
oanemark Mill. OM 52 58 28 96 27 54 61 26 ... 
Finnland Mill. OM 14 12 10 11 14 12 8 12 ... 
Frankreich Mill. OM 391 383 411 416 333 434 350 350 ... 
Griechenland Mill. OM 4 2 1 3 3 7 8 6 ... 
GroBbritannien Mill. OM 118 105 102 97 77 117 182 140 ... 
lrland Mill. OM 16 21 20 8 35 17 17 27 ... 
ltalien Mill. OM 201 174 197 160 154 168 178 155 ... 
Niederlande Mill. OM 287 392 362 394 303 335 401 312 ... 
Csterreich Mill. OM 83 78 77 80 62 110 91 57 ... 
Schweden Mill. OM 43 55 35 42 28 48 87 50 ... 
Spanien Mill. OM 106 123 118 120 105 136 99 101 ... 
Portugal Mill. OM 25 33 31 28 35 42 39 26 ... 

USA und Kanada Mill. OM 189 199 204 184 175 226 247 220 ... 
Japan Mill. OM 79 69 94 58 61 60 88 54 ... 
Entwicklungslander Mill. OM 172 208 202 211 166 174 284 263 ... 
Mittel- und osteuropaische Lander Mill. OM 261 336 481 326 310 296 279 326 ... 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

Berichtsmerkmal Einheit 
1999 2000 2001 

Monatsdurchschnitt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

Einzelhandel ll 

Beschaftigte 1995 = 100 91 ,5 92,7 90,6 91 ,4 91 ,9 97,5 94,8 95,1 96,2 
Teilzeitbeschliftigte 1995 = 100 100,9 101,0 99,1 99,9 100,5 107,4 103,9 104,2 105,9 

Umsatz21 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 97,3 102,3 101 ,0 102,8 97,8 107,4 109,9 102,7 105,6 

Gro6handel 11 

BescMftigte 1995 = 100 96,8 97,0 97,6 97,6 97,1 95,8 95,3 94,1 94,6 
Umsatz21 zu jeweiligen Preisen 1995- 100 108,5 116,1 128,0 128,0 109,8 114,0 125,7 114,9 113,9 

Gastgewerbe 11 

Beschaftigte 1995 = 100 86,6 84,3 86,1 86,9 88,8 85,6 87,4 89,7 90,7 
Teilzeitbeschaftigte 1995 = 100 88,9 83,9 86,8 86,7 89,4 86,4 88,5 90,5 92,0 

Umsatz 21 zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 99,2 101,1 103,6 108,8 112,2 100,0 111 ,7 112,0 112,2 

Tourism us 
in allen Berichtsgemeinden 

Gaste 1000 570 604 696 712 701 520 663 702 699 
Auslander 1 000 113 123 137 151 193 107 123 140 186 

Obernachtungen 1 000 1753 1 870 1 982 2 149 2 817 1 602 1 947 2 077 2 787 
Auslander 1 000 333 366 369 411 718 270 331 378 711 

Verkehr 

Binnenschitffahrt 

GOterempfang 1000 t 1285 1335 1 372 1366 1387 1 322 1 405 1 253 1 483 
GOterversand 1000 t 721 825 857 718 799 768 865 817 857 

StraBenverkehr 

Zulassungen fabrlkneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 19005 17 744 23 518 19 091 17 800 20 434 22 314 17 829 18 638 
Kraftrader Anzahl 1 271 11 09 1 953 1 557 1 212 1 958 1 756 1 528 1 246 
Personenkraftwagen 

und .M 1" Fahrzeuge Anzahl 16370 15 265 19 832 16109 15 391 16 930 19 091 14 906 13 197 
Lastkraftwagen Anzahl 954 980 1 205 986 864 946 998 947 791 
Zugmaschinen Anzahl 240 219 285 246 173 253 230 228 204 

StraBenverkehrsunflille Anzahl 10318 10384 11196 9 605 9 824 10 054 11 216 10 729 9 692 p 

Untalle mit Personenschaden Anzahl 1 617 1 578 1 912 1 660 1 485 1 376 1 863 1 811 1 603 p 
Unfalle mit nur Sachschaden Anzahl 8 70 1 8 806 9 284 7 945 8 339 8 678 9 353 8 918 8 089 P 
VerungiOckte Personen Anzahl 2178 2 125 2 541 2 206 2 082 1 884 2 409 2 485 2 168P 
GetOtete Anzahl 32 30 29 35 36 17 24 28 27 P 

