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Altersstruktur der L.andesbediensteten 

Produktionsgrundlagen der 
landwirtschaftlichen Betriebe 1999 

Das Emtejahr 2000 

An hang 

213 Der Anteil der alteren Beschaftigten hat in der Vergangenheit 
stetig zugenommen. Von den nahezu 92 000 Vollzeit- und mit 
mindestens der Halfte der regelmaBigen Wochenarbeitszeit Teil
zeitbeschiiftigten war 1999 bereits knapp ein Drittel 50 Jahre 
und alter. 

221 Aus der Landwirtschaftszahlung 1999 stehen aktuelle und um
fangreiche Daten Ober die Situation in der Landwirtschaft zur 
VerfOgung. Sowohl hinsichtlich der durchschnittlichen Bestands
groBe als auch der regionalen Verteilung zeigen sie unter an
derem eine weitere Konzentration der Viehbestande. 

229 Der Verlauf des Erntejahres erm6glichte bei vielen Kulturarten gute 
Ertrage. 

81* Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

87* Ausgewahlte Bev61kerungs- und Wirtschaftszahlen fOr 
Deutschland 
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Landesbedienstete werden immer alter 

Von den nahezu 92 000 Landesbediensteten waren 
1999 ein Drittel jOnger als 40 Jahre, gut ein Drittel zwi
schen 40 und 50 Jahre sowie knapp ein Drittel 50 Jahre 
und l:ilter. In den vorhergehenden Jahren lag das 
Schwergewicht eindeutig bei den unter 40-Ji:ihrigen. 
1977 stellten sie 59% und 1990 immerhin noch 47%. Be
sonders stark war die Zunahme in der Altersgruppe der 
40- bis 50-Jahrigen, deren Anteil im gleichen Zeitraum 
von 21% auf 31% stieg. Auf die 50-jahrigen und l:ilteren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfiel1977 eine Quote 
von 21%, die sich bis 1990 geringfugig auf 22% erhohte. 

In den einzelnen Aufgabenbereichen ist die Alters
struktur zum Teil recht unterschiedlich. Der personalin
tensive Schulbereich ist mitjOngeren Lehrkrl:iften unter
durchschnittlich besetzt. Junger als 30 Jahre sind 8,2% 
der Lehrkrl:ifte, bei den 30- bis 40-Ji:ihrigen liegt der 
Wert bei 15,3%. Der Anteil der jOngeren Lehrkrl:ifte ist im 
Zeitablauf gesunken, wl:ihrend der fOr die l:ilteren Jahr
gl:inge krl:iftig angestiegen ist. Zwischen 50 und 55 
Jahre sind heute 19,1%, weitere 20,9% sind l:ilter, das 
heiBt, in den nachsten acht Jahren wird mindestens je
der fOnfte Lehrer aus AltersgrOnden ausscheiden. Noch 
wesentlich ungOnstiger ist die Altersstruktur an den 
Gymnasien. 

Bei der Polizei dagegen hat die Ausweitung des Per
sonalstandes dazu gefOhrt, dass heute die jOngeren 
Jahrgl:inge Oberreprl:isentiert sind, denn 17% sind jOn
ger als 30 Jahre, weitere 26,1% sind zwischen 30 und 
40 Jahre alt. Ia 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 213. 

Landwirtschaftliche Betriebe nutzen 36% der Landes
flache- Viehhaltung vor allem in Bitburg-Prum 

95% der bei der Landwirtschaftszl:ihlung im Mai 1999 
erfassten 35 500 landwirtschaftlichen Betriebe werden 
als Einzelunternehmen und damit als klassischer Fa
milienbetrieb gefOhrt. Die Rechtsform der Obrigen 
Betriebe ist die einer Personengesellschaft oder einer 
juristischen Person. lnsgesamt werden rund 36% der 
Gesamtfll:iche des Landes von den Betrieben landwirt
schaftlich genutzt. 3,5% der Betriebe bewirtschaften 
mittlerweile ein Viertel der gesamten landwirtschaftlich 
genutzten Flache. Die meisten Betriebe liegen in den 
durch den Weinbau gepragten Landkreisen. 

Fast 95% der grOBeren Hofe mit 100 ha und mehr 
landwirtschaftlich genutzter Fll:iche (LF) verfOgen Ober 
Ackerland. Von den Betrieben, die nur 2 bis 5 ha LF be-
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wirtschaften, weist dagegen nur rund ein Drittel Acker
flachen auf. Von den Betrieben dieser GroBenordnung 
bewirtschaftet fast jeder zweite Rebflachen. Der Anteil 
der Betriebe, die Ober DauergrOnland verfOgen, liegt 
zwischen 49% in der GroBenklasse 2 bis 5 ha und 84% 
in der GroBenklasse 100 ha LF und mehr. 

42 % der landwirtschaftlichen Betriebe hielten Vieh. 
Der Anteil viehhaltender Betriebe liegt damit deutlich 
unter dem Bundesdurchschnitt (76%). Wl:ihrend die 
Viehbestl:inde insgesamt zurOckgegangen sind, haben 
die durchschnittlichen Bestl:inde je Betrieb zugenom
men. Ein Betrieb hielt 1999 im Durchschnitt 51 Rinder 
oder 89 Schweine. Anfang der neunziger Jahre wa
ren es dagegen erst 35 Rinder oder 42 Schweine. Die 
meisten Rinder und Schweine stehen im Landkreis 
Bitburg-PrOm. Hier verdrl:ingten die landwirtschaft
lichen Betriebe in der Schweinehaltung den Landkreis 
Mayen-Koblenz vom ersten Platz. br 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 221. 

Hohe Niederschlage sicherten Ertrage 

Das Erntejahr 2000 in Rheinland-Pfalz war geprl:igt 
durch hohe FrOhjahrstemperaturen und Oberdurch
schnittliche Niederschll:ige wl:ihrend des Sommers. 
Dies begOnstigte gute Ertrl:ige bei vielen Kulturarten. 
Andererseits hatten die hohen Niederschlage negative 
Auswirkungen auf die Obstblote sowie die Getreide
qualitl:iten und verursachten allgemein einen hohen 
Schl:idlings- und Krankheitsbefall. 

Eine Ausdehnung der Anbaufll:ichen fOhrte zu einer 
h6heren Getreideernte. Mit 1,47 Mill. t wurde die Vor
jahresmenge urn 3% Oberschritten. Beim Winterraps 
haben ein ROckgang der Anbaufll:iche sowie geringere 
Ertrl:ige zu einer urn 19% niedrigeren Ernte beigetragen. 
Die diesjahrige Kartoffelernte Obertrifft mit 369 000 t das 
Vorjahresergebnis urn knapp 9%. 

GemOse im Freiland ist in diesem Jahr auf gut 
13 900 ha angebaut worden, was einem Fll:ichenzu
wachs gegenOber 1999 von 600 ha entspricht. Bedingt 
durch die gr6Bere Anbaufll:iche und bisher gute Fll:i
chenleistungen ist insgesamt mit einer hohen GemO
seernte zu rechnen. 

Die SOBkirschen haben das bereits hohe Ertragsni
veau vom letzten Jahr noch Ieicht Oberschritten. Dage
gen ist die Sauerkirschenernte deutlich schlechter aus
gefallen. Pflaumen und Zwetschen lassen ahnlich gute 
Ertrl:ige wie 1999 erwarten. Bei Apfeln im Marktobstbau 
wird mit EinbuBen gerechnet, wl:ihrend fOr den Streu
obstanbau eine gute Ernte vorhergesagt wird. 

-
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Beim Weinmost wird eine Ernte von 7,5 Mill. hi erwar
tet. Damit wOrde die Erntemenge des Vorjahres um 5% 
unterschritten, aber der zehnjahrige Durchschnitt um 
10% Obertroffen werden. Das ware die dritte hohe Wein
mosternte in Folge. Allgemein verspricht der Jahrgang 
2000 nicht so hohe Qualitaten wie sein Vorganger. po 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 229. 

Genehmigungen im Wohnungsbau weiter rucklaufig 

Die Genehmigungen im Wohnungsbau fOr Rhein
land-Pfalz lagen in den ersten neun Monaten des 
Jahres unter dem Niveau des vergleichbaren Vor
jahreszeitraumes. lm Wohnungsneubau wurden 13 680 
Einheiten genehmigt, das sind 2 710 oder 16,5% weni
ger als im Vorjahr. Aile Gebaudearten wiesen eine rOck
laufige Entwicklung auf. Die Zahl der geplanten Woh
nungen sank bei den Ein- und Zweifamilienhausern mit 
-15,1% bzw. -16% (6 830 bzw. 3 016 Wohnungen) weni
ger stark als bei den Mehrfamilienhausern mit -18,5% 
(3 834 Wohnungen). Die Zahl der neu geplanten 
Wohngebaude verringerte sich von 10 597 auf 8 922 
(-15,8%). 

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 
auBerdem 1 490 Wohnungen genehmigt, die durch 
Um-, Aus- und ErweiterungsbaumaBnahmen entstehen 
sollten ; das sind 13,5% weniger als im Vergleichszeit
raum 1999, in dem 1 722 Wohnungen zum Bau freige
geben wurden. haw 

Tourismusbranche weiter im Aufwind -
Obernachtungen auslandischer Gaste um 10% gestie
gen 

In den mehr als 4 000 rheinland-ptalzischen Frem
denverkehrsbetrieben wurden in den ersten acht Mo
naten dieses Jahres 4,5 Mill. Gaste und 14,3 Mill. Ober
nachtungen gezahlt. Das sind 5,4 bzw. 6,6% mehr als im 
gleichen Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Auf
enthaltsdauer der Gaste betrug unverandert 3,2 Tage. 
An Mosel und Saar wurde bei den Gasten und Ober
nachtungen sogar ein Plus von 8,1 bzw. 10,5% regis
triert. Aus dem europaischen und auBereuropaischen 
Ausland kamen 975 000 Besucher (+8,8%) nach Rhein
land-Pfalz. Sie blieben im Durchschnitt 3,1 Tage. Die 
Zahl der Obernachtungen ausiMdischer Gaste stieg 
Oberdurchschnittlich um 10,2% auf 3 Mill. 

Mit dieser sehr positiven Entwicklung wurden die be
reits guten Ergebnisse der beiden Vorjahre 1998 und 
1999 nochmals Obertroffen. Zur Erinnerung : Das Jahr 
1999 bescherte der rheinland-pfalzischen Tourismus
branche mit insgesamt mehr als 6,8 Mill. Gasten einen 
neuen Gasterekord. kl 

862 000 bildungshungrige Rheinland-Pfalzer 
Hohes Engagement in der Weiterbildung bei Volks
hochschulen und anderen lnstitutionen 

Von den Volkshochschulen und den Einrichtungen 
der sechs anerkannten Landesorganisationen der 
Weiterbildung wurden im vergangenen Jahr mehr als 
49 000 BildungsmaBnahmen veranstaltet. Sie boten 
damit fast 862 000 Bildungshungrigen, darunter 
647 000 Frauen und MMchen, ein breites Spektrum 
an Weiterbildungsveranstaltungen, das von Zeitge
schichte, Politik, Kunst, Theologie und Philosophie Ober 
Wirtschaft, Gesundheit und Ernahrung bis hin zum 
Nachholen von SchulabschiOssen reichte. Ober ein 
Viertel der insgesamt mehr als 792 000 abgehaltenen 
Weiterbildungsstunden wurden im Bereich der Spra
chenausbildung angeboten, knapp ein FOnftel im Be
reich ,.Gesundheit, Hauswirtschaft, Ernahrung", deut
lich mehr als ein Zehntel im Bereich ,Kunst, kreatives 
Gestalten, Freizeitbildung". 

GrOBter Anbieter waren die Volkshochschulen. Sie 
veranstalteten rund 73% der anerkannten Weiterbil
dungsstunden. 9% der Stunden wurden von Einrichtun
gen der Katholischen Landesarbeitsgemeinschaft fOr 
Erwachsenenbildung organisiert. An den Stunden ge
messen drittgrOBter Bildungsanbieter waren mit gut 
6% die Einrichtungen des Bildungswerkes des Lan
dessportbundes, gefolgt von den Organisationen der 
Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft fOr Erwach
senenbildung mit 5%. Unter der Regie der Landesverei
nigung der landlichen Erwachsenenbildung wurden 
Ober 3%, von Einrichtungen der Landesarbeitsgemein
schaft fOr politische Bildung ,Arbeit und Leben" 2% und 
von Einrichtungen der Landesarbeitsgemeinschaft 
.Anderes Lernen" 1,6% der insgesamt organisierten 
Weiterbildungsstunden veranstaltet. 

Das Land Rheinland-Pfalz stellte im Haushattsjahr 
1999 insgesamt knapp 16 Mill. OM zur FOrderung der 
Weiterblldung in den Haushalt ein, davon 15,5 Mill. OM 
an FOrdermitteln und ZuschOssen fOr Weiterblldungs
maBnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz und wei
tere 320 000 OM an ZuschOssen und Ausgleichserstat
tungen nach dem Bildungsfreistellungsgesetz. re 
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Altersstruktur der Landesbediensteten 

Jede Personalplanung benotigt lnformationen uber 
den Umfang und die Zusammensetzung des Personals. 
Urn diesen Anforderungen Rechnung tragen zu kon
nen, wird durch das Finanz- und Personalstatistikge
setz eine Personalstandstatistik vorgeschrieben, die 
dazu beitragt, den lnformationsbedarf abzudecken. Das 
Gesetz sieht vor, jahrlich zum Stichtag 30. Juni die in ei
nem unmittelbaren Dienst- oder Beschaftigungsverhalt
nis stehenden Beschaftigten im offentlichen Dienst mit 
folgenden Erhebungsmerkmalen zu erfassen: 

1. Geburtsmonat und -jahr 

2. Geschlecht 

3. Art, Umfang und Dauer des Dienst- oder Arbeitsver
tragsverhaltnisses 

4. Laufbahngruppe, Einstufung, Dienst- oder Lebens
altersstufe, Ortszuschlagsstufe 

5. Dienst- oder Arbeitsort sowie bei den in einem 
Dienstverhaltnis stehenden Personen der Wohnort 

6. Aufgabenbereich bzw. Einzelplan und Kapitel. 

Die Kenntnis der Altersstruktur ist von groBer Bedeu
tung. Wahrend der Altersaufbau der Erwerbstatigen 
insgesamt nahezu zwangslaufig durch die Bevolkerung 
im erwerbsfahigen Alter vorgegeben ist, hat der ein
zelne Arbeitgeber innerhalb gewisser Grenzen durch
aus Moglichkeiten, die Altersstruktur seines Personals 
zu beeinflussen und damit ein ausgewogenes Verhalt
nis zu gewahrleisten. Dies bedeutet, dass die einzelnen 
Altersgruppen eine angemessen starke Besetzung auf
weisen sollten. 

Fast 92 000 Landesbedienstete 

Da Strukturveranderungen am besten in groBeren 
Zeitabstanden betrachtet werden konnen, werden die 
Ergebnisse der Personalstandserhebungen der Jahre 
1977, 1990 und 1999 miteinander verglichen. Das Aus
gangsjahr 1977 wurde gewahlt, weil es das erste Jahr 
ist, in dem Ergebnisse dieses umfangreichen Merk
malskatalogs vorliegen. Die nachste Erhebung in dieser 
Tiefengliederung fand 1986 statt; seither gibt es einen 
jahrlichen Rhythmus. 

In den Vergleich einbezogen werden nur die Perso
nen, die beim Land Rheinland-Pfalz beschaftigt sind, 
und zwar entweder als Vollzeitkrafte oder als Teilzeit
krafte mit mindestens der Halfte der regelmaBigen Wo
chenarbeitszeit. Die Teilzeitkrafte werden dabei nicht 
auf Vollzeitaquivalente umgerechnet. Neben der , nor
malen" Personalfluktuation konnen auch organisatori
sche Veranderungen in der Landesverwaltung Einfluss 
auf die Personalstruktur haben. Hierzu zahlen z. B. Auf
gabenverlagerungen von der staatlichen zur kommu
nalen Ebene (z. B. Eingliederung der Gesundheitsamter 
in die Kreisverwaltungen) und Ausgliederungen aus 
dem staatlichen Haushalt (z. B. Errichtung der Anstalt 
Universitatsklinikum, Errichtung des Landeskranken
hauses). 