Pkw- lnsassen Anzahl 20 17 11 18 23 8 11 14 14 p 
Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 6 6 12 12 7 4 9 7 lO P 
Radfahrer Anzahl 2 2 2 2 5 2 1 5 J P 
FuBganger Anzahl 3 3 3 2 1 2 2 2 - p 

Schwerverletzte Anzahl 496 458 549 494 503 390 538 51 7 444 p 
Pkw-lnsassen Anzahl 263 253 270 228 281 226 217 243 .. . 
Benutzer motorisierter Zwein\lder Anzahl 106 93 125 134 105 74 171 128 .. . 
Radfahrer Anzahl 55 44 80 73 60 29 78 78 ... 
FuBganger Anzahl 49 46 52 36 26 36 53 48 .. . 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten 

lnsolvenzen Anzahl 94 145 161 142 152 192 182 148 182 
Angemeldete Forderungen 1000 OM 67 332 106 585 72 772 126 704 66 007 120 593 202 366 104 863 121 256 

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

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

Kredite und Einlagen 1l 2) 

(Stand am Jahres- bzw. Monats-
ende) 

Kredite an Nichtbanken Miii. DM 199 966 212 224 

kurzfristige Kredite (bis 1 Jahr) Miii. DM 25 969 27 515 
mittelfristlge Kredite (Ober 1 Jahr 
bis 5 Jahre) Miii. DM 19 588 20 776 

langfristige Kredite (Ober 5 Jahre) Miii. DM 154 409 163 933 

Kredite an inlandische Nicht-
ban ken Miii. DM 189 356 199 120 
Kredite an Unternehmen und 
Privatpersonen Miii.DM 169 850 176 742 

Kredite an Offentliche Haushalte Miii. DM 19 506 22 378 
Kredite an auslandische Nicht-
ban ken Miii. DM 10610 13 104 

Einlagen und aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Miii. DM 141 710 149 123 

Sichteinlagen Miii.DM 30 300 33 785 

Termineinlagen Miii.DM 40116 45 833 

Sparbriefe Miii.DM 10 650 10 926 

Spareinlagen Miii. DM 60 644 58 579 

Einlagen von inlandischen 
Nichtbanken Miii.DM 136 500 142 475 

Einlagen von Unternehmen 
und Privatpersonen Miii. DM 132 347 137 903 

Einlagen von Offentlichen 
Haushalten Miii.DM 41 53 4 572 

Einlagen von auslandischen 
Nichtbanken Miii. DM 5210 6 648 

Steuern 

Steueraufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Miii.DM 3955 4 396 4 848 4 944 3 742 3 564 5 061 4 594 3 536 
Steuern vom Einkommen Miii. DM 1 621 1 623 2 218 2 070 1 028 789 2 109 1 813 905 

Lohnsteuer Miii.DM 1195 1 217 1 502 984 1 069 821 1 523 982 960 
Einnahmen a us der Lohn-
steuerzerlegung Miii.DM 157 216 569 - - - 632 - -

veranlagte Einkommensteuer Miii.DM 62 63 - 99 468 - 121 - 193 - 99 445 - 152 
Kapitalertragsteuer Miii. DM 84 89 355 72 51 95 629 130 101 
Zinsabschlag Miii.DM 45 51 92 17 21 21 79 20 25 

Einnahmen aus der Zinsab-
schlagzerlegung Miii.DM 20 22 77 - - - 58 - -

KOrperschaftsteuer Miii.DM 234 203 368 530 8 44 -23 235 - 29 
Einnahmen aus der KOrper-
schattsteuerzerlegung Miii.DM 31 14 111 - - - -18 - -

Steuern vom Umsatz Miii. DM 2334 2 773 2 631 2 873 2 715 2 776 2 952 2 781 2 631 

Umsatzsteuer Miii.DM 760 745 783 71 4 779 680 774 674 697 
Einfuhrumsatzsteuer Miii.DM 1 573 2 028 1 848 2 159 1 936 2 096 2178 2108 1 934 

ZOIIe Miii.DM 185 210 175 216 195 222 193 203 183 

Bundessteuern Miii.DM 238 276 276 311 271 205 285 270 260 

Verbrauchsteuern (ohne Bier-
steuer) Miii.DM 155 190 187 198 212 156 186 170 193 

Solidaritatszuschlag Mill. DM 71 73 78 101 49 38 87 88 56 

Landessteuern Miii. DM 139 131 141 133 132 144 200 145 149 
VermOgensteuer Miii.DM 5 5 5 5 4 3 4 3 2 

Kraftfahrzeugsteuer Miii.DM 61 61 56 64 66 82 82 75 80 

Biersteuer Miii. DM 7 7 5 9 9 6 7 8 7 

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

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 1 0/2001 77* 



Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

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

Steuerverteilung auf die 
Gebietskorperschaften 

Steuereinnahmen des Bundes Mill. OM 2165 2 424 2 628 2 715 2 138 3 061 3 776 3 465 2 925 
Antell an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 713 713 998 925 441 346 943 798 390 

Antell an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 1205 1 426 1 351 1 479 1 395 2 447 2 547 2 396 2 248 

Steuereinnahmen des Landes Mill. OM 1186 1183 1 463 1 358 992 854 1 433 1 340 838 
Antell an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 620 610 906 805 314 243 844 666 256 

Antell an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 399 409 406 420 443 400 387 529 358 

Steuereinnahmen der Gemeinden 
und Gemeindeverbande 11 Mill. OM 1229 1 255 1 312 ' 1 149 
Gewerbesteuer (netto) 21 Mill. OM 405 447 503 372 
Antell an der Lohn- und veran-
lagten Einkommensteuer Mill. OM 503 496 467 444 

Antell an der Umsatzsteuer Mill. OM 58 54 57 54 

Preise 

Preisindex fur die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte im 
fruheren Bundesgebiet 1995 = 100 104,8 106,9 106,2 106,8 107,3 109,3 109,8 110,0 110,0 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 101 ,7 101 ,2 101 ,7 101 ,8 101 ,4 105,6 107,3 107,6 107,1 

Lohne und Gehalter 31 

Arbeiter innen und Arbeiter 
im produzierenden Gewerbe 

Bruttomonatsverdienste OM 4 586 4 680 4 731 4 732 . .. 
Arbeiter OM 4 731 4 822 4 877 4 878 . .. 
Arbeiterinnen OM 3422 3 513 3 529 3 549 ... 

Bruttostundenverdienste OM 27,58 28,15 28,27 28,50 . . . 

Arbeiter OM 28,36 28,93 29,05 29,30 . . . 
Facharbeiter OM 30,33 30,96 31,12 31 ,46 .. . 
Angelernte Arbeiter OM 27,10 27,83 28,03 28,08 ... 
Hilfsarbeiter OM 23,04 23,49 23,50 23,89 . .. 

Arbeiterinnen OM 21 ,17 21,59 21 ,63 21,86 . . . 
Hilfsarbeiterinnen OM 20,09 20,43 20,49 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 37,5 37,4 . .. 

Angestellte 

Bruttomonatsverdienste 
im produzierenden Gewerbe OM 6491 6 616 6 618 6 779 . . . 

Kaufmannlsche Angestellte OM 5975 6 056 6 042 6 208 . . . 
Manner OM 6884 6 995 6981 7 149 . . . 
Frauen OM 4 916 4 978 4975 5 11 7 ... 

Technische Angestellte OM 6892 7 068 7 085 7 229 . . . 
Manner OM 7 055 7 235 7 254 7 397 . .. 
Frauen OM 5 390 5 525 5 545 5 637 . . . 

im Handel, Kredit- u. Versicherungs-
gewerbe OM 4 706 4 902 4 926 5 032 ... 
Kaufmannische Angestellte OM 4690 4 890 4 9 14 5 028 . . . 

Manner OM 5308 5 508 5 552 5 702 . . . 
Frauen OM 4082 4 269 4 281 4 358 . .. 