Gemessen an der Gesamtzahl der Beschaftigten ist 
das Land gewissermaBen ein GroBbetrieb, dessen Per
sonal in einer Vielzahl organisatorischer Einheiten mit 
der Bewaltigung verschiedenster Aufgaben betraut ist, 

Sozialversicherungspflichtig Beschaftigte am Arbeitsort in Rheinland-Pfalz 1977, 1990 und 1998 

1977 1990 1998 
Altersgruppe 

Anteil Anteil in Jahren Anzahl Anteil Anzahl Anzahl 
in % in % in% 

unter 20 112 085 10,9 72 041 6,2 50 500 4,4 
20 - 25 148 766 14,4 171 298 14,7 104 280 9,0 
25 - 30 131 057 12,7 180 411 15,5 147 137 12,7 

30 - 35 96 695 9,4 153 825 13,2 184 984 16,0 

35 - 40 129 494 12,6 136 552 11,7 177 391 15,3 
40 - 45 118 998 11,6 110 903 9,5 154 325 13,3 
45 - 50 104 263 10,1 11 2 000 9,6 136 724 11,8 
50 - 55 89 828 8,7 124 632 10,7 90 725 7,8 

55 - 60 66 868 6,5 78 850 6,8 88 129 7,6 
60 und alter 32 037 3,1 24 547 2,1 25 136 2,2 

lns9esamt 1 030 091 100 1 165 059 100 1 159 331 100 
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Vollzeitbeschattigtes Personal des Landes 1977 und 1999 
nach Laufbahngruppen und Altersgruppen 

Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter, Angestellte 

Altersgruppe lnsgesamt hOherer in Jahren zusammen 

1977 

unter 20 2 237 I 803 -
20 - 25 8 681 8 344 87 

25 - 30 14 837 14 318 2 286 

30 - 35 11 561 10 976 2 849 

35 - 40 11 943 10 658 2 876 

40 - 45 8 295 6 770 1 897 

45 - 50 7 934 6 520 1 726 

50 - 55 8 569 7 570 1 467 

55 - 60 5 901 5 246 962 

60 und lUter 2 465 2 185 600 

lnsgesamt 82 423 74 390 14 750 

1999 

unter 20 682 304 -
20 - 25 2 437 1 963 39 

25 - 30 5 950 5 457 1 557 

30 - 35 6 886 6 175 1 455 

35 - 40 8 131 7 41 7 1 726 

40 - 45 10311 9 798 2 164 

45 - 50 13 087 12 561 3 107 

50 - 55 10 381 9 909 2 643 

55 - 60 9 599 8 978 2 794 

60 und alter 3 385 3 152 1 504 

lnsgesamt 70 849 65 714 16 989 

die sich nahezu Ober aile Lebensbereiche erstrecken, 
angefangen bei offentlicher Sicherheit und Rechts
schutz, Bildungswesen, sozialer Sicherung, Gesund
heit, Sport und Erholung, Wohnungswesen und Raum
ordnung, Ernahrung, Landwirtschatt und Forsten bis 
hin zum Verkehrs- und Nachrichtenwesen. 

lm Jahr 1999 waren 91 989 Personen im Landes
dienst, darunter 70 849 Vollzeitbeschattigte und 21 140 
Teilzeitbeschattigte. Verglichen mit 1990 ist die Gesamt
zahl zwar deutlich gesunken, insbesondere wegen der 
Ausgliederungen aus dem staatlichen Haushalt, gegen
Ober 1977 ist jedoch eine Zunahme zu verzeichnen, wei I 
die Zahl der Teilzeitbeschaftigten kontinuierlich zuge
nommen und somit das Sinken der Zahl der Vollzeitbe
schaftigten Oberkompensiert hat. 

Altere Jahrgange uberreprasentiert 

In der Vergangenheit hat eine Schwerpunktverlage
rung von den jOngeren zu den alteren Altersjahrgangen 
stattgefunden. Von den nahezu 92 000 Beschaftigten 
waren 1999 ein Drittel jOnger als 40 Jahre, gut ein Drit
tel zwischen 40 und 50 Jahre sowie knapp ein Drittel 50 
Jahre und alter. In den vorhergehenden Jahren lag das 
Schwergewicht eindeutig bei den unter 40-Jahrigen. 
1977 stellten sie 59,5% und 1990 immerhin noch 47%. 
Besonders stark war die Zunahme in der Altersgruppe 
der 40- bis 50-Jahrigen, deren Anteil im gleichen Zeit-

214 

gehobener mitt lerer einfacher 
Arbeiterinnen, 

Arbeiter 
Dienst 

85 1 458 260 434 

1 831 6 186 240 337 

7 257 4 664 111 519 

5 382 2 67 1 74 585 

4 950 2 670 162 1 285 

2 853 1 870 150 1 525 

2 947 1 688 159 1 41 4 

3 824 2 178 101 999 

2 269 1 925 90 655 

1 053 473 59 280 

32 451 25 783 1 406 8 033 

6 297 1 378 

750 1 170 4 474 

1 9 10 1 961 29 493 

2 497 2 153 70 711 

2 973 2 623 95 714 

4 64 1 2 896 97 513 

7 058 2 302 94 526 

5 630 1 555 8 1 472 

4 856 1 254 74 621 

1 333 270 45 233 

31 654 16 48 1 590 5 135 

raum von 20,1% auf 30,5% stieg. Auf die 50-jahrigen 
und alteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfiel 
1977 eine Quote von 20,4%, die sich bis 1990 geringfO
gig auf 22,4% erhOhte. 

Ein Vergleich der Altersstruktur im offentlichen Dienst 
mit der Altersstruktur aller Wirtschaftsbereiche kann mit 
Hilfe der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten 
vorgenommen werden. Dieser Vergleich zeigt einige 
Unterschiede in der Entwicklung auf. lm Jahr 1977 ent
sprach die Altersstruktur der im offentlichen Dienst Ta
tigen im Wesentlichen der bei den sozialversicherungs
pflichtig Beschaftigten insgesamt. Nunmehr sind die 
jOngeren Altersjahrgange im offentlichen Dienst deut
lich geringer vertreten, wahrend die alteren Jahrgange 
Oberreprasentiert sind. Es hat also gemessen an der 
Gesamtwirtschaft eine ,Vergreisung" des offentlichen 
Dienstes stattgefunden, die dazu fOhrt, dass die Alters
struktur des offentlichen Dienstes nicht mehr ausgewo
gen ist. 

Aufgrund der Iangen Schulausbildung, die insbeson
dere fOr den gehobenen und hoheren Dienst in der Re
gel die Zugangsvoraussetzung ist, und des Nachweises 
einer abgeschlossenen, zudem haufig auBerhalb des 
offentlichen Dienstes absolvierten Berufsausbildung, 
die neben dem Hauptschulabschluss fOr den Zugang 
zum mittleren Dienst gefordert wird, ist der Anteil der 
unter 20-Jahrigen mit 0,8% sehr klein ; 1977 lag der Wert 
noch bei 2,5%. Die restriktive Einstellungspolitik des 
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Landes fOhrte insbesondere bei den 20- bis 25-Jahri
gen zu einem starken ROckgang : 1977 stellten sie noch 
10% der Bediensteten, 1990 waren es 5% und heute 
sind es 2,7%. Nicht ganz so dramatisch verlief die Ent
wicklung bei den 25- bis 30-Jahrigen, deren Quote sich 
von 17,6% Ober 10,6% auf aktuell 8,5% verringerte. Am 
geringsten waren die Anteilsverluste bei den 30- bis 35-
Jahrigen: 1977 entfielen auf sie 14,3%, heute sind es 
9,8%. 

Wahrend bei den unter 35-Jahrigen die Anteile er
heblich zurOckgingen, blieb die Quote fOr die 35- bis 
40-Jahrigen im Zeitablauf mit etwa 16% nahezu kon
stant. In den h6heren Altersjahrgangen waren dagegen 
zum Teil deutliche Zuwachse zu verzeichnen. lm Jahr 
1977 waren 10,4% der Beschaftigten 40 bis 45 Jahre, 
heute sind es 15,6%. Nahezu verdoppelt hat sich der 
Antei l der 45- bis 50-Jahrigen, und zwar von 9,7% auf 
19%. Bei den 50- bis 55-Jahrigen ergab sich ein relativ 
moderater Zuwachs von 10,4% auf 14,4%. Noch alter 
waren 1977 lediglich 10%, heute sind es 17,4%. Dies be
deutet, dass innerhalb der nachsten acht Jahre min
destens jeder sechste Beschaftigte aus AltersgrOnden 
ausscheidet. 

Unterschiedliche Altersstruktur von Frauen und Man
nern 

Die Altersstruktur von Mannern und Frauen im Lan
desdienst zeigt einige Unterschiede. Frauen sind Ober
wiegend in den unteren und mittleren Altersgruppen 
vertreten, wahrend Manner in den oberen dominieren. 
Junger als 40 Jahre sind 37% der Frauen gegenOber 
31,3% der Mi:inner. Bei den 40- bis 55-Jahrigen sind die 
Abweichungen zwar nicht mehr so grol3, dennoch sind 
hier mit 50,1% relativ mehr Frauen als Manner (48,2%) 
vertreten. In der Altersgruppe der 55-Jahrigen und Alte-

ren haben Manner einen Anteil von 20,5%, Frauen stel
len 12,9%. Dies zeigt, dass in den nachsten Jahren auch 
relativ erheblich mehr Manner als Frauen aus Allers
grunden ausscheiden. Werden die heutigen Werte mit 
denen von 1977 verglichen, werden Strukturverande
rungen sichtbar, die belegen, dass Frauen seinerzeit 
auf die unteren Altersgruppen in sehr viel grol3erem 
Umfang sowie auf die mittleren und oberen Altersgrup
pen in geringerem Umfang konzentriert waren als die 
Manner. Offensichtlich haben 1977 noch viele Frauen 
ihre Berufstatigkeit mit Beg inn der Familienphase abge
brochen, wi:ihrend heute vermehrt die Berufstatigkeit 
nach einer kurzen Unterbrechung wieder aufgenom
men wird. 

Bestarkt wird dieser Eindruck auch bei Betrachtung 
der Entwicklung der Teilzeitbeschaftigten, deren Zahl 
von 1977 bis 1999 urn 333% auf 21 140 zugenommen 
hat. Die Teilzeitbeschaftigung wird nach wie vor Ober
wiegend, namlich zu 85%, von Frauen gewahlt; 1977 lag 
der Frauenanteil noch bei 97%. Heute sind die meisten, 
namlich 43,1 %, teilzeitbeschaftigten Frauen zwischen 
40 und 50 Jahre alt; jOnger sind 29,5%, ein Mheres Le
bensalter haben 27,3%. Vollig anders war die Struktur 
1977. Damals waren 56,3% der teilzeitbeschaftigten 
Frauen unter 40 Jahre, 25,3% zwischen 40 und 50 Jah
ren sowie 18,4% alter. 

Dagegen bevorzugten Manner eine Teilzeitbeschafti
gung haufiger zu Beginn ihres Berufslebens. Teilzeitbe
schaftigte Mi:inner konzentrierten sich sowohl 1977 als 
auch 1999 auf die unteren Altersgruppen bis 40 Jahre, 
wobei sich der Antei l von 42% auf 50,2% erhohte. In der 
Altersgruppe der 40- bis 50-Jahrigen hat sich der Wert 
kaum geandert, er liegt nach wie vor bei etwa 22%. 
Wahrend 1977 eine Teilzeitbeschaftigung von Mannern 
ab dem 50. Lebensjahr mit 35,8% recht haufig ausgeObt 
wurde, wird diese Moglichkeit heute nicht mehr so oft 

Vollzeit- und mit mindestens der Halfte der regelmal3igen Wochenarbeitszeit teilzeitbesch:iftigtes 
Personal des Landes 1977, 1990 und 1999 nach Altersgruppen 
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genutzt, denn auf diese Gruppe entfallen nur noch 
28,2% der teilzeitbeschaftigten In Zukunft 
durfte sich dieser Anteil als Folge der lnanspruch
nahme der so genannten Altersteilzeit jedoch wieder 
erhbhen. 

Altersstruktur nach L.aufbahngruppen 

Die untersten Altersgruppen bis 25 Jahre verzeich
neten beim hoheren und gehobenen Dienst keine nen
nenswerte Besetzung, da zu den Einstellungsvoraus
setzungen eine entsprechend lange Schul- bzw. 
Hochschulausbildung gehort. lm hoheren Dienst mit 
fast 17 000 Vollzeitbeschaftigten waren nur 28,2% unter 
40 Jahre. Gegenuber 1977 hat sich der Anteil fast hal
biert, weil in geringerem Umfang Neueinstellungen er
folgten. In der Mitte ihres Berufslebens, das heiBt im Al
ter von 40 bis 50 Jahren, befanden sich 31% der im 
hoheren Dienst Beschaftigten, weitere 15,6% waren 
zwischen 50 und 55 Jahre alt, 25,3% hatten ein hoheres 
Lebensalter. Das bedeutet, dass in den acht 
Jahren mindestens jeder Vierte im hoheren Dienst aus 
Altersgrunden ausscheidet. Das ist die Mchste Rate al
ler Laufbahngruppen. Damit hat sich die Altersstruktur 
in diesem Bereich stark gewandelt: 1977 dominierten 
die JOngeren, weil in groBem Umfang das fUr die 
tigung der Aufgaben benotigte Personal 
neu eingestellt wurde, heute die Alteren das 
Bild, weil der Zusatzbedarf geringer geworden ist und 
im Zuge der BemOhungen, Personalausgaben einzu
sparen, Stellenkurzungen vorgenommen werden. 

Eine Altersstruktur wies der gehobene 
Dienst auf, in den 1999 mit 32 000 die meisten Vollzeit
beschaftigten eingeordnet waren. Auch hier durchlau
fen wie eine Welle die zahlreichen Neueinstellungen der 
70er-Jahre die Altersgruppen. 1977 waren 60,2% noch 
keine 40 Jahre, heute sind die unter nur 
noch mit 25,7% vertreten. Dagegen ist die Gruppe der 
40- bis mit 37% recht stark besetzt. Die in 
der Zukunft zu erwartende Altersfluktuation ist hier 
kaum geringer als im hbheren Dienst, denn 17,8% sind 
zwischen 50 und 55 Jahre alt und 19,5% sind 55 Jahre 
und alter. 

Der mittlere Dienst war mit gut 16 000 Vollzeitbe
etwas kleiner als der hohere 

Dienst. Anders als im hoheren und gehobenen Dienst 
Oberwogen hier die jOngeren denn 
fast 50% der Vollzeitbeschaftigten im mittleren Dienst 
waren noch keine 40 Jahre. Weitere 31,6 % waren zwi
schen 40 und 50 Jahren. Die folgenden Altersgruppen 
waren dagegen sehr schwach besetzt, weil offensicht
lich viele aus dem mittleren in den gehobenen Dienst 
aufsteigen, wie zum Beispiel bei der Polizei. Die alters
bedingten im mittleren Dienst sind deshalb 
die niedrigsten unter den Laufbahngruppen. 

Der einfache Dienst spielte mit 590 Vollzeitbeschaf
tigten keine groBe Rolle. Hier waren jeweils ein Drittel 
der Vollzeitbeschaftigten unter 40 Jahre, 40 bis 50 
Jahre oder 50 Jahre und alter. Altersbedingt wird hier in 
den acht Jahren mindestens jeder Funfte 
ausscheiden. Da kaum Neueinstellungen im einfachen 
Dienst erfolgten - mit 5,8% war der Anteil der unter 30-

extrem niedrig - wird diese Laufbahn langfris-
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tig fUr die im offentlichen Dienst bedeu
tungslos werden. 

Die Gruppe der Arbeiter umfasste 1999 gut 5 000 
die zu 53,9% den Altersgruppen 

bis 40 Jahre angehorten. Relativ schwach besetzt wa
ren die Altersgruppen zwischen 40 und 50 Jahren, 

50 Jahre und 25,8% waren. Dam it waren 
die Arbeiter insgesamt gesehen die jOngste Beschaftig
tengruppe im offentlichen Dienst. 

Viele Lehrer in hoheren Altersgruppen 

Aufschlussreich ist die Darstellung des vollzeit- und 
teilzeitbeschaftigten Personals in der Gliederung nach 
Aufgabenbereichen. Gemessen an der Altersstruktur 
insgesamt zeigen sich in den einzelnen Aufgabenberei
chen interessante Unterschiede. Der personalintensive 
Schul bereich - in ihm waren 36 645 oder 40% der Vall
zeit- und Teilzeitbeschaftigten - ist mit jOngeren 

unterdurchschnittlich besetzt. Junger als 
30 Jahre sind 8,2%, bei den 30- bis liegt 
der Wert bei 15,3%. lm Jahr 1977 war der Lehrk6rper 
wesentlich junger, denn auf diese beiden Altersgrup
pen entfielen 26,6% bzw. 38,1%. In den folgenden Jah
ren wurden wesentlich weniger Lehrer eingestellt, so
dass der Anteil der unter bis 1990 auf 3,8% 
sank. Als Folge davon verlagerte sich der Schwerpunkt 
auf die 40- bis die heute 36,5% ausma
chen. DarOber hinaus ist der Anteil fOr die alteren Jahr

angestiegen. Zwischen 50 und 55 Jahren 
sind heute 19,1%, weitere 20,9% sind das heiBt, in 
den acht Jahren wird mindestens jeder tunfte 
Lehrer aus AltersgrOnden ausscheiden. Noch wesent
lich ungunstiger ist die Altersstruktur an den Gymna
sien. Hier sind 26,8% der 55 Jahre oder 
aber nur 1,9% jOnger als 30 Jahre. lm Jahr 1977 lagen 
die entsprechenden Anteile noch bei 8 bzw. 9,7%. An 
den Grund-, Haupt- und Sonderschulen sind mit 10,7% 
zwar relativ viele Lehrer unter 30 Jahre, die folgende Al
tersgruppe der 30- bis ist mit 13% dage
gen eher schwach besetzt. Der Schwerpunkt liegt hier 
wie im gesamten Schulbereich bei den 40- bis 
rigen. Trotzdem wird hier die altersbedingte Fluktuation 
nach den Gymnasien am hochsten sein, zumal auch 
der Bereich zwischen 50 und 55 Jahren am 
besetzt ist. 

Auf die Hochschulen des Landes entfallen 8 264 
oder 9% der Vollzeit- und Teilzeitbeschaftigten. Sie sind 
in den jOngeren Altersgruppen uberdurchschnittlich 
vertreten. Der Anteil der unter liegt bei 
14,5%, zwischen 30 und 40 Jahren sind 29,3%. Ob
gleich der Anteil der jOngeren Beschaftigten hier relativ 
hoch ist, haben sich die Werte verglichen mit 1977 deut
lich verringert. Parallel dazu ist die Quote in den oberen 
Altersgruppen gestiegen, und zwar insbesondere bei 
den und Alteren, auf die heute 19,5% ent
fallen. 

Oberdurchschnittlich viele Polizisten in jiingeren Al
tersgruppen 

Neben dem Bildungssektor ist der Bereich "6ffentli
che Sicherheit und Rechtsschutz" mit 19 803 oder 22% 
der Vollzeit- und Teilzeitbeschaftigten ein Aufgabenge-
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Vollzeit- und mit mindestens der Halfte der regelmaBigen Wochenarbeitszeit teilzeitbeschaftigtes Personal des 
Landes 1999 nach Altersgruppen und Aufgabengebieten 

Ins-
Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren 

Aufgabengebiet gesamt unter 30 30-40 40-50 50-55 55-60 60 und 

Verwaltung 88 457 10 630 18 969 30 670 12 824 11 581 3 783 

Politische FOhrung und zentrale Verwaltung 12 208 1 298 2 589 4 913 1 614 1 340 454 
politische FOhrung 2 572 128 585 893 382 439 145 
innere Verwaltung 2 100 174 481 789 278 281 97 
statistischer Dienst 423 15 119 163 57 50 19 
Finanzverwaltung 7 113 981 1 404 3 068 897 570 193 

Offentliche Sicherheit und Rechtsschutz 19 803 3 640 5 301 6 689 2 098 1 778 297 
Offentliche Sicherheit und Ordnung 11 258 1 904 2 931 4 199 1 189 985 50 

Polizei 11 182 1 903 2 913 4169 1 174 976 47 
Rechtsschutz 8 545 1 736 2 370 2 490 909 793 247 

ordentliche Gerichte und Staats-
anwaltschaften 6 129 1 497 1 507 1 717 643 551 214 

Verwaltungsgerichte 245 18 90 77 30 21 9 
Arbeits- und Sozialgerichte 352 46 102 115 42 37 10 
Justizvollzugsanstalten 1 782 173 665 566 190 181 7 

Schulen und vorschulische Bildung 36 645 3 006 5 621 13 362 6 987 5 861 1 808 
Unterrichtsverwaltung 85 3 15 27 26 11 3 
Grund-, Haupt- und Sonderschulen 18 199 1 940 2 373 6 362 3 755 3 019 750 
Realschulen 3 839 389 608 1 490 646 516 190 
Gymnasien 6 796 126 1 050 2 451 1 349 1 312 508 
Gesamtschulen 967 53 231 428 144 86 25 
berufsbildende Schulen 5 034 150 1 030 2 125 786 684 259 
sonstiges 1 725 345 314 479 281 233 73 

Hochschulen 8 264 1 198 2 419 2 154 881 1 040 572 
6 497 1 058 1 996 1 564 658 800 421 

Verwaltungsfachhochschulen 95 1 9 51 11 17 6 
Fachhochschulen 1 649 139 407 530 208 222 143 
sonstiges 23 - 7 9 4 1 2 

sonstiges Bildungswesen 205 11 49 67 35 34 9 

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 
auBerhalb der Hochschulen 516 91 160 146 49 46 24 

Kulturelle Angelegenheiten 482 32 159 219 86 85 39 

Soziale Sicherung 1 988 149 518 800 236 223 62 
Verwaltung 932 53 222 389 123 118 27 

Sozialamt, Jugendamter 219 24 54 66 33 34 8 
660 28 157 297 82 78 18 

Wiedergutmachungsbehllrden 53 1 11 26 8 6 1 
Familien-, Sozial- und Jugendhilfe 533 71 159 196 62 39 6 

Einrichtungen der Sozialhilfe 533 71 159 196 62 39 6 
Arbeitsschutz 449 21 121 189 43 53 22 

Gesundheit, Sport und Erholung 395 35 103 121 54 62 20 
Einrichtungen und MaBnahmen des 
Gesundheitswesens 395 35 103 121 54 62 20 
Gesundheitsbehllrden 40 - 5 13 8 8 6 
MaBnahmen des Gesundheitswesens 355 35 98 108 46 54 14 

Wohnungswesen und Raumordnung 1 945 108 367 880 268 237 85 
Kataster- und Vermessungsverwaltung 1 945 108 367 880 268 237 85 

Landwirtschaft und Forsten 1 258 97 362 434 147 152 66 
Verwaltung 1 210 87 351 423 139 147 63 

Ernahrung und Landwirtschaft 945 75 260 335 112 110 53 
sonstige Bereiche 48 10 11 11 8 5 3 

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, 
Dienstleistungen 557 26 178 178 58 86 31 

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 4 191 946 1 168 763 338 646 330 
Verwaltung fOr StraBen- und Bruckenbau 1 434 159 394 363 140 247 131 
StraBen 2 757 787 774 400 198 399 199 

Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines 
Grund- und Kapitalvermi:)gen, 
Sondervermi:)gen 3 532 405 956 1 187 410 419 155 

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 2 168 376 691 638 205 187 71 
Allgemeines Grund- und Kapital-
vermllgen, Sondervermllgen 1 364 29 265 549 205 232 84 

lnsgesamt 91 989 11 035 19 925 31 857 13 234 12 000 3 938 
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Vollzeit- und mit mindestens der Haltte der regelmaBigen Wochenarbeitszeit teilzeitbeschaftigtes 

Anteil Personal des Landes 1999 nach Altersgruppen 

in %, -----------------------------------------------------------------------l 45 ,... 
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Altersgruppen in Jahren 

biet mit wachsender Bedeutung, denn die Zahl der hier 
BescMftigten hat im Zeitablauf entgegen der allgemei
nen Tendenz zugenommen. So hat die Ausweitung des 
Personalstandes bei der Polizei dazu gefOhrt, dass 
heute die jungeren Jahrgange uberreprasentiert sind, 
denn 17% sind junger als 30 Jahre, weitere 26,1% sind 
zwischen 30 und 40 Jahren. Trotzdem haben sich die 
Anteile seit 1977 erheblich verringert. Damals waren 
45 3% der Polizisten unter 30 Jahre, 24,6% waren zwi
schen 30 und 40 Jahre alt. In den folgenden Jahren war 
die Zahl der Neueinstellungen geringer, sodass sich bis 
1990 der Wert fOr die unter 30-Jahrigen auf 23,8% re
duzierte. Die zahlreichen jungen Polizisten Ende der 
70er-Jahre fuhrten zu einem Anschwellen in der 
Gruppe der 30- bis 40-Jahrigen und der 40- bis 50-
Jahrigen. Auf Letzterer liegt heute mit 37,3% das 
Schwergewicht. Obgleich sich der Anteil der mindes
tens 50-jahrigen Polizisten in den letzten Jahren erheb
lich erhOht hat, ist er mit 19,6% dennoch unterdurch
schnittlich. Zu beachten ist, dass fur Polizisten eine 
besondere Altersgrenze gilt, sodass der Anteil der 60-
Jahrigen und Alteren lediglich bei 0,4% lag. 

lm Bereich Rechtsschutz - er wird wesentlich durch 
die ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften 
gepragt - sind ebenfalls die unteren 
uberdurchschnittlich besetzt. Die Konzentrat1on auf d1e 
unter 30-Jahrigen und die 30- bis 40-Jahrigen, die 
20,3% bzw. 27,7% der Vollzeit- und Teilzeitbeschaftigten 
stellen, ist auch auf die Besonderheit zuruckzufOhren, 
dass bei den Oberlandesgerichten Juristen fOr das 
zweite Staatsexamen ausgebildet werden. Die Justizre
ferendare tragen uberwiegend dazu bei, dass 39,5% 
der hier Beschaftigten im hbheren Dienst noch keine 30 
Jahre sind. Wahrend die Besetzung in den unteren Al
tersgruppen rucklaufig ist, steigt sie in den oberen 
Gruppen an, sodass heute die 40- bis 50-Jahrigen mit 
29,1% uberwiegen. 
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In Ministerien dominieren hohere Altersgruppen 

lm Aufgabengebiet , Politische Fuhrung und zentrale 
Verwaltung", das sind im Wesentlichen die Finanzver
waltung, die Bezirksregierungen und die Ministerien, 
arbeiten heute 12 208 Vollzeit- und Teilzeitbeschattigte. 
Sie sind uberwiegend zwischen 40 und 50 Jahre alt, 
wahrend die Jungeren und die Alteren unterdurch
schnittlich vertreten sind. In der Finanzverwaltung, dem 
mit 7 113 Beschaftigten groBten Bereich, lasst sich der 
Alterungsprozess sehr gut beobachten, denn die in 
groBer Zahl in den 70er-Jahren neu Eingestellten wan
dern als Welle durch die Altersgruppen. lm Jahr 1977 
lag der Schwerpunkt mit 49,6% bei den unter 30-Jahri
gen, 1990 war die Gruppe der 30- bis mit 
41 2% am starksten besetzt und heute sind es d1e 40-

50-Jahrigen mit 43,1%. Bei einer Fortschreibung 
dieser Entwicklung wird erkennbar, dass in naher Zu
kunft ein groBerer Teil der Beschaftigten in der Finanz
verwaltung aus Altersgrunden ausscheiden wird. 

In den Ministerien ist der Anteil der unter 30-Jahrigen 
in allen Jahren recht gering. Heute liegt er bei 5%, in 
den Vorjahren war er doppelt so hoch. Ebenso rucklau
fig ist die Entwicklung bei den 30- bis 40-Jahrigen, die 
heute 22,7% ausmachen. Zugenommen hat dagegen 
die Bedeutung der uber 40-Jahrigen. Daruber hinaus 
ist in allen Jahren die Besetzung in der Gruppe der 40-
bis 50-Jahrigen am groBten. lhr Gewicht hat sich seit 
1977 um fOnf Prozentpunkte auf heute 34,7% erhOht. In 
den oberen Altersgruppen sind die Beschaftigten der 
Ministerien uberreprasentiert, wobei insbesondere der 
hohe Anteil bei den 55- bis 60-Jahrigen auffallt. 

Altersbedingte Auktuation teilweise recht hoch 

Die Beobachtung des Anteils der alteren, in den 
nachsten Jahren aus dem offentlichen Dienst ausschei
denden Jahrgange ist von besonderem Interesse fOr 
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Vollzeit- und mit mindestens der Haltte der regelmaf3igen Wochenarbeitszeit tei lzeitbeschaftigtes Personal des 
Landes 1999 nach Laufbahngruppen, Altersgruppen und Aufgabengebieten 

Davon lm Alter von ... bis unter ... Jahren 
Ins-

60 und Aufgabengebiet gesamt unter 30 30 -40 40 - 50 50 -55 55- 60 alter 

Anzahl Antell in % 

lnsgesamt 

Politische FOhrung und zentrale Verwaltung 12 208 10,6 21 ,2 40,2 13,2 11 ,0 3,7 
Ottentliche Sicherheit und Rechtsschutz 19 803 18,4 26,8 33,8 10,6 9,0 1,5 
Schulen und vorschulische Bildungl l 36 850 8,2 15,4 36,4 19,1 16,0 4,9 
Hochschulen 21 8 780 14,7 29,4 26,2 10,6 12,4 6,8 
Kulturelle Angelegenheiten 482 6,6 33,0 45,4 17,8 17,6 8,1 
Soziale Sicherung 1 988 7,5 26,1 40,2 11 ,9 11 ,2 3, 1 
Gesundheit, Sport und Erholung 395 8,9 26,1 30,6 13,7 15,7 5, 1 
Wohnungswesen und Raumordnung 1 945 5,6 18,9 45,2 13,8 12,2 4,4 
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 1 258 7,7 28,8 34,5 11 ,7 12,1 5,2 
Energie-und Wasserwirtschaft 31 557 4,7 32,0 32,0 10,4 15,4 5,6 
Verkehrs- und Nachrichtenwesen 4 191 22,6 27,9 18,2 8,1 15,4 7,9 
Wirtschaftsunternehmen 4) 3 532 11 ,5 27,1 33,6 11,6 11,9 4,4 

lnsg es amt 91 989 12,0 21 ,7 34,6 14,4 13,0 4,3 

Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Ric hter und Angestellte im hOheren Dienst 