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

1999 2000 2001 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

Bevolkerung und Erwerbs-
Uitigkeit 

Bevolkerung am Monatsende 82 029 ... 82 150 82168 82 183 ... ... .. . ... 
EheschlieBungen 1l Anzahl 34 785 ... 25 969 p 48 558P 50 219 p ... . .. .. . ... 
Lebendgeborene 2) Anzahl 65 420 ... 56 441 p 68 139P 63 696P ... ... .. . .. . 
Gestorbene3l (ohne Totgeborene) Anzahl 71 032 .. 63 976 p 71 047 P 65 6Q7 P ... ... . .. . .. 
Uberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen (-) Anzahl - 5 612 ... -7 535 p - 2 908p - 1 911 p ... ... .. . . .. 

Arbeitslose 4 099 3 889 3 986 3 788 3 724 4 000 3 868 3 721 3 694 
Manner 2 160 2 053 2 127 1 996 1 947 2 197 2 092 1 990 1 958 

Arbeits losenquote 4l "'o 10,5 9,6 9,8 9,3 9,1 9,8 9,5 9,0 8,9 
Arbeitslosenquote 5) % 11 ,7 10,7 10,8 10,3 10,1 10,8 10,5 9,9 9,9 
Offene Stellen 456 514 560 567 560 578 580 559 542 
Kurzarbeiter 119 86 107 97 81 130 119 111 109 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden SJ 

Beschattigte 1000 6368 6 375 6 332 ' 6 344 6 362 6 390 6 384 6 385 6 389 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 527 526 500 ' 563 507 559 508 538 507 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Miii. DM 194982 212 968 193 772 ' 225 085 212 847 238 497 212 675 225 106 221 261 

Auslandsumsatz Miii. DM 66608 77 255 68 360 ' 80 645 78 672 90 882 78 058 82 290 82 374 

Index der Nettoproduktion fOr das 
Verarbeitende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
(kalendermonatlich) 1995 = 100 11 1,4 118,2 109,3 126,6' 116,4 130,1 114,3 122,1 ' 11 8,9 
VorleistungsgOterproduzenten 1995 = 100 112,5 118,5 111 ,2 128,0 ' 116,5 127,9 114,5 122,6' 117,7 
lnvestitionsgOterproduzenten 1995 = 100 114,2 125,4 11 2,7 131,4' 125,3 142,4 120,5 128,3 ' 129,1 
GebrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 113,4 121,1 111,9 136,3' 115,7 146,2 122,3 131,5 ' 125,3 
VerbrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 102,6 103,7 97,0 109,6 ' 100,9 107,2 99,1 105,1 ' 101 ,2 

Offentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mill. kWh 41 201 41 971 39 990 38 763 36 404 ... ... ... .. . 
Gaserzeugung Mill. kWh 32097 32 478 32 100 28 71 9 28 571 33 092 31 281 26 663 ... 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
wesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 7J 
BescMftigte 1000 1110 1 050 1 063 1 072 1 070 928 942 950 951 
Geleistete Arbeitsstunden Mill. 113 106 106 129 112 87 90 105 99 
Baugewerblicher Umsatz Miii.DM 16915 16 077 14 359 17 395 16 812 12 324 12 557 14 819 15 553 

Baugenehmigungen 
Wohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 19459 16 100 15 771 17 897 16 165 14 916 13 967 16 051 15 326 
mit 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17977 14 944 14 705 16 633 14 959 13 928 13 044 14 963 14 329 
Wohntlache 1000 m2 3403 2 811 2 740 3 132 2 866 2 621 2 462 2 823 2 657 

Nichtwohngebiiude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 3442 3 292 3 072 3 797 3 445 3 231 2 918 3 279 3176 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 36465 29 042 28 024 31 913 30 013 26 036 25 009 28129 26 403 

Handel und Gastgewerbe a) 

Einzelhandel 
Umsatz9 l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 100,8 103,2 102,1 107,4 99,5 105,5 103,3 107,2 103,0 

GroBhandel 
Umsatz9 l zu jeweil igen Preisen 1995 = 100 101.6 109,9 103,0 118,3 106,9 115,5 109,8 115,6 111,3 

Gastgewerbe 
Umsatz9) zu jeweil igen Preisen 1995 = 100 96,3 97,2 94,3 105,7 104,7 89,5 92,3 104,6 104,3 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach derWohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeitslose in %aller zivilen Erwerbs perso
n en (Abhlingige, Selbstandige und mithelfende Familienangehorige). - 5) Arbeitslose in % der abhlingigen Erwerbspersonen (sozialversicherungspfl ichtig und 
geringfOgig Beschaftigte, Beamte, Arbeitslose). - 6) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 7) Nach der Totalerhe bung hochge
rechnet. - 8) Vorlaufige Ergebnisse. - 9) Ohne Umsatzsteuer. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fur Deutschland 