Politische FOhrung und zentrale Verwaltung 1 382 0,7 19,7 34,7 15,8 19,3 9,7 
Ottentliche Sicherheit und Rechtsschutz 2 635 36,6 23,3 18,5 8,5 7,7 5,5 
Schulen und vorschulische Bildungll 12 025 6,1 19,4 36,6 16,8 15,2 5,9 
Hochschulen2l 4 745 14,8 32,0 21,6 9,4 12,3 9,9 
Kulturelle Angelegenheiten 71 - 14,1 50,7 8,5 19,7 7,0 
Soziale Sicherung 209 3,3 16,7 44,0 15,8 11 ,0 9,1 
Gesundheit, Sport und Erholung 75 1,3 24,0 28,0 14,7 18,7 13,3 
Wohnungswesen und Raumordnung 113 8,0 10,6 20,4 23,9 29,2 8,0 
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 210 2,4 19,0 38,1 15,2 16,7 8,6 
Energie- und Wasserwirtschaft 3) 73 2,7 24,7 26,0 9,6 21 ,9 15,1 
Verkehrs- und Nachrichtenwesen 228 4,4 13,6 15,4 6,6 29,8 30,3 
Wirtschaftsunternehmen 41 326 0,3 5,2 38,0 16,0 25,8 14,7 

Zusammen 22 092 11 ,1 22,3 30,9 14,0 14,3 7,4 

Beamtinnen, Beamte und Angestellte im gehobenen Dienst 

Politische FOhrung und zentrale Verwaltung 4 523 9,6 23,9 39,7 13,1 10,2 3,4 
Ottentliche Sicherheit und Rechtsschutz 6 690 9,2 16,9 45,2 15,6 12,5 0,7 
Schulen und vorschulische Bildungl l 23 942 9,2 13,1 36,6 20,3 16,4 4,5 
Hochschulen 2) 1 333 11 ,2 34,8 29,9 11 ,0 9,6 3,5 
Kulturelle Angelegenheiten 236 5,9 37,7 30,1 9,7 10,6 5,9 
Soziale Sicherung 700 6,0 27,1 41 ,9 11 '1 10,7 3,1 
Gesundheit, Sport und Erholung 105 2,9 31 ,4 36,2 13,3 12,4 3,8 
Wohnungswesen und Raumordnung 469 0,9 16,2 42,2 15,8 18,3 6,6 
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 415 2,9 34,0 36,9 9,4 11,3 5,5 
Energie- und Wasserwirtschaft3) 21 1 4,3 31 ,8 37,0 9,0 14,2 3,8 
Verkehrs- und Nachrichtenwesen 908 7,3 22,8 26,2 12,0 21 ,9 9,8 
Wirtschaftsunternehmen 4) 1 576 1,6 27,2 42,6 12,9 11 ,3 4,4 

Zusammen 41 108 8,7 17,1 38,2 17,5 14,6 3,8 

Beamtinnen, Beamte und Angestellte im mittleren und einfachen Dienst 

Politische FOhrung und zentrale Verwaltung 5 893 14,3 20,0 42,5 12,2 8,8 2,3 
Offentliche Sicherheit und Rechtsschutz 9 896 20,6 34,9 30,0 7,4 6,2 0,8 
Schulen und vorschulische Bildung IJ 578 9,0 24,7 30,6 15,7 16,1 3,8 
Hochschulen 2) 1 882 13,7 22,3 33,8 13,3 14,1 2,8 
Kulturelle Angelegenheiten 87 8,0 19,5 34,5 13,8 23,0 1 '1 
Soziale Sicherung 925 10,1 28,2 38,5 11,1 10,6 1,5 
Gesundheit, Sport und Erholung 156 19,9 25,0 26,9 10,3 16,0 1,9 
Wohnungswesen und Raumordnung 1 067 8,5 19,6 53,8 11 ,1 5,3 1,7 
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 526 12,7 31,7 32,5 11 ,2 8,4 3,4 
Energie- und Wasserwirtschaft 3) 208 5,3 38,9 29,3 8,7 13,0 4,8 
Verkehrs- und Nachrichtenwesen 729 14,7 32,1 26,2 11 ,2 12,1 3,7 
Wirtschaftsunternehmen 41 567 9,3 34,6 31,7 11 ,6 10,8 1,9 

Zusammen 22 514 16,2 28,4 35,0 10,1 8,5 1,7 

Arbeiterinnen, Arbeiter 

Verwaltung 5 212 19,9 24,1 23,3 11,2 15,7 5,8 
StraBen 2 264 33,6 30,3 12,6 5,5 12,1 5,8 

Wirtschaftsunternehmen 41 1 063 30,7 29,5 19,9 8,3 9,0 2,5 

Zusammen 6 275 21 ,7 25,1 22,7 10,7 14,6 5,2 

1) Einschlie61ich sonstiges Bildungswesen. - 2) Einschlle61ich Wissenschaft, Forschung, Entwicklung au6erhalb der Hochschulen. - 3) Einschlie61ich Gewerbe 
und Dienstleistungen. - 4) EinschlieBiich Grund- und KapitalvermOgen, SondervermOgen. 
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die Personalersatzbedarfsplanung sowie bei den Be
amten fOr die Entwicklung der Pensionsausgaben, so
dass im Folgenden nur die Vollzeit- und TeilzeitbescMf
tigten betrachtet werden, die mindestens 55 Jahre sind. 
lhr Anteil hat sich von 1977 bis 1990 kaum verandert, 
denn er verharrte nahezu bei knapp Ober 10%; seither 
ist er auf 17,3% gestiegen. 

Insbesondere im Mheren Dienst ist die in den nachs
ten Jahren zu erwartende altersbedingte Fluktuation mit 
21,8% der Vollzeit- und Teilzeitbeschaftigten sehr hoch. 
lm Jahr 1977 lag der Wert noch bei 10,5% und ist bis 
1990 auf lediglich 12,8% angewachsen. Ebenfalls stark 
erhOht hat sich die Quote im gehobenen Dienst, und 
zwar auf 18,5%, nachdem sie von 1977 bis 1990 unver
andert bei 10% blieb. lm mittleren und einfachen Dienst 
liegt der Anteil der kurz vor dem Ruhestand 
stehenden BescMftigten in allen Jahren sehr niedrig. 
DarOber hinaus ist er von 1977 bis 1999 lediglich von 
9,5% auf 10,2% gestiegen. Offenbar gelingt vielen der 
Aufstieg in den gehobenen Dienst, denn bereits ab dem 
50. Lebensjahr sinkt der Anteil in diesen Laufbahn
gruppen rapide ab. Bei den Arbeitern werden in einigen 
Jahren 19,8% wegen Erreichens der Altersgrenze aus
scheiden. Der Anteil hat sich in den 90er-Jahren nicht 
erhOht, gegenOber 1977 ist jedoch ein Anstieg um 
knapp fOnt Prozentpunkte zu verzeichnen. 
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Auch innerhalb der einzelnen Aufgabengebiete erge
ben sich bei den erwarteten Abgangsquoten einige 
Unterschiede. Besonders betroffen ist der personal
starke Bildungssektor, wo im Schulbereich demnachst 
20,9% der Lehrer altersbedingt ausscheiden. Das sind 
fast dreimal mehr als 1977 und doppelt so viele wie 
1990. Besonders hoch ist der Wert bei den Gymnasien 
sowie den Grund- und Hauptschulen. Kaum weniger 
sind es bei den Hochschulen mit 19,5%. Demgegen
Ober hat der Bereich der Offentlichen Sicherheit und 
des Rechtsschutzes mit 10,5% wesentlich weniger al
tere BescMftigte. Damit liegt dieser Bereich heute wie
der auf dem Niveau von 1977, nachdem zwischenzeit
lich 1990 der Wert auf 5,8% gesunken war. Bei den 
Ministerien und den Bezirksregierungen ist der Anteil 
der alteren Beschattigten mit 22,7% bzw. 18% Ober
durchschnittlich, wahrend er bei der Finanzverwaltung 
lediglich 10,7% betragt. 

In einigen, gemessen an der Personalstarke, kleine
ren Aufgabengebieten ergeben sich zum Teil sehr hohe 
Anteile tor die alteren Beschattigten. lm Aufgabengebiet 
.StraBen" sind von den 48 BescMftigten im Mheren 
Dienst 72,9% mindestens 55 Jahre, im gehobenen 
Dienst mit 190 Beschattigten sind es 50,5%. Damit ver
liert der Bereich ,.StraBenbau und -unterhaltung" in kur
zer Zeit relativ viel qualifiziertes Personal. 

Diplom-Volkswirt Rudolf Lamping 
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Produktionsgrundlagen der landwirtschaftlichen 
Betriebe 1999 

Der zweite groBe Agrarzensus nach der Wiederverei
nigung Deutschlands fand im Mal 1999 statt. Die als 
Landwirtschaftszahlung bezeichnete Erhebung erfOIIte 
neben dem nationalen Datenbedarf auch die Belange 
der Europaischen Union und berOcksichtigte eine Emp
fehlung der Ernahrungs- und Landwirtschaftsorganisa
tion der Vereinten Nationen (FAO}, wonach die FAO 
angesichts der Bedeutung, die die Landwirtschaft noch 
weltweit hat, tor den Jahrtausendwechsel die Durch
tohrung eines weltweiten Agrarzensus vorgeschlagen 
hatte. Wie die frOheren Landwirtschaftszahlungen glie
derte sich die Landwirtschaftszahlung 1999 in eine 
Haupterhebung, eine Weinbau-, eine Gartenbau- und 
eine Binnenfischereierhebung. Wahrend sich die 
Haupterhebung an aile Betriebe richtete, werden in die 
Obrigen Erhebungen nur die Weinbau-, Gartenbau
oder Binnenfischereibetriebe einbezogen. 

Die Aufbereitung der Haupterhebung, der eigent
lichen Landwirtschaftszahlung, wurde im FrOhjahr 2000 
abgeschlossen, sodass wieder aktuelles und umfang
reiches Datenmaterial Ober die Situation in der Land
wirtschaft vorliegt. Ober die wichtigsten Ergebnisse der 
Erhebung wird in den nachsten Monaten in den Statis
tischen Monatsheften berichtet. Da die Einschrankun
gen bel der Vergleichbarkeit der aktuellen Ergebnisse 
mit denen vorangegangener Landwirtschaftszahlungen 
und Agrarstrukturerhebungen bereits austohrlich dar
gestellt wurden, wird hierauf nicht naher eingegangen 1). 

Z8hl der Betriebe hat sich in den letzten 20 Jahren 
halbiert 

35 500 landwirtschaftliche Betriebe bewirtschafteten 
im Mal 1999 in Rheinland-Pfalz noch fast 716 000 ha 
landwirtschaftlich genutzte Flache (LF). Die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe hat sich damit innerhalb 
der letzten 20 Jahre halbiert. Die durchschnittliche Be
triebsgroBe verdoppelte sich im gleichen Zeitraum auf 
etwa 20 ha LF. Hierbei ist allerdings die Anhebung der 
unteren Erfassungsgrenzen zu berOcksichtigen, so
dass die Entwicklung etwas Oberschatzt wird. 

Die Betrachtung der Veranderungen in den einzelnen 
Grl>Benklassen zeigt den Strukturwandel noch deut
licher. Wurden 1979 nur 19 Betrlebe gezahlt, die 200 ha 
LF und mehr bewirtschafteten, so waren es 1999 mit 
101 Betrieben bereits mehr als viermal so viele. Noch 
grOBer ist die Veranderung in der Gr6Benklasse 100 bis 
200 ha LF. Die Zahl der Betriebe stieg hier von 83 auf 
Ober 1 100. Der Antell der Betriebe, die mehr als 100 ha 
LF bewirtschaften, liegt zwar nur bel 3,5%; auf sie ent
fallt jedoch ein Viertel der gesamten landwirtschaftlich 
genutzten Flache. 

Die so genannte ,Wachstumsschwelle", d. h. die 
GroBe, ab der die Zahl der landwirtschaftlichen Be
triebe zunimmt, lag 1979 bei etwa 30 ha. Sie erhOhte 

1) Breitenfeld, JOrg : Das novellierte Gesetz Ober Agrarstatistiken, in: Statistische 
Monatshefte Rheinland-Pfalz. Heft t 1198, S. 249 ft. 
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sich zwischenzeitlich auf 75 ha LF und es ist absehbar 
dass in den nachsten zwei bis drei Jahren die 
Grenze erreicht wird. Die Zahl der Betriebe in der Gro
Benklasse 75 bis 100 haLF stieg namlich in den letzten 
drei Jahren nur noch geringtogig an. 

Eine wesentliche Ursache fOr den Strukturwandel ist 
im technischen Fortschritt zu sehen, wodurch der Be
dart an Arbeitskraften immer geringer wird. Rund fOnt 
Vollarbeitskrafte wurden 1999 tor die Bewirtschaftung 
von 100 haLF benotigt; 1979 waren es noch fast elf Voll
arbeitskrafte. 

Oberwiegend Familienbetriebe 

Die landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz 
gehoren nach wie vor fast ausschlieBiich zu der Gruppe 
der Familienbetriebe. 95% von den insgesamt 35 500 
Betrieben werden als Einzelunternehmen und dam it als 
klassischer Familienbetrieb getohrt. Bel den Familien
betrieben befinden sich die Produktionsmittel mit Aus
nahme des Bodens Oberwiegend im Eigentum der 
Familie und der Betriebsinhaber sowie seine Familien
angeh6rigen treffen die betrieblichen Entscheidungen. 
Beim Produktionsfaktor Boden sind heute im Durch
schnitt fast zwei Drittel der landwirtschaftlich genutzten 
Flache gepachtet. Ein weiterer Vorteil der Familienbe
triebe ist, dass sie eher als andere Betriebe in der Lage 
sind, Arbeitsspitzen zu bewaltigen. 

Zu den Familienbetrieben kommen weitere 1 800 Be
triebe, die in der Rechtsform einer Personengesell
schaft bewirtschaftet werden. Die Personengesell
schaften haben wegen der okonomischen und sozialen 
Vorteile in den letzten Jahren zugenommen. Durch den 
Zusammenschluss von Einzelunternehmen entstehen 
groBere Einheiten, sodass aufgrund der Kostendegres
sion ein hoheres Einkommen erzielt werden kann. Die 
einzelnen Mitglieder der Personengesellschaft speziali
sieren sich haufig auf bestimmte Betriebsbereiche und 
erzielen so zusatzliche Spezialisierungsgewinne. 

Ein weiterer Vorteil, der bel der GrOndung einer Per
sonengesellschaft eine Rolle spielt, ist die kompetente 
Urlaubs- und Krankenvertretung, die mit den Koopera
tionspartnern zur VerfOgung steht. Der Betriebsinhaber 
kann nach der GrOndung einer Personengesellschaft 
allerdings seine betrieblichen Entscheidungen nicht 
mehr allein treffen, sondern muss sich mit seinen Part
nern absprechen. Aber auch diese Betriebe konnen 
recht flexibel auf Arbeitsspitzen reagieren. 

Viele landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Bem
kastei-Wittlich 

Die klimatischen VerMitnisse, die geografische Lage 
und damit die Moglichkeit des Sonderkulturanbaues 
haben groBen Einfluss auf die Zahl und die GroBe der 
landwirtschaftlichen Betriebe in den rheinland-pta!-
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Landwirtschaftliche Betriebe 1979-1999 nach Grof3enklassen der landwirtschaftlich genutzten Flache 

Gr6Benklasse 
1979 1983 1987 1991 1995 1999 

von ... haLF 

Betriebe (Anzahl) 

unter 2 21 670 20 068 17 949 15 033 12 737 8170 1) 

2 - 5 15171 13 474 11 803 9 791 8 335 7 187 
5 - 10 13148 11 044 9 389 7 638 6 242 5 307 

10 - 20 12 514 10 916 9340 7 426 5 651 4 949 
20 - 30 6 522 5 758 5 112 411 0 3 044 2 346 
30 - 50 4 499 4 615 4 633 4 447 3 699 3 116 
50 - 75 969 1 251 1 563 1 953 2 148 2 024 
75 - 100 197 275 418 686 964 1 141 

100 - 200 83 109 187 391 820 1 134 
200 und mehr 19 18 21 31 54 101 

lnsgesamt 74 792 67 528 60 415 51 506 43 694 35 475 

Landwirtschaftlich genutzte Flache (ha) 

unter 2 21 423 19 783 17 579 14 933 12 788 7 439 1) 

2 - 5 50 003 44 307 38 681 31 934 27 114 23 521 
5 - 10 94182 79 363 67 628 54 756 44 442 37 804 

10 - 20 178 856 156 206 134111 106 273 80543 71 251 
20 - 30 159 160 141 178 125 813 101 598 75 296 57 988 
30 - 50 167 333 172 869 175 705 170 493 143 071 121 650 
50 - 75 56 695 73 950 92 943 117 255 130 657 124 405 
75 - 100 16 656 23 374 35 406 58 517 82 914 98 178 

100 - 200 10 453 13 657 22 967 47 867 105 049 148 223 
200 und mehr 5 762 5 315 5 583 8 226 14 052 25 373 

lnsgesamt 760 523 730 002 716 415 711 858 715 930 715 831 

1) Vergleichbarkeit zu den Vorjahren aufgrund geanderter unterer Erfassungsgrenzen eingeschr!\nkt. 

zischen Landkreisen. Die durch den Weinbau geprag
ten Landkreise weisen die meisten Betriebe auf. An der 
Spitze liegt der Landkreis Bernkastei-Wittlich (3 027) 
vor den Landkreisen Mainz-Bingen (2 780), SOdliche 
WeinstraBe (2 685) und Trier-Saarburg (2 613) . Es folgt 
dann der flachenmaBig grOBte Landkreis Bitburg-PrOm 
(2 572) . 

Die groBten Betriebe befinden sich im Landkreis Bir
kenfeld mit durchschnittlich 39,5 ha LF je Betrieb. Der 
Donnersbergkreis (38,1 ha) sowie die Landkreise Kusel 
(35,4 ha) und Mayen-Koblenz (33,8 ha) belegen die 
nachsten Platze. Diese Standorte sind durch den 
Futter- und Marktfruchtbau gekennzeichnet, der eine 
deutlich gr0f3ere Ausstattung der Betriebe mit Flachen 
verlangt als der Weinbau. Die durchschnittliche Be
triebsgrbf3e im Landkreis Bernkastei-Wittlich betragt 
dagegen nur 11,9 ha. Mit 11,8 bzw. 11,4 ha wei sen die 
Betriebe in den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad 
DOrkheim eine vergleichbare durchschnittliche Be
triebsgroBe auf. Wesentlich kleiner sind die Betriebe im 
Landkreis SOdliche WeinstraBe (8,6 ha). 

Die Landkreise mit den flachenmaBig grof3eren Be
trieben verfOgen auch Ober einen Oberdurchschnitt
lichen Anteil an Betrieben, die Ober 100 ha LF bewirt
schaften. Jeder neunte Betrieb im Landkreis Birkenfeld 
gehort in diese Grof3enklasse. Der Anteil ist damit drei
mal so hoch wie im Landesdurchschnitt. lm Landkreis 
Kusel fallt jeder zehnte Betrieb in die genannte GroBen
klasse und im Donnersbergkreis sind es immerhin noch 
8,7%. 
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Der Strukturwandel fOhrt auch dazu, dass immer 
mehr rheinland-pfalzische Gemeinden Ober keinen 
landwirtschaftlichen Betrieb mehr verfOgen. lm Jahr 
1979 gab es lediglich 13 Gemeinden, in denen kein 
Betrieb ansassig war. 1999 waren es mit 55 mehr als 
viermal so viele. Die Zahl der Gemeinden mit nur einem 
oder zwei Betrieben stieg im gleichen Zeitraum von 
42 auf 193 an. 

L.andwirtschaftlich genutzte Aache umfasst 36% der 
Gesamtflache 

Rund 36% der Gesamtflache des Landes werden von 
den Betrieben landwirtschaftlich genutzt. lm Gegensatz 
zu der Entwicklung bei den Betrieben ist die landwirt
schaftlich genutzte Flache nur in den achtziger Jahren 
zurOckgegangen. Sie nahm zwischen 1979 und 1991 
urn etwa 48 000 ha auf 71 1 900 ha ab und betrug 1999 
rund 715 800 ha. Dass die landwirtschaftlich genutzte 
Flache in den neunziger Jahren etwa konstant blieb, ist 
u. a. auf die Reform der Agrarpolitik von 1992 zurOck
zufOhren. 

Sis Anfang der neunziger Jahre setzte die gemein
same Agrarpolitik (GAP) der damaligen Europaischen 
Gemeinschaft auf eine Politik der PreisstOtzung. FOrGe
treide lagen beispielsweise die Marktpreise deutlich 
Ober den Preisen, die am Weltmarkt erzielt werden 
konnten. Die Preisstotzungspolitik wurde dann jedoch 
aufgegeben, weil die auf wichtigen Agrarmarkten ent
standenen OberschOsse nicht mehr finanzierbar waren. 
Die Landwirte erhalten stattdessen seit 1993 flachen
und tierbezogene Beihilfen. Sie mOssen dazu u. a. die 
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Durchschnittliche BetriebsgroBe landwirtschaftlicher Betriebe 1999 
nach Verwaltungsbezirken 

Landwirtschaftlich genutzte Flache: 

D unter 15 ha 

D 15 bis unter 20 ha 

D 20 bis unter 30 ha 

• 30 bis unter 35 ha 

• 35 ha und mehr 

Landesdurchschnitt: 20,2 ha 

St. Speyer 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 
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Gr6Be der von ihnen bewirtschafteten der 
Agrarverwaltung mitteilen. Die wurden des
wegen in vielen erstmals von den Landwirten 
exakt vermessen und die Korrekturen wurden auch in 
die Erhebungsbogen der amtlichen Statistik Obertragen. 

Die landwirtschaftlich genutzte umfasste 1999 
rund 399 000 ha Ackerland, 243 000 ha DauergrOn
land, 66 000 ha RebMche und 6 300 ha Obstanlagen. 
Die Obrige landwirtschaftlich genutzte 
auf Baumschulen, Haus- und Korbweiden
und Pappelanlagen sowie Weihnachtsbaumkulturen 
auBerhalb des Waldes. 

lm Zeitablauf verschoben sich die Anteile der drei 
wichtigsten Kulturarten. 1979 wurden 58,5% der landwirt
schaftlich genutzten Flache als Ackerland genutzt. Der 
Anteillag 1999 nur noch bei 55,7%. Der DauergrOnland
anteil erh6hte sich demgegenOber urn etwa zwei Pro
zentpunkte auf knapp 34%. Zu dieser Entwicklung hat 
sicherlich auch die F6rderung der Umwandlung von 
Ackerland in DauergrOnland beigetragen. Allein im Rah
men des .,Forderprogramms Umweltschonende Landbe
wirtschattung (FUL)" wurde die Einsaat von Ober 10 000 
ha Ackerland mit Dauergrasern gef6rdert. Der Rebfla
chenanteil nahm ebenfalls geringfOgig auf 9,2% zu. 

Ackerland vor allem in gi'OBeren Betrieben 

Rund 18 400 Betriebe bewirtschaften Ackerland, wo
bei mit zunehmender BetriebsgroBe der Anteil der Be
triebe mit Ackerland Mher wird. Fast 95% der Betriebe 
in der Gr6Benklasse 100 und mehr ha LF verfOgen Ober 
Ackerland. Der Anteil liegt in der GroBenklasse 50 bis 
100 ha mit 93% fast genau so hoch. Von den Betrieben, 
die 2 bis 5 ha LF bewirtschaften, weist dagegen nur 
rund ein Drittel auf. Betriebe dieser Gr6-
Benordnung bewirtschaften vorwiegend Rebflachen. 
Der Anteil der Betriebe, die Ober DauergrOnland verfO
gen, liegt zwischen 49% in der Gr6Benklasse 2 bis 5 ha 
und 84% in der gr6Bten Gr6Benklasse (100 ha LF und 
mehr). Die GroBenklasse unter 2 ha LF wird hier nicht 
berOcksichtigt, da aufgrund der unteren Erhebungs
grenzen Betriebe, die keine Sonderkulturen anbauen, 
nicht mehr einbezogen werden und so z. B. die Betriebe 
mit in dieser GroBenklasse 
tiert sind. Davon unabMngig finden sich die Weinbau
betriebe vor allem in den unteren und mittleren Gr6Ben
klassen. So verfOgt fast jeder zweite Betrieb zwischen 
2 und 5 ha LF Ober Rebflachen. In den Gr6Benklassen 
5 bis 10 ha LF und 10 bis 20 ha LF sind es noch 44% 
bzw. 35% der Betriebe. 

Bodennutzung landwirtschaftlicher Betriebe 1979-1999 nach Kultur- und Fruchtarten 

1979 1987 1991 1995 199911 
Kultur- bzw. Fruchtart Betriebe Fll!che Betriebe Flache Betriebe Flache Betriebe Flache Betriebe Flache 

Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha Anzahl ha 

Landwirtschaftlich genutzte Rache 74 792 760523 60415 716415 51 506 711 858 43 694 715g3o 35 475 715831 
darunter 

Obstanlagen 6240 6697 5268 6123 4 580 6085 4 261 6303 3577 6335 
Rebtlache 30 591 64157 25 644 66 123 22345 66 841 18 899 66013 16 292 65 910 
DauergrOnland 41 315 241 671 29671 221 680 24 329 221 859 21 410 241 700 17 061 242762 
Ackerland 55630 445182 401 25 420288 32289 415 049 24 510 399 762 18355 398938 

Getreide einschl. Mais2l 51 609 352 347 36697 310 640 27903 283396 20832 257 449 15442 248356 
Weizen 41 904 117 343 27219 103 652 18603 88660 13633 85140 9400 82 462 

Winterweizen 40932 113033 261 48 93159 17898 82717 13 165 82489 8944 77023 
Roggen 19717 35091 11 468 27689 6774 18472 4 798 20601 2599 12773 
Gerste 40345 135645 29549 128166 22 981 136408 16625 113118 12 825 117 604 

Wintergerste 22 123 48470 17 077 48072 11 501 38265 7 607 33253 5836 32 411 
Sommergerste 32685 87175 23806 80095 19346 98143 13 971 79865 11042 85193 

Hafer 30912 49175 20 110 35569 13105 24391 8909 18287 6 031 13 726 

Hackfrilchte 43491 53000 25010 39204 17118 36231 12134 35544 8 165 34 537 
Kartoffeln 38869 15 852 20205 11 225 13478 10552 9350 11 016 5854 10434 

Frilhkartoffeln 3757 4038 2495 3991 1 756 3568 1 479 4 311 946 3964 
Spatkartoffeln 37286 11 814 19191 7234 12880 6984 8880 6705 5502 6470 

ZuckerrOben 6404 22460 5 281 21 799 4 419 22653 3 607 23048 3100 23300 

HOisenfrOchte 591 743 2629 7144 853 2 427 766 2 752 1 071 4527 

Handelsgewachse 1695 3 41 7 6 432 27 585 7674 40430 3504 27 428 3924 39 147 
Winter raps 515 1 693 4646 20995 5137 27 994 2530 20133 3089 29 769 

Ackertutterpflanzen 15 738 30685 10268 30185 6983 24308 5352 26234 4 921 33 031 
Silomais 8215 15 798 5967 17798 4333 15429 3094 14 666 2 496 15 363 

Aachen, fOr die eine Stilllegungs-
pramie gezahlt wird, einschl. 
sonstige Brache3l 4183 22168 6798 42 349 6 468 29317 

1) Vergleichbarkei1 zu den Vorjahren eingeschrAnkt. - 2) KOrnermais und Com-Cob-Mix. - 3) Ohne den Anbau nachwachsender Rohstoffe auf stillgelegten FU!chen; 
dieser ist d er jeweiligen Fruch1art zugeordnet 
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Agrarpolitik hat den Anbau auf dem Ackerland beein
flusst 

Die einzelnen Ackerbaukulturen werden zu Gruppen 
zusammengefasst, die sich in der Regel nach der bota
nischen Verwandtschaft richten. 1999 wurden etwa 
62% der rund 399 000 ha Ackerland fUr den Anbau von 
Getreide genutzt. Dieser Anteillag allerdings 1979 noch 
bei 79%. Der ROckgang ist Oberwiegend auf die Ein
flussnahme der Agrarpolitik auf den Anbau auf dem 
Ackerland zurOckzufUhren. Die landwirtschaftlichen Be
triebe erzeugten in den achtziger Jahren vor allem 
wegen der attraktiven Preise Getreide. Als es dann im 
Getreidesektor zu nicht mehr finanzierbaren Uber
schOssen kam, wurde besonders der Anbau von 01-
frOchten und EiweiBpflanzen gefordert. Die Anteile die
ser Kulturen an der Ackerflache erh6hten sich 
entsprechend. Raps ist die Pflanze, die hiervon am 
meisten profitierte. Sie konnte im Gegensatz zu ande
ren OlfrOchten und EiweiBpflanzen ihre Bedeutung be
halten. Der zOchterische Fortschritt, der beim Raps zu 
h6heren Ertragen fOhrte, trug ebenfalls hierzu bei. 

Neben der Forderung der OlfrOchte und EiweiBpflan
zen wurde in der zweiten Halfte der achtziger Jahre 
auch die Stilllegung von Ackerflachen gefordert. Sie er
folgte bis 1992 auf freiwilliger Basis und wurde dann im 
Rahmen der Agrarreform von 1992 verpflichtend fUr aile 
Betriebe - mit Ausnahme kleinerer Betriebe - einge
fOhrt. Die durch die Agrarreform eingefOhrten direkten 
Einkommenszahlungen werden nur gewahrt, wenn der 
Landwirt einen festgelegten Prozentsatz seiner Acker
flache stilllegt. FOr die Jahre 1979 bis 1987 liegen daher 
keine Angaben vor. Die GroBe der stillgelegten Flachen 
schwankt betrachtlich, was auf die jahrlich neu festge
setzten Prozentsatze fUr die Flachenstilllegung zurOck
zufUhren ist. 

Der Anbau und die Verarbeitung von Kulturpflanzen 
wie Raps, Ollein oder Hanf, die als nachwachsender 
Rohstoff fUr industrielle Zwecke verwendet werden 
konnen, wird ebenfalls seit der Agrarreform verstarkt 
gefordert. Die Einsatzgebiete dieser Produkte reichen 
von Treib- oder Schmierstoffen in Form von Biodiesel 
oder Hydraulikol bis zu Dammstoffen im Wohnungsbau. 
Rund 1 400 Betriebe nutzten 1999 auf einer Flache von 
etwa 6 500 ha die Moglichkeiten zur Erzeugung nach
wachsender Rohstoffe. 

Winterweizen und Sommergerste bestimmen den Ge
treidebau 

Knapp zwei Drittel der Getreidetlache entfielen 1999 
auf die beiden Getreidearten Winterweizen (77 000 ha) 
und Sommergerste (85 200 ha), die von 8 900 bzw. 
11 000 Betrieben angebaut wurden. In den vergan
genen zwanzig Jahren nahm der Anteil der beiden 
genannten Getreidearten am Getreide insgesamt sogar 
noch zu. 1979 lag er erst bei 57%. Die beiden Getrei
dearten haben dabei im Zeitablauf die Position als fOh
rende Getreideart gewechselt. Lag 1979 Winterweizen 
mit 113 000 ha vor der Sommergerste (87 200 ha), so 
Obernahm ab 1988 die Sommergerste die FOhrung. Der 
Grund hierfOr dOrfte die Entwicklung bei den Erlosen 
gewesen sein. Die Marktpreise fOr Weizen gingen zu-
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rOck, wahrend die Landwirte fUr Sommergerste, die 
Oberwiegend als Braugerste Verwendung findet, noch 
attraktive Preise erzielten. Als die Erlose fOr Sommer
gerste abnahmen, gewann der ertragsstarkere Winter
weizen wieder an Bedeutung. Durch die hohen Ertrage 
weist Winterweizen den hochsten Deckungsbeitrag al
ler Getreidearten auf. lm Erntejahr 1995 Oberrundete 
der Winterweizen wieder die Sommergerste. Der tor 
1999 festzustellende ROckgang ist auf die ungOnstige 
Witterung zur Herbstaussaat 1998 zurOckzufOhren. Der 
Winterweizenanbau musste deswegen eingeschrankt 
werden. Er liegt im Jahr 2000 nach den vorlaufigen 
Ergebnissen der Bodennutzungshaupterhebung mit 
fast 97 000 ha wieder deutlich vorne. 