Berichtsmerkmal Einheit 
1999 2000 2001 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

Ausfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 83 124 97 279 88 508 102 003 96 893 109 354 103 131 92 104 104 566 
EU-LAnder insgesamt Mill. OM 47 816 54 990 52 981 57 269 54 805 60 230 59 441 57 347 57 809 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 4 697 5 341 5 226 5 532 5 263 6 071 5 979 5 699 5 588 
Frankreich Mill. OM 9 547 11 110 10 625 11 834 10 940 12 022 12 466 11116 10 703 
GroBbritannien Mill. OM 7 029 8 090 7 663 8 667 8 032 8 635 8 854 9 175 8 316 
ltalien Mill. OM 6 248 7 367 7 042 7 714 7 642 8 460 7 631 7 835 8193 
Niederlande Mill. OM 5 599 6 270 6168 6 264 6161 6 757 6 900 6 434 6 389 

Einfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 72 496 88 692 79123 94 616 85117 91 967 92 560 106 614 91127 
EU-Uinder insgesamt Mill. OM 39 060 45 946 41 425 49 566 43 977 47 129 49 548 49 446 48 545 

Belgien / Luxemburg Mill. OM 3 729 4 521 4 048 4 831 4 384 5 387 5 053 4 906 5 106 
Frankreich Mill. OM 7 425 8 477 8 058 9 252 8 413 8 607 8 712 8 861 8 774 
GroBbritannien Mill. OM 5013 6 182 5 002 6 950 5 437 6 328 6 770 6 673 6 297 
ltalien Mill. OM 5 396 5 907 5 741 6 397 5 990 5 644 6 007 6 258 6173 
Niederlande Mill. OM 5 882 7 810 7170 8 477 7 41 5 8 054 7 863 7 520 7 557 

Steuern 

Gemeinschaftsteuern Mill. OM 53301 55 215 43 874 49 921 73 778 47 988 41 279 43 417 68 300 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 30056 31 355 21 271 24 705 50 968 28 421 20 241 17127 47 045 

Lohnsteuer Mill. OM 21809 22123 19128 21 009 21 001 18 623 19 455 20184 20 973 
veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 1 774 1 992 -804 -1 713 10 509 -1 227 -2 166 -1 965 10 340 

Steuern vom Umsatz Mill. OM 22354 22 960 20 798 24 486 22 807 19 545 19 662 24 992 21 245 
Umsatzsteuer Mill. OM 18189 17 462 16 336 18 556 17 112 13 618 14 654 18 494 15 901 

ZOIIe Mill. OM 519 553 494 582 573 511 479 571 476 

Bundessteuern Mill. OM 11 773 12 306 8 768 14 284 13 082 13 770 10 068 13 266 12 329 
Versicherungsteuer Mill. OM 1160 1181 722 1 040 717 1107 764 1 031 759 
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Mill. OM 8774 9188 6 756 11 746 9 334 10 269 7 979 10 917 8 776 

Preise 

Index der Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel 1l 1995 = 100 100,8 106,7 105,3 106,0 106,6 109,9 110,2 110,3p 110,5 

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkte 11 1995 = 100 89,9 95,1 94,1 94,7 96,1 102,1 102,4 102,5 p 98,9 p 

Index der Erzeugerprelse gewerb-
licher Produkte 11 1995= 100 98,5 101,8 100,4 101,0 101 ,3 104,9 105,4 105,6 105,7 

Preisindex tor Wohngebaude 
Bauleistungen insgesamt 1995 = 100 98,4 98,7 - 98,7 - - - 98,7 -
Bauleistungen am Bauwerk2l 1995 = 100 98,4 98,7 - 98,7 - - - 98,6 -