Triticale inzwischen mit festem Platz im Anbauplan 

Bei den Obrigen Getreidearten ist besonders die Ent
wicklung bei Triticale hervorzuheben. Die Kreuzung aus 
Weizen und Roggen begann Mitte der achtziger Jahre 
ihren Siegeszug. Sie verbindet das Ertragsniveau des 
Weizens mit der Anspruchslosigkeit des Roggens und 
ist von daher fUr die Landwirte zu einer Anbaualterna
tive geworden. Triticale kann allerdings im Gegensatz 
zu Weizen und Roggen nicht fOr die Erzeugung von 
Backwaren verwendet werden, sodass der Anbau nicht 
beliebig ausgeweitet werden kann. 

Die statistische Erfassung von Triticale erfolgt erst 
seit Mitte der achtziger Jahr, als die Getreideart be
kannter wurde. Der Anbau betrug 1987 bereits knapp 
5 000 ha, stieg kontinuierlich bis 1999 auf gut 12 100 ha 
und erreichte dam it fast den Anbauumfang von Roggen 
(12 800 ha). Mit 2 800 Betrieben bauten sogar mehr Be
triebe Triticale als Roggen (2 600) an. 

Die Roggenanbauflache hat sich gegensatzlich zu 
der von Triticale entwickelt. Sie lag 1991 noch bei 
18 500 ha und 1979 sogar bei 35100 ha. Einen noch 
deutlicheren ROckgang bei den Anbauflachen als der 
Roggen weist der Hafer auf. Er nahm zwischen 1979 
und 1999 um 35 500 ha auf 13 700 ha ab. Ein wichtiger 
Grund fOr die Entwicklung ist in den niedrigen De
ckungsbeitragen dieser Fruchtarten zu sehen. 

Die dritte wichtige Getreideart neben Winterweizen 
und Sommergerste ist in Rheinland-Pfalz die Win
tergerste. Sie wurde 1999 von 5 800 Betrieben auf 
32 400 ha angebaut. Die Anbauflache hat sich zwar 
ebenfalls seit 1979 (48 400 ha) verringert. Der ROck
gang war jedoch deutlich geringer als beim Hafer. 

Winterraps ist der Gewinner 

Wie bereits beschrieben, wurde ab Mitte der achtzi
ger Jahre neben Getreide auch der Anbau von weiteren 
MahdruschfrOchten gefordert. Eine Fruchtart, die hier
von besonders profitierte, ist der Winterraps. Der Anbau 
lag 1979 bei etwa 1 700 ha und acht Jahre spater bei 
Ober 20 000 ha. 1991 wuchs der Winterraps bereits auf 
einer Flache von fast 28 000 ha. In den Folgejahren ging 
der Anbau zunachst wieder zuruck. Er erholte sich 
dann aber wieder und erreichte 1999 knapp 29 800 ha, 
die von 3 100 Betrieben angebaut wurden. Die Land-
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wirte reagierten besonders beim Anbau von Winterraps 
auf das unterschiedliche Niveau der Forderung. Sie 
wurde Anfang der neunziger Jahre zunachst zuruckge
nommen und im Zuge der Agrarreform von 1992 dann 
wieder ausgeweitet. 

Eine ahnliche Entwicklung wie bei Winterraps lasst 
sich auch fUr die Futtererbsen feststellen. Die Entwick
lung der Anbauflachen verlief allerdings auf einem 
deutlich niedrigeren Niveau. 1979 wurden Futtererbsen 
aufgrund der geringen Flachen statistisch noch nicht 
gesondert nachgewiesen. Dies geschah erstmals 1987. 
Der Anbau betrug zu diesem Zeitpunkt bereits 5 400 ha. 
Er ging dann bis 1991 auf unter 1 700 ha zuruck, bevor 
die Futtererbsenflachen wieder zunahmen. Rund 1 000 
Landwirte bauten 1999 auf 4 200 ha Futtererbsen an . 

Kornersonnenblumen, die in klimatisch bevorzugten 
Gebieten von Rheinland-Pfalz wachsen, haben im 
Gegensatz zum Raps heute keine Bedeutung mehr. 
Erste Daten uber die Anbauflachen liegen fUr das Jahr 
1989 mit uber 5 000 ha vor. Der Anbau erreichte 1991 
den groBten Umfang (9 500 ha) und entwickelte sich 
seit diesem Zeitpunkt rucklaufig. Er betrug 1999 nur 
noch 1 300 ha. Dies durfte damit zusammenhangen, 
dass die Ertrage fUr Sonnenblumen nicht mit der Er
tragsentwicklung beim Raps mithalten konnten und da
her die Landwirte auf die Alternative umstiegen. 

Flachs oder auch Lein ist eine alte Kulturpflanze, die 
in den neunziger Jahren wieder eine gewisse Bedeu
tung gewonnen hat. Der Anbau wird gefordert, urn den 
Landwirten eine Alternative zum Getreideanbau bieten 
zu konnen. Man erhofft sich dadurch das Angebot an 
Getreide zu verringern, urn so die Getreidepreise zu 
stabilisieren. Der Flachs findet als nachwachsender 
Rohstoff in der lndustrie als Ersatz zum Beispiel fUr 
Dammstoffe, die auf der Basis von RohOI hergestellt 
werden, Verwendung. 1991 wurden landesweit noch 
keine 200 ha Flachs angebaut. Er erreichte im Jahr da
rauf aber bereits rund 1 400 ha. 1999 wuchs Flachs auf 
fast 2 800 ha . 

L.andkreis ludwigshafen mit dem hochsten Ackerland
anteil 

Die einzelnen Kultur- und Fruchtarten haben in 
Rheinland-Pfalz nicht zuletzt aus klimatischen Grunden 
eine regional unterschiedliche Bedeutung. Hohe Acker
landanteile finden sich vor allem entlang des Rheins, 
wahrend in den Hohengebieten das Dauergrunland die 
vorherrschende Nutzungsart ist. 

Die h6chsten Anteile von Ackerland an der landwirt
schaftlich genutzten Flache wei sen die Landkreise Lud
wigshafen (95%), Germersheim (86%), Mayen-Koblenz 
(84%) und der Donnersbergkreis (82%) auf. Die Land
kreise Altenkirchen, Daun und der Westerwaldkreis ver
tugen mit rund 26% nur uber geringe Ackerflachen, 
weisen dator aber Dauergrunlandanteile von uber 70% 
an der landwirtschaftlich genutzten Flache auf. Der 
Dauergrunlandanteil betragt in den Landkreisen Daun 
und Altenkirchen rund 74% und im Westerwaldkreis 
73%. Die typischen Dauergrunlandstandorte finden 
sich damit in der Eifel und dem Westerwald. Die Be-
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triebe im Landkreis Alzey-Worms bewirtschaften so gut 
wie kein Grunland. Die knapp 250 ha bedeuten, dass 
das Grunland weniger als 1% der landwirtschaftlich ge
nutzten Flache ausmacht. Die Landkreise Ludwigsha
fen sowie Mainz-Bingen und Bad Durkheim haben mit 
etwa 3% bzw. jeweils rund 4% ahnlich niedrige Grun
landanteile. 

Bedeutung hat in einigen Kreisen auch die Rebfla
che. Mit 47 bzw. 45% wird fast die Halfte der landwirt
schaftlich genutzten Flache in den Landkreisen Bad 
Durkheim und Sudliche WeinstraBe weinbaulich ge
nutzt. Die Rebflache beansprucht in den Landkreisen 
Mainz-Bingen (33%) und Alzey-Worms (31 %) rund ein 
Drittel der landwirtschaftlich genutzten Flache. 

Weizen auf den gunstigen Standorten ffihrende Getrei
deart 

Die Nutzung des Ackerlandes ist ebenfalls vom 
Standort abhangig. Der Getreidebau ist mit Ausnahme 
des Landkreises Ludwigshafen die fuhrende Ackernut
zung. Getreide nimmt zwischen 74% der Ackerflache im 
Landkreis Daun und 55% im Landkreis Bad Durkheim 
in Anspruch. Die einzelnen Getreidearten haben an der 
Getreideanbautlache unterschiedliche Anteile. Weizen, 
der von allen Getreidearten die h6chsten Anspruche an 
den Boden und das Klima stellt, wird bevorzugt auf 
gunstigen Standorten angebaut. Er stellt mehr als die 
Halfte der Getreideflache in den Landkreisen Ludwigs
hafen (54%) und Mayen-Koblenz (52%). Gut 46% der 
Getreidefliiche wird in den Landkreisen Mainz-Bingen, 
Bad Durkheim und dem Donnersbergkreis fUr den An
bau von Weizen verwendet. Die Sommergerste wachst 
uberwiegend in den Hohengebieten und im rheinhessi
schen Hugel- und Tafelland. Auf 61 % der Getreide
flache wird allein im Landkreis Daun Sommergerste 
angebaut. In den Landkreisen Alzey-Worms und Mainz
Bingen erreichte die Sommergerste 1999 rund 51 bzw. 
46%. 

Getreide wird im Landkreis Ludwigshafen nur auf ei
nem Drittel des Ackerlandes angebaut. In diesem Land
kreis sowie den angrenzenden kreisfreien Stadten ist 
der Gemusebau beheimatet, der im Landkreis Ludwigs
hafen fast 28% der Flache beansprucht. Ober ebenfalls 
noch bedeutende Gemuseanbauflachen verfugt der 
Landkreis Germersheim (12%). 

Neben dem Gemuse werden in den genannten Ge
bieten auch in groBerem Umfang Hackfruchte wie Kar
toffeln und Zuckerruben angebaut. Die leichteren Bo
den eignen sich besonders gut fur den Anbau von 
Kartoffeln. Rund ein Drittel der rheinland-pfalzischen 
Kartoffeln wird im Landkreis Ludwigshafen angepflanzt. 
Auch Zuckerruben werden hier erzeugt. Der Zuckerr
ubenanbau konzentriert sich allerdings in den Land
kreisen Alzey-Worms, Mainz-Bingen und dem Don
nersbergkreis sowie den beiden kreisfreien Stadten 
Worms und Mainz. In dieser Region liegen fast 60% der 
Zuckerrubenflachen des Landes. Auf den hier vorherr
schenden Lossb6den finden die Zuckerruben ideale 
Wachstumsvoraussetzungen. 
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Viehhaltung landwirtschaftlicher Betriebe 1979-1999 nach Tierarten 

1979 1987 1991 1995 199911 
Tierart 

Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere Betriebe Tiere 

Rinder 30554 671368 20365 598481 15115 535102 11 479 482 850 9039 457 228 
MilchkOhe 24 553 234 950 14 656 214 757 10217 178874 5 991 149991 4291 136 392 
Ammen- und Mutterkuhe 309 4494 1888 10845 3218 22181 4447 46 747 4009 52208 

Schafe 2151 69437 21 72 95297 2186 121 478 1961 122083 1838 144 943 

Schweine 30485 663 224 18 700 629850 11910 499 761 8086 428190 4253 379 274 
Zuchtsauen 6852 77 514 4 349 75563 2 699 58 21 1 1 773 44 826 1 161 38 574 
Mastschweine2l 28081 395 274 17 314 361 021 11184 290 060 7 682 252 110 3894 216 766 

GefiOgel 3446061 2 830 291 2819387 2 091 498 4622 1 825 349 
Legehennen 22 242 1 852 847 12 723 1630500 9006 1 277 877 6727 1 001 385 4328 916 455 

1) Vergleichbarkeit zu den Vorjahren eingeschrllnkl - 2) Mit 20 kg und mehr Lebendgewicht, einschl. Eber. 

Der Ackerfutterbau hat dart Bedeutung, wo die Rin
derhaltung als Einkommensquelle verbreitet ist. Der 
Schwerpunkt liegt im Landkreis Bitburg-PrOm, wo auf 
9 200 ha Futterpflanzen angebaut werden, die etwa 
28% der gesamten Futterfli!chen des Landes darstel
len. Weitere Landkreise mit gr613eren Anteilen an Futter
pflanzen sind Altenkirchen (26%), SOdwestpfalz (18%) 
und Neuwied (15%). 

42% der Betriebe halten Vieh 

Die Viehhaltung ist fOr viele Betriebe neben der 
pflanzlichen Produktion ein weiteres wichtiges Stand
bein. lm Mai 1999 hielten in Rheinland-Pfalz rund 
15 000 Betriebe Vieh. Mit 42% liegt der Anteil viehhal
tender Betriebe an den landwirtschaftlichen Betrieben 
insgesamt allerdings deutlich unter dem bundesdeut
schen Durchschnitt. Dieser betrug 1997 rund 76%. 
Dass nicht einmal mehr jeder zweite landwirtschaftliche 
Betrieb in Rheinland-Pfalz Vieh halt, liegt an der Spezi
alisierung, die die Sonderkulturbetriebe vornahmen. 
Betriebe, die Wein, Obst oder GemOse erzeugen, haben 
sich in vielen Fallen auf den Sonderkulturanbau spezi
alisiert und die Viehhaltung eingestellt. 

Durch die geringen Viehbestande gibt es in Rhein
land-Pfalz kaum Probleme mit einer Oberbelastung der 
B6den durch tierische Exkremente. Bevor die bundes
weiten Regelungen zur Ausbringung tierischer Wirt
schaftsdOnger erlassen wurden, verfOgte Rheinland
Pfalz Ober keine GOIIeverordnung, wie sie in anderen 
Bundeslandern verlag. FOr einige Fragestellungen ist es 
erforderlich, die einzelnen Tierarten auf einen einheit
lichen Mal3stab umzurechnen. HierfOr steht die Berech
nung der Grol3vieheinheiten (GV) zur VerfOgung. Basis 
ist das Lebendgewicht der einzelnen Tierarten. Eine GV 
entspricht dabei ca. 500 kg Lebendgewicht. Wahrend 
eine Milchkuh als eine GV in die Berechnung eingeht, 
betragt der Faktor fOr eine Zuchtsau 0,3. Auf der Basis 
dieses Mal3stabes wurden 1999 im Durchschnitt al
ler landwirtschaftlichen Betriebe nur knapp 59 GV auf 
100 haLF gehalten. 1990 lag der Wert noch bei 69. 

Fast 32 MilchkUhe je Betrieb 

Die gr613te Verbreitung hat die Rinderhaltung. Rund 
9 000 Betriebe halten Rinder (458 000 Tiere); etwa 
jeder zweite Betrieb erzeugt auch Milch. 1991 waren 
noch zwei von drei Betrieben in der Milchproduktion 
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tatig. lm gleichen Zeitraum stockten die verbliebenen 
Betriebe ihre Bestande von durchschnittlich 17,5 auf 
31 ,8 MilchkOhe je Betrieb auf. Da die Milchproduktion 
seit 1984 kontingentiert ist und gleichzeitig die durch
schnittliche Milchleistung je Kuh anstieg, sank zwi
schen 1991 und 1999 die Zahl der MilchkOhe von 
179 000 auf 136 000 Tiere. Die MilchkOhe geben heute 
mit rund 5 600 I Milch im Durchschnitt etwa 1 000 I mehr 
als 1991 . 