Preisindex fOr den StraOenbau 1995 = 100 95,5 97,8 - 97,4 - - - 98,6 -
Preisindex fOr die Lebenshaltung 
alter privaten Haushatte 1995 = 100 104,9 106,9 106,4 106,3 106,9 109,1 109,5 110,0 110,2 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 101.7 101 ,2 101,5 101,8 101,8 104,3 105,9 107,7 108,0 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 1995 = 100 106,0 107,5 107,3 107,4 107,3 109,4 109,3 109,4 109,5 
Bekleidung und Schuhe 1995 = 100 101 ,8 102,0 102,0 102,0 101,9 102,5 102,6 102,8 102,8 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 1995= 100 107,4 110,9 109,7 110,1 110,4 11 3,7 114,0 114,2 114,6 

Einrichtungsgegenstande (MObel), 
Apparate, Gerate und AusrOstungen 
fOr den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 1995 = 100 102,1 102,1 102,2 102,0 102,0 102,7 102,7 103,0 103,0 

Gesundheitspflege 1995 = 100 110,6 111,0 110,7 110,8 110,9 112,1 112,2 112,3 112,3 
Verkehr 1995= 100 107,6 113,6 112,0 111,9 114,5 117,2 118,0 119,5 118,8 
NachrichtenObermittlung 1995 = 100 88,2 84,5 84,5 84,1 84,0 82,4 81,9 81,9 81 ,9 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1995 = 100 103,4 104,5 104,3 102,8 104,2 106,5 105,1 105,0 105,8 
Bildungswesen 1995 = 100 117,5 119,3 119,1 118,8 118,8 120,8 120,9 120,9 120,9 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 1995 = 100 104,9 106,2 105,9 105,6 106,3 106,4 107,4 107,5 108,6 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 104,5 106,8 106,4 106,5 106,6 109,1 109,2 109,3 109,4 

1) Nettopreisindizes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr urn 1% ge
stiegen 

Einer Berechnung des Arbeitskreises 
,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der 
zufolge ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr 
2001 in Rheinland-Pfalz real, das heiBt von PreiseinfiOs
sen bereinigt, um 1% gegenOber dem gleichen Zeitraum 
des Vorjahres gestiegen. Das Tempo des wirtschaft
lichen Wachstums entsprach damit dem Bundesdurch
schnitt. Nachdem im Jahr 2000 die Sum me der im Land 
erzeugten Waren und Dienstleistungen urn 3,1% zuge
nommen hatte, ist nun - wie im gesamten Bundesgebiet 
- eine deutliche AbkOhlung der Konjunktur festzustel
len. In jeweiligen Preisen bewertet nahm das Bruttoin
landsprodukt in Rheinland-Pfalz mit 2,1 % ebenfalls in 

kurz + aktueU 

gleichem MaB zu wie in Deutschland. ver
lief die Entwicklung im ersten Halbjahr jedoch sehr 
unterschiedlich : die alten Lander (ohne Ber
lin) noch einen Anstieg urn 1,2% verzeichnen konnten, 
lag der Wert der wirtschaftlichen Leistung in den neuen 
Landern urn 0,6% niedriger als im ersten Halbjahr 2000. 

Obwohl nicht so dynamisch wie in einigen anderen 
alten und insbesondere neuen hat das verar
beitende Gewerbe maBgeblich zum Wachstum der 
rheinland-pfalzischen Wirtschaft beigetragen. Wachs
tumsimpulse kamen aber auch wiederum von den 
Dienstleistungsbranchen. Dagegen war die Entwicklung 
im Baugewerbe 

Ober die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen 
Bundeslandern informiert die nachstehende Tabelle. 

Bruttoinlandsprodukt sowie Bruttowertschopfung im verarbeitenden Gewerbe nach Bundeslandern 
Entwicklung im 1. Halbjahr 2001 gegeni.iber dem 1. Halbjahr 2000 

Bruttoinlandsprodukt 
Darunter: BruHowertschopfung 

im verarbeitenden Gewerbe 

Verwaltungsbezirk 
in jeweiligen Preisen in Preisen von 1995 in jeweiligen Preisen in Preisen von 1995 

Veranderung im 1. Halbjahr 2001 gegenuber dem 1. Halbjahr 2000 in % 

Baden-Wurttemberg 3,0 
Bayern 2,2 
Berlin 1,0 
Brandenburg 0,1 
Bremen 2,6 
Hamburg 2,8 
Hessen 2,8 
Mecklenburg-Vorpommern -0.4 
Niedersachsen 2,0 
Nordrhein-Westfalen 2,0 
Rheinland-Pfalz 2,1 
Saarland 2,7 
Sachsen 2,0 
Sachsen-Anhalt 0,0 
Schleswig-Holstein 1,7 
Thunngen 1,6 

Deutschland 2,1 

Nachrichtlich: 
Alte Bundeslander (ohne Berlin) 2,3 
Neue Bundeslander (ohne Berlin) 0,9 

Stromverbrauch gestiegen, Erlose gesunken 

Der Stromabsatz der Energieversorgungsunterneh
men an die Endverbraucher stieg in Rheinland-Pfalz im 
Jahr 2000 urn 1,5% auf 26,2 Mrd. kWh. 

Trotz des hoheren Absatzes gingen die Erlose der 
Stromversorger urn fast 11% auf 3,5 Mrd. DM zurOck 
(ohne Mehrwertsteuer und Ausgleichsabgabe, aber in
klusive Okosteuer) . Daraus errechnet sich ein Durch
schnittserlos von 13,3 Pf tor die Kilowattstunde. lm Jahr 
zuvor lag der Durchschnittserlos noch bei 15,1 Pt. 

FOr die Stromkunden gibt es sehr unterschiedliche 
Tarif- und Vertragsregelungen. Die privaten Haushalte 
zahlten 2000 im Durchschnitt 21,2 Pf je kWh. Dabei er-
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2.0 4,9 4,4 
1.2 2,9 2,4 
0,1 3,1 2,6 

-1,7 u 2,2 0,9 
1,5 5,8 4,7 
1,6 4,0 3.1 
2,1 1,7 0,6 
-2,1 8,7 7,5 
0,5 5,3 4,2 
0,7 1.3 0.3 
1,0 3,0 2,5 
1.4 4,5 3,3 
0,7 11,4 10,8 

-1,8 5,1 3,5 
0,2 1,3 -0,5 
0.3 9,2 8,2 

1,0 3,5 2,7 

1,2 3,2 2,3 
-0,6 8,1 7,1 

gab sich tor Licht- und Arbeitsstrom ein Durchschnitts
erlos von 23,4 Pf (1999: 24,4 Pf) und fOr Heizstrom von 
12,9 Pf (1999: 9,3 Pf). Von den lndustriebetrieben ver
langten die Energieversorger im Jahr 2000 durch
schnittlich 7,4 Pf je kWh; im Jahr zuvor waren es noch 
9,2 Pt. fu 

Konjunkturbedingt 2000 mehr Erdgas verbraucht, 
Preisniveau deutlich gestiegen 

Der Gasabsatz an die Endverbraucher in Rheinland
Pfalz ist im Jahr 2000 auf Ober 70 Mrd. kWh gestiegen. 
Das waren 1,6% mehr als 1999. MaBgeblich begOnstigt 
durch den seinerzeitigen positiven Konjunkturverlauf 



• 

• 
• • • 

kurz + aktueU 

nahm der Erdgaseinsatz im produzierenden Gewerbe 
urn 3,8% zu. Bei den privaten Haushalten verringerte 
sich der Gasverbrauch witterungsbedingt urn 1 ,9%. 

Die EriOse der Gasversorger erhOhten sich durch die 
deutlich gestiegenen Erdgasimportpreise urn 34% auf 
2,7 Mrd. OM (ohne Mehrwertsteuer, aber inklusive Oko
steuer). Daraus errechnet sich ein Durchschnittserlos 
von 3,82 Pf tor die Kilowattstunde. lm Jahr zuvor lag der 
Durchschnittserlos noch bei 2,90 Pf. Die privaten Haus
halte zahlten 2000 im Durchschnitt 6,53 Pf je kWh. 1999 
lagen die Vergleichspreise mit 5,36 Pf wesentlich nied
riger. Von den lndustriebetrieben, auf die fast 70% des 
Gasabsatzes entfielen, verlangten die Energieversorger 
im Jahr 2000 durchschnittlich 2,80 Pf je kWh; im Jahr 
zuvor waren es nur 1,92 Pf. fu 