Wahrend die Zahl der Milchkuhhalter im Zeitraum 
von 1991 bis 1999 rOcklaufig war, hat die Haltung von 
Am men- und MutterkOhen zur Fleischerzeugung an Be
deutung gewonnen. 3 200 Betriebe hielten 1991 etwa 
22 000 Ammen- und MutterkOhe. Heute sind es 4 000 
Betriebe mit 52 000 Tieren. Die Zunahme der Bestande 
ist auf die F6rderung der Ammen- und Mutterkuhhal
tung zurOckzufOhren. Ohne die Gewahrung von Pra
mien fOr diese extensive Form der Viehhaltung ware der 
Produktionszweig Ammen- und Mutterkuhhaltung fOr 
die meisten Betriebe unrentabel. 

Schweinebestande um ein Viertel reduziert 

Der zweite wichtige Produktionsbereich in der Vieh
haltung ist die Schweineerzeugung. Rund 380 000 
Schweine wurden im Mai 1999 von knapp 4 300 Betrie
ben gehalten. Die Schweinebestande sind damit inner
halb von acht Jahren urn etwa 24% reduziert worden. 
Die Zahl der Schweinehaltungen ist sogar urn fast zwei 
Drittel zurOckgegangen. Der drastische ROckgang war 
der An lass fOr die Landesregierung, lnvestitionen in die 
Schweinehaltung zu f6rdern. Auch die Schweinehal
tungen sind heute gr613er als noch 1991. VerfOgte 1999 
ein Betrieb Ober durchschnittlich 89 Schweine, waren 
es 1991 erst 42. 

Die Schweinehaltung umfasst die arbeitsintensive 
Ferkelproduktion und die eher arbeitsextensive Mast
schweinehaltung. Knapp 3 900 Betriebe hielten 1999 
noch Mastschweine und 1 200 Betriebe Zuchtsauen. 
1991 standen in rund 11 200 Betrieben Mastschweine 
und in 2 700 Betrieben Zuchtsauen. Ein Anlass fOr die
sen Strukturwandel ist die Zunahme der Spezialisie
rung. Viele Betriebe hielten frO her Schweine fOr den Ei
genbedarf oder wenn sie Ober freie Stallkapazitaten 
verfOgten. Angesichts der tendenziell rOcklaufigen Er-
16se Oben immer weniger Betriebe eine saisonale 
Schweinehaltung aus. 
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Vergleichbarkeit bei den SchafbesUinden einge
schrankt 

Die Schafhaltung hat nur fOr wenige Betriebe wirt
schaftliche Bedeutung. Diese verfOgen dann aber auch 
Ober groBe Bestiinde. Die gr6Bere Zahl der Betriebe be
sitzt nur wenige Schafe, die Oberwiegend fOr die Pflege 
von Restfliichen eingesetzt werden. Der Vorteil der 
Schafhaltung gegenOber der Rinderhaltung ist der ge
ringe Arbeits- und Kapitalaufwand. So konnen Schafe 
ganzjiihrig auf der Weide bleiben, sie benotigen ledig
lich einen Wetterschutz. 

lm Mai 1999 wurden von gut 1 800 Betrieben rund 
145 000 Schafe gehalten. Bei einem Vergleich der Er
gebnisse von 1999 mit denen von 1991 wirken sich 
besonders bei der Schafhaltung die Verlegung des Er
hebungsstichtages vom Dezember auf den Mai und die 
Anderung der unteren Erfassungsgrenze aus. In der 
Schafhaltung ist die FrOhjahrslammung nach wie vor 
verbreitet, sodass in den zum Stichtag 3. Mai erhobe
nen Bestiinden eine groBe Zahl von Liimmern enthalten 
ist. Der Vergleich der Schafbestiinde zu denen, die im 
Dezember erhoben werden, ist dadurch nur unter Ein
schriinkungen moglich. Dies zeigt sich bei der Betrach
tung der Bestandszahlen von 1991 , die sich auf den 
Stichtag 3. Dezember 1990 beziehen. Der Bestand von 
121 000 Tieren liegt deutlich unter dem von 1999. Da
raus den Schluss zu ziehen, die Schafbestiinde Mtten 
zugenommen, wiire demzufolge unzuliissig. Betrachtet 
man nur die zur Zucht bestimmten weiblichen Schafe, 
die iilter als ein Jahr sind, so zeigt sich deutlich der 
ROckgang der Schafbestiinde. 

Bei der Interpretation der Halterzahlen ist die Redu
zierung der unteren Erfassungsgrenze von 50 auf 20 
Schafe zu berOcksichtigen. Dies wirkte sich allerdings 
kaum auf die Zahl der Betriebe aus, die zum Er
fassungsbereich der Agrarstrukturerhebung gehoren. 
Deutlichere Einschriinkungen der Vergleichbarkeit ha
ben die neuen Erfassungsgrenzen zu der Zahl der 
Schafhalter bewirkt, die fruher im Rahmen der Viehziih
lung nachgewiesen wurde. 

Auf Rheinland-Pfalz entfallen weniger als 2% der 
deutschen GefiOgelbestande. Die meisten Betriebe hal
ten GefiOgel, insbesondere Legehennen, nur fOr den Ei
genverbrauch oder um den lokalen Markt zu versorgen. 
1999 wurden von den landwirtschaftlichen Betrieben 
noch 1,8 Mill. HOhner, 17 900 TruthOhner, 5 700 Giinse 
und 3 100 Enten gehalten. 

L.andkreis Bitburg-Pri.im dominierend in der Rinderhal
tung 

Rinderhaltung und Milchproduktion finden sich typi
scherweise auf den GrOnlandstandorten. Sie konzen
trieren sich in Rheinland-Pfalz auf die Eifel mit dem 
Landkreis Bitburg-PrOm als Zentrum und den Wester
wald. Auf diese beiden Regionen entfiillt mehr als die 
Hiilfte der rheinland-pfiilzischen Rinder. Allein im Land
kreis Bitburg-PrOm werden mittlerweile 26% der Rinder 
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und fast ein Drittel der MilchkOhe gehalten. Die Rinder
haltung hat sich dabei immer mehr auf diesen Land
kreis konzentriert. 1990 standen hier gut 23% der Rin
der und 28% der MilchkOhe. Die Anteile betrugen 1980 
rund 19% bei den Rindern und 23% bei den MilchkO
hen. 

Die Rinderbestiinde in den an den Landkreis Bit
burg-PrOm angrenzenden Landkreisen Daun und Trier
Saarburg repriisentieren 7,9 bzw. 6,2% des Gesamtbe
standes. lm Westerwaldkreis und dem Landkreis 
Altenkirchen, die im Wesentlichen das Gebiet des Wes
terwaldes umfassen, stehen 6,1 bzw. 5% der Rinder. 

Die Ammen- und Mutterkuhhaltung hat sich noch 
nicht so stark regional konzentriert wie die Milchkuh
haltung. Nur knapp 16% der Ammen- und MutterkOhe 
entfallen auf den Landkreis Bitburg-PrOm, weitere gut 
10% auf den Westerwaldkreis. Die arbeits- und kapital
extensive Form der Rinderhaltung findet sich haufig in 
Nebenerwerbsbetrieben oder in Betrieben, die die 
Milchproduktion eingestellt haben und jetzt ihre GrOn
landfliichen durch Ammen- oder MutterkOhe nutzen. 

L.andkreis Bitburg-Pri.im jetzt auch fi.ihrender Standort 
fUr die Schweineproduktion 

Neben der Rinderhaltung ist der Landkreis Bitburg
PrOm jetzt auch der Landkreis mit den meisten Schwei
nen. 21% aller Schweine standen 1999 in den Stiillen 
der landwirtschaftlichen Betriebe des Landkreises Bit
burg-PrOm. Sie haben damit den Landkreis Mayen
Koblenz vom ersten Platz verdriingt, auf den 1999 nur 
noch 17% aller Schweine entfielen. Der Landkreis 
Mayen-Koblenz lag dagegen 1990 mit einem Anteil von 
19,4% noch vor dem Landkreis Bitburg-PrOm (18,7%). 
Mit weitem Abstand folgen der Rhein-Lahn-Kreis (7,3%) 
und der Landkreis Trier-Saarburg (6,5%). 

Bei einer differenzierten Betrachtung zeigt sich, dass 
in Bitburg-PrOm die arbeitsintensive Ferkelproduktion 
beheimatet ist. Ein Viertel aller Zuchtsauen steht mittler
weile hier, wiihrend auf den Landkreis Mayen-Koblenz 
nur 15% der Zuchtsauen kommen. lm Bereich der Mast
schweinehaltung liegen Bitburg-PrOm mit knapp 19% 
und Mayen-Koblenz mit fast 16% dichter beieinander. 
Ein Grund dOrfte sein, dass in der Eifel aufgrund der ge
ringeren Ackerfliichen und Ertriige die Betriebe nur 
Ober eine intensive Viehhaltung ein ausreichendes Ein
kommen erzielen konnen. Anders ist dagegen die Situ
ation in Mayen-Koblenz. Auf den guten Boden kombi
nieren die Landwirte den Marktfruchtbau mit der 
Fleischproduktion, da sie arbeitsmiiBig besser zum 
Marktfruchtbau passt. Die Mastschweinehaltung findet 
sich deshalb auch verstiirkt auf den Ackerbaustandor
ten. Ober h6here Anteile an der Mastschweinehaltung 
verfOgen noch der Rhein-Lahn-Kreis (7,9%), der Land
kreis SOdwestpfalz (6,3%) sowie der Rhein-Hunsruck
Kreis (6%) und der Donnersbergkreis (5,8%). 

Diplom-Agraringenieur Jorg Breitenfeld 
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Das Erntejahr 2000 
Die Feststellung der Ernten von Feldfruchten, Obst, 

Gemuse und Weinmost ist eine klassische Aufgabe der 
amtlichen Agrarstatistik. Bereits vor 100 Jahren melde
ten so genannte Saatenstandsberichterstatter dem Kai
serlichen Statistischen Amt von April bis November den 
Saatenstand und die Ernteertrage tor jede Gemeinde. 
Diese Berichterstattung zur Feststellung des Wachs
tumstandes und der Ertrage wird bis in die heutige Zeit 
nach ahnlichen Grundsatzen praktiziert. In Rheinland
Pfalz basieren die Ertrage auf den Schatzungen von 
rund 1 100 Ernteberichterstatterinnen und Erntebericht
erstattern, die nach Vegetationsbeginn ab April Mel
dungen zur Ertragsentwicklung tor den Bereich ihrer 
Wohngemeinde oder tor ihren Betrieb abgeben. lm wei
teren Vegetationsverlauf werden die subjektiven Be
richterstatterschatzungen durch objektive Ertragsmes
sungen im Rahmen der Besonderen Ernteermittlung tor 
Getreide und Kartoffeln oder bei Sauerkirschen und 
Apfeln durch zusatzliche Befragungen in Erzeugerbe
trieben erganzt. Die endgultige Hohe der Weinmost
ernte wird aus den nach EU-Recht vorgeschriebenen 
Erntemeldungen der Winzer sekundarstatistisch aus 
der EG-Weinbaukartei aufbereitet. 

Neben der Feststellung der Ertrage werden verschie
dene Erhebungen zur Ermittlung des Anbauumfangs 
durchgetuhrt. Fur Feldfruchte und Grunland findet jahr
lich im Maidie Bodennutzungshaupterhebung statt. Sie 
liefert bereits im Juli ein vorlaufiges Ergebnis uber die 
Anbauflachen auf der Basis einer Stichprobe von 
knapp einem Funftel der landwirtschaftlichen Betriebe. 
lm Marktobstbau liegen Baumzahlen und Anbauflachen 
aus der aile fOnt Jahre stattfindenden Obstanbauerhe
bung vor. Aus der Gemuseanbauerhebung wird nach 
Gemusearten jahrlich bis Anfang Oktober ein endgulti
ges Ergebnis erstellt. Aktuelle Daten zu den Ertragsreb
flachen stehen aus der sekundarstatistischen Auswer-

tung der EG-Weinbaukartei im Februar des auf das Ern
tejahr folgenden Jahres zur Verfugung. Aus dem An
bauumfang und dem Ertrag werden Erntemengen tor 
aile in die Erntestatistik einbezogenen Kultur- und 
Fruchtarten berechnet. 

Bereits aus den ersten Erntevorhersagen lassen sich 
schon fruhzeitig Vorstellungen uber die Markt- und 
Preisentwicklung ableiten. Die zum Ende des Erntejah
res vorliegenden endgultigen Ergebnisse finden dann 
hauptsachlich Verwendung zur Erstellung von Ernte
und Versorgungsbilanzen. Viele der nachfolgenden Er
gebnisse haben aufgrund ausstehender endgultiger 
Ertragsermittlungen oder Flachendaten noch vorlaufi
gen Charakter. Die endgultigen Ergebnisse weichen in 
der Regel jedoch nur geringtugig von den vorlaufigen 
a b. 

Gunstige Aussaatbedingungen im Herbst und Fruhjahr 

Die Bestellung von Wintergetreide und -raps im 
Herbst 1999 konnte groBtenteils termingerecht durch
gefuhrt werden. Hohe Krumentemperaturen und ein 
ausreichendes Feuchtigkeitsangebot tuhrten zu einem 
raschen Aufgang der Saaten. Fruh gesate Bestande 
hatten sich teilweise uppig entwickelt. Entsprechend 
dem guten Wachstumstand wurden die Wintersaaten 
von den Ernteberichterstatterinnen und -berichterstat
tern Anfang Dezember uberdurchschnittlich und besser 
als im letzten Jahr beurteilt. Aufgrund des milden Win
ters sind an den Wintersaaten keine nennenswerten 
Auswinterungsschaden entstanden. Die Fruhjahrsbe
stellung erfolgte uberwiegend unter gunstigen Bedin
gungen. Der Wachstumstand der Winterfeldfruchte im 
April prasentierte sich weiterhin uberdurchschnittl ich 
und besser als im letzten Jahr. Hochsommerliche Witte
rungsabschnitte im Fruhjahr bei uberwiegend ausrei-

Veranderung der Anbauflachen ausgewahlter FeldfrOchte zwischen 1999 und 2000 

I Winterweizen 11 

I Wintergerste 
I OF Tritic?le 

Roggen 

Spatkartoffeln 

FrOhkartoffeln 

I Hafer' 

Sommerweizen 

I 
If Sommergerste 

-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 +1 2 +14 + 16 +18 +20 

Verlinderung in 1 000 ha (vorlliufig) 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 116/ 2000 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 11 /2000 229 



Erntemengen fOr Getreide 1995-2000 nach Getreidearten 
Mill. I 

1,8 
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0,4 

0,2 

0,0 
1995 1996 1997 

chender Wasserversorgung haben den Wachstums
und Reifeprozess beschleunigt. Teilweise wurden auch 
TrockenschMen festgestellt. Der erste Schnitt der 
Raufutterernte ist unterdurchschnittlich und niedriger 
als im letzten Jahr ausgefallen. Ursache hierfOr dOrfte 
wahl ein vielfach frOher Schnittzeitpunkt gewesen sein. 
In der letzten Juniwoche konnte bereits mit der Winter
gerstenernte begonnen werden. Nach einer Iangen 
Unterbrechung durch die anschlieBende Regenperiode 
im Juli konnte die Getreideernte dann groBtenteils im 
August unter Oberwiegend gunstigen Bedingungen ein
gebracht werden. 

Hohe Getreideemte durch Ausdehnung der Anbauflachen 

Nach dem jetzigen Ergebnisstand erreichte die Ge
treideernte in Rheinland-Pfalz rund 1,47 Mill. t. Die Vor
jahresmenge wird damit um 3% Oberschritten. Gegen-

1998 1999 2000 

• Sonstige 

D Triticale 

• Hafer 

• Roggen 

D Wintergerste 

D Sommergerste 

D Winterweizen 
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Ober dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre bedeu
tet das eine geringfOgige Zunahme von 1%. Winterwei
zen hat mit 44% den groBten Anteil an der Erntemenge, 
gefolgt von der Sommergerste mit 24%. 