Steuereinnahmen des Landes 
nach Steuerverteilung 

Januar - August 

Steuerart 2000 2001 

Miii.DM 

Landessteuern 1 078,9 1 229,5 
Vermogensteuer 41,0 23,7 
Erbschaftsteuer 166,3 219,7 
Grunderwerbsteuer (Landesanteil) 116,2 120,2 
Kraftfahrzeugsteuer 523,7 621 ,9 
Rennwett- und Lotteriesteuer 164,5 177,6 
Feuerschutzsteuer 11 ' 1 13,3 
Biersteuer 56,1 53,2 

Landesanteil an den Steuern 
vom Einkommen 4 557,0 4 137,7 

Lohnsteuer 3 495,4 3 398,9 
Veranlagte Einkommensteuer -92,6 -254,7 
Kapitalertragsteuer 317,7 619,4 
Zinsabschlag 200,1 258,5 
Korperschaftsteuer 636,3 11 5,6 

Landesanteil an den Steuern 
vom Umsatz 3311,4 3161,8 

Umsatzsteuer 2 380,3 2 116,3 
Einfuhrumsatzsteuer 931,1 1 045,5 

Landesanteil an der 
Gewerbesteuerumlage 68,5 58,3 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 32,5 20,2 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) 104,6 72,2 

-

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform 25,2 15,2 

lnsgesamt 9178,1 8 695,0 

II 

Ver-
ande-
rung 

oro 

14,0 
·42,2 

32,1 
3,4 

18,7 
7,9 

20,2 
. 5,2 

-9,2 
-2,8 

X 
94,9 
29,2 

-81,8 

-4,5 
- 11 ' 1 

12,3 

-14,9 

-37,7 

-30,9 

-39,7 

-5,3 

AuBenhandel im Aufwartstrend 

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2001 wur
den aus Rheinland-Pfalz Waren im Wert von 24,5 Mrd. 
DM exportiert. Das waren 7,4% mehr als im ersten Halb
jahr 2000. Zu den wichtigsten Ausfuhrgutern zah lten 
Kraftfahrzeuge (3,7 Mrd. DM/+4,8%}, Maschinen (3,6 
Mrd. DM/ +14%) und chemische Erzeugnisse (3,6 Mrd. 
DM/+4,4%). Mit fast 14 Mrd. OM ging mehr als die HMte 
der rheinland-pfalzischen Ausfuhren in die EU-Lander. 

Der Wert der Einfuhren stieg im gleichen Zeitraum urn 
4,7% auf 16,8 Mrd. OM. 60% der eingetohrten Waren 
kamen aus den Landern der EU. Die bedeutendsten lm
portgOter waren Maschinen (1,9 Mrd. DM/ +17%}, Kraft
fahrzeuge (1,6 Mrd. DM/- 11%) und chemische Erzeug
nisse (1,6 Mrd. DM/+11 %). el 

Preisindex fur die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet im August 2001 

lndexbezeichnung 1995 = 100 

Friiheres Bundesgebiet 11 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex 109,8 
davon 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 105,9 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 109,8 
Bekleidung, Schuhe 

Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
103,1 

andere Brennstoffe 113,9 
Einrichtungsgegenstande (Mobel), 
Apparate, Gerate und Ausrustungen 
fur den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 103,5 

Gesundheitspflege 111 ,6 
Verkehr 117,2 
Nachrichtenubermittlung 82,0 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 106,7 
Bildungswesen 119,1 
Beherbergungs- und Gaststatten-

dienstleistungen 110,5 
Andere Waren und Dienstleistungen 109,6 

Veran-
derung zu 

August 
2000 In Ofo 

2,4 

5,1 
1,9 
1,2 

3,0 

1,3 
1 '1 
2,8 

1,2 
0,6 

1,6 
2,6 

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

Gesamtindex I 109,7 I 2,5 

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

Gesamttndex I 109,1 I 2,2 

2-Personen-Rentnerhaushalte 
mit geringem Einkommen 

Gesamtindex I 110,5 I 3 ,0 

Deutschland 21 
Aile pr ivaten Haushalte 

Gesamtindex I 110,0 I 2,6 

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

ZeichenerkU:irungen und Abki.irzungen 

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

nichts vorhanden (genau Null) 

Zahl unbekannt oder geheim zu halten 

X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage 
nicht sinnvoll 

Zahl fall! spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

0 Ourchschnitt 

p vorlaufig 

berichtigt 

s geschiltzt 

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

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt. 
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