Ursache fOr das hohere Ernteaufkommen gegenOber 
dem Vorjahr war die Ausdehnung des Getreideanbaus 
um 3%. AuBerdem ist in diesem Jahr wieder rund ein 
Viertel mehr ertragsstarkerer Winterweizen angebaut 
worden, wahrend die ertragsschwachere Sommergers
te um 16% eingeschrankt wurde. lm letzten Jahr muss
ten viele Landwirte auf Sommergetreide ausweichen, 
da sie wegen des nassen Herbstes 1998 den geplanten 
Wintergetreideanbau nicht vollstandig realisieren konn
ten. Weitere AnbaurOckgange gab es in diesem Jahr 
auch bei Hafer und Sommerweizen. Dagegen wurden 
fOr Wintergerste, Roggen und Triticale Mhere Anbaufla
chen ermittelt. 

Hektarertrage 2000 nach Getreidearten im Vergleich zum Vorjahr und zum 
Durchschnitt 1994/99 
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Au6er bei Wintergerste zufriedenstellende Getreideer
trage 

Die gOnstigen Aussaatbedingungen, der milde Win
ter und eine gute Wasserversorgung haben die Grund
lage fOr gute Flachenertrage gelegt. lm Durchschnitt al
ler Getreidearten lag der Ertrag mit 58,3 dVha auf dem 
hohen Niveau der Vorjahre. Aufgrund der Witterungsex
treme von Mai bis Juli sind jedoch grbBere regionale Er
tragsunterschiede festzustellen. AuBer bei der Winter
gerste wurde bei allen Getreidearten der sechsjahrige 
Durchschnitt erreicht oder Obertroffen. Die durch
schnittlichen Hektarertrage der beiden anbaustarksten 
Getreidearten Winterweizen {67 dt) und Sommergerste 
{51 dt) lagen etwas unter den Vorjahreswerten, wah
rend Roggen {59 dt) Ieicht darOber rangierte. Beim Ha
fer {48 dt) konnten dagegen bessere Ertrage erzielt 
werden. Die Flachenleistung der Wintergerste {54 dt) 
blieb, auch wegen der Probleme durch die verzCJgerte 
Ernte, deutlich unter dem Vorjahresergebnis. Die wich
tigsten Weizensorten in diesem Jahr waren Batis, Ritmo, 
Charger und Flair. Auf diese vier Sorten entfiel fast die 
Halfte der Winterweizenproben der Besonderen Ern
teermittlung. Auffallend war eine starke Zunahme des 
Anbaus von EU-Weizensorten. 

Verregnete Qualitaten 

MengenmaBig wurden 23% mehr Winterweizen ge
erntet. Durch den starken ROckgang des Sommerwei
zenanbaus ist die Weizenernte insgesamt jedoch nur 
urn knapp 20% M her ausgefallen. Auch bei Roggen 
und Triticale sind in erster Linie aufgrund grbBerer An-

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 11/2000 

Hektarertrag von Getreide 
im Sechsjahresdurchschnitt 1994-1999 

nach Verwaltungsbezirken 1> 

Landesdurchschnitt: 57,0 dVha 

D unter 48 dVha 

0 48 bis unter 52 dVha 

0 52 bis unter 56 dVha 

• 56 bis unter 60 dVha 

• 60 dVha und mehr 

1) Landkreise einschl. der kreisfreien S1iid1e, 
die mit ihnen Oberwiegend raumlich verbunden sind. 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

bauflachen 15 bzw. knapp 19% mehr als im letzten Jahr 
geerntet worden. Deutlich niedriger ist dagegen die 
Sommergerstenernte ausgefallen. lm Vergleich zum 
Durchschnitt 1994/99 wurden 11 % weniger geerntet, 
gegenOber 1999 bedeutet das einen ROckgang um 
18%. Die Braugerstenqualitat zeigte hinsichtlich der 
Vollkornanteile und EiweiBgehalte gute Ergebnisse. Da
gegen haben die Backqualiti:Hen von Weizen und Rog
gen unter der regnerischen Juliwitterung gelitten. Vor 
allem die Fallzahlen {Starkeviskositat) als Qualitats
merkmal tor die Backqualitat sind vielfach sehr niedrig 
ausgefallen. Wahrend beim Winterweizen 51% der 
untersuchten Proben der Besonderen Ernteermittlung 
unter dem fOr die Intervention festgelegten Grenzwert 
fOr Brotgetreide von 220 lagen, waren es beim Roggen 
sogar 71%, die den entsprechenden Grenzwert von 120 
nicht erreichten. Demzufolge mussten viele Partien als 
Futtergetreide zu deutlich niedrigeren Preisen vermark
tet werden. 

ErtragseinbuBen im Osten Deutschlands 

lnteressant ist ein Vergleich der rheinland-pfalzi
schen Getreideernte mit dem Bundesergebnis. Mit 
42 Mill. t Obertrifft die deutsche Getreideernte das sehr 
gute Vorjahresergebnis urn 2%. Allerdings sind auch 
bundesweit sehr greBe regionale Unterschiede zu ver
zeichnen. Vor allem die fehlenden Niederschlage im 
Mai und Juni haben im Osten Deutschlands zu starke
ren ErtragseinbuBen gefOhrt. Wahrend die Erntemenge 
im frOheren Bundesgebiet urn 7% auf 26,9 Mill. t zuge
nommen hat, ist sie in den neuen Landern urn 6% auf 
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15 Mill. t zurOckgegangen. Deutlich hbhere Getrei
deernten gegenOber 1999 waren in Baden-WOrttem
berg (+14%), Bayern (+13%) und Schleswig-Holstein 
(+13%) zu verzeichnen, wohingegen in Brandenburg 
groBere EinbuBen (-16%) hingenommen werden muss
ten. 

Weniger Raps, mehr Spatkartoffeln 

lnsgesamt 7% des Ackerlandes in Rheinland-Pfalz 
wurden im Wirtschaftsjahr 1999/2000 mit Raps bestellt 
(29 000 ha). Davon wurden wie im letzten Jahr rund 
6 000 ha auf stillgelegten Flachen angebaut; die hier er
zeugten Mengen finden als nachwachsender Rohstoff 
im industriellen Bereich Verwendung. Der Anbau von 
Winterraps wurde gegenOber dem Vorjahr um 7% auf 
27 600 ha eingeschrankt. Der ROckgang der Anbaufla
chen sowie geringere Ertrage mit durchschnittlich 
knapp 29 dtlha haben zu einer um 19% niedrigeren 
Winterrapsernte beigetragen. Die Erzeugerpreise sind 
jedoch im Vorjahresvergleich angestiegen. 

Auch die Kartoffelanbauflachen sind in diesem Jahr 
zurOckgegangen (-7%). Hauptursache war d ie Redu
zierung der FrOhkartoffelflachen um 15%, wahrend bei 
den mittelfrOhen und spaten Kartoffeln nur eine geringe 
Anbaueinschrankung (-2%) zu verzeichnen war. Beim 
FrOhkartoffelanbau geh6rt Rheinland-Pfalz mit einem 
Anteil von 19% an der deutschen FrOhkartoffelflache 
zusammen mit Niedersachsen und Nordrhein-Westfa
len zu den bedeutendsten Erzeugerlandern. 29% der 
diesjahrigen Kartoffelernte von 369 000 t entfallen auf 
Fruhkartoffeln. Trotz der etwas hbheren Ertrage als im 
Vorjahr und im langjahrigen Mittel lag die FnJhkartoffel
erzeugung um knapp 14% niedriger als 1999. Das Auf
kommen an mittelfrOhen und spaten Kartoffeln Ober
schreitet nach den sehr guten Ergebnissen der 
landesweiten Proberodungen im Rahmen der Beson
deren Ernteermittlung (414 dtlha) die Vorjahresmenge 
um 21 %. 

Wie bei den spaten Kartoffeln werden auch fur Zu
ckerrOben und Silomais hohe Flachenleistungen er
wartet. Hier haben sich die zOgige FrOhjahrsentwick
lung und eine ausreichende Wasserversorgung zum 
Vorteil ausgewirkt. FOr Zuckerruben wird trotz eines Fla-

chenruckgangs mit einer hoheren Ernte als im Vorjahr 
gerechnet. Neben dem guten Massenzuwachs beim Si
lomais ist auch die Reifeentwicklung positiv verlaufen, 
sodass die Maissilagen fOr die Rindviehtotterung sehr 
gute Qualitaten versprechen. Auch dem GrOnland ha
ben die Sommerniederschlage hohe Zuwachse be
schert, sodass der Wachstumstand sich Oberdurch
schnittlich und besser als im Vorjahr prasentierte. Die 
Ertragsschatzungen tor Futtererbsen liegen dagegen 
unter dem Vorjahresniveau. 

Produktion von Feldsalat und Spinat stark ausgedehnt 

Der GemOseanbau in Rheinland-Pfalz entwickelt sich 
weiterhin positiv. In diesem Jahr sind gut 13 900 ha Ge
mOse angebaut worden, was einem Flachenzuwachs 
gegenOber 1999 von 600 ha entspricht. Der Schwer
punkt der Gemuseproduktion liegt in der Pfalzischen 
Rheinebene. Hier befinden sich im GroBraum Ludwigs
hafen rund 90% aller rheinland-pfalzischen Gemusefel
der. 

Die anbaustarksten Arten sind Mohren, Radieschen, 
Blumenkohl, Feldsalat, Zwiebeln, Kopfsalat und Spar
gel. Sie allein beanspruchen 60% der GemOseanbau
flachen. In diesem Jahr wurde die Produktion von Feld
salat (+248 ha) und Spinal (+192 ha) am starksten 
ausgedehnt. Feldsalat, eine typische Zwischen- oder 
Nachkultur, hat seine Flache in den letzten drei Jahren 
von rund 200 ha auf gut 900 ha vervierfacht. Weitere 
Produktionsausweitungen gab es noch bei Zwiebeln, 
frOhen Mohren, Buschbohnen, Radieschen, Frischerb
sen, Zucchini und Brokkoli. Dagegen war der Anbau 
von Kopf-, Lollo- und Eissalat sowie fast aller Kohlarten 
rOcklaufig. 

In der Regel zeigen die Ertrage im Gemusebau nur 
geringe jahrliche Schwankungen. Bei den intensiven 
Produktionsverfahren wirken vor allem die vorhande
nen groBflachigen Beregnungsmoglichkeiten ertrags
stabilisierend. In d iesem Jahr waren jedoch die hohen 
Niederschlage eher erschwerend. Zum einen war der 
Befallsdruck durch Bakterien und Pilzkrankheiten hoch, 
zum anderen war ein Befahren der Bestande zur 
Durchtohrung notwendiger Pflanzenschutz- und DOn
gungsmaBnahmen vielerorts kaum moglich. 

Ernteergebnisse ausgewahlter FeldfrOchte 2000 

Anbautlache Hektarertrag Erntemenge 

Fruchtart 1999 20001) D 1994/99 1999 2000 D 1994/99 1999 2000 1) 

1 000 ha dt 1 OOOt 

Getreide insgesamt 243,9 252,2 57,0 58,5 58,3 1 459,6 1 426,3 1 469,3 

darunter 
Winterweizen 77,0 96,6 66,8 68,1 66,8 555,5 524,5 645,7 
Roggen 12,8 14,5 56,1 58,5 59,3 95,3 74,7 86,1 
Wintergerste 32,4 34,9 58,7 59,3 54,2 204,7 192,3 189,5 
Sommergerste 85,2 71 ,3 49,0 51,6 50,5 406,3 439,9 358,1 
Hafer 13,7 12,0 45,8 46,6 48,2 77,0 63,9 58,4 
Triticale 12,1 14,3 60,3 59,9 60,3 76,3 72,6 86,1 

Fruhkartoffeln 4,0 3,4 304,8 309,4 314,2 11 6,8 122,7 106,0 

Mittelfruhe und spate Kartofleln 6,5 6,3 326,4 335,1 413,91) 221,0 216,8 262,7 

Winterraps 29,8 27,6 3 1,2 33,0 28,8 70,0 98,3 79,5 

1) Vortaulig. 
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Anbau ausgewahlter GemOsearten 1990 und 2000 
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ErntescMtzung tor GemOse im Freiland 2000 nach GemOsearten 
--

Anbauflache Verllnderung Erntemenge Veranderung 
gegenOber gegenOber 

GemOseart 1999 2000 1999 1999 2000 1999 

ha % dt % 

MOhren 1 779 1 845 3,7 725 720 766 790 2) 5,7 

Radieschen 1 755 1 816 3,5 539 759 605 091 12,1 

Blumenkohl 1 316 1 294 - 1,7 400 854 382 085 2) - 4,7 

Kopfsalat 1 016 869 - 14,5 277 358 238176 - 14,1 

Speisezwlebeln l ) 842 931 10,6 417 838 446 550 6,9 

Feldsalat 684 931 36,1 66029 
'" "' 

Sparge! 637 606 - 4,9 23806 23 089 - 3,0 

Spinal 434 626 44,2 87 165 122 910 2) 41 ,0 

Brokkoli 398 421 5,8 94 145 

Rettich 361 329 - 8,9 111 179 98141 - 11,7 

Kohlrabi 349 326 - 6,6 104 339 94 262 2) - 9,7 

Porree (Lauch) 265 252 - 4,9 81 422 82 732 2) 1,6 

Lollosalat 233 195 - 16,3 46386 "' " ' 

Chinakohl 201 202 0,5 83503 81 022 2) - 3,0 

Rhabarber 187 179 - 4,3 49076 48 437 - 1,3 

WeiBkohl 163 133 - 18,4 66587 538 34o2l - 19,1 

Knollensellerie 149 159 6,7 59 771 59 625 2) - 0,2 

Endiviensalat 110 123 11,8 341 38 
"' '" 

Wirsing 101 86 - 14,9 32061 13 oo6 2l - 59,4 

Eissalat 90 65 - 27,8 27 663 
"' ... 

Rotkohl 67 62 - 7,5 25 757 12 925 2) - 49,8 

1) Seit 1996 nur Trockenzwiebeln und Schalotten. - 2) Vortaufig. 
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Erntemengen im Marktobstbau 1975-2000 

1975 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 

Das jahrliche GemOseaufkommen wird in erster Linie 
durch die Veranderungen im Anbauumfang bestimmt. 
Die hohen Temperaturen zur Erntezeit des Spargels ha
ben zu Oberdurchschnittlichen Flachenleistungen ge
fOhrt. Trotzdem stand aufgrund kleinerer Anbauflachen 
ein etwas geringeres Spargelangebot zur VerfOgung. 
Auch die Ertrage von FrOhkohlrabi und FrOhjahrskopf
salat sind Oberdurchschnittlich und beim Salat auch 
hoher als im letzten Jahr ausgefallen. Spinat brachte 
dagegen niedrigere Ertrage als 1999. Das Ernteauf
kommen beim Spinat war jedoch durch den ausge
dehnten Anbau urn 41 % hoher, wahrend bei Kohlrabi 
und Salat die Erntemengen wegen der kleineren An
bauflachen urn 10 bzw. 14% niedriger lagen. Bei den 
frOhen Mohren ist Rheinland-Pfalz mit einem Flachen
anteil von 43% das bedeutendste Erzeugerland. lnfolge 
guter Ertrage und einer weiteren Flachenausdehnung 
stand in diesem Jahr ein um 14% hoheres Ernteauf
kommen zur VerfOgung. 

Fast aile frOhen GemOsearten brachten Oberdurch
schnittliche und etwas bessere Ertrage als im Vorjahr. 
Die Beurteilungen der Wachstumstande der SpatgemO
searten durch die GemOseberichterstatterinnen und -
berichterstatter sind Schlechter ausgefallen als 1999 
und mit Ausnahme von Wirsing und Brokkoli auch 
schlechter als im mehrjahrigen Durchschnitt. Jedoch ist 
insgesamt, bedingt durch die grOBere Anbauflache und 
die bisher guten Flachenleistungen, mit einer hohen 
GemOseernte zu rechnen. 

Ertragseinbu6en bei Sauerkirschen 

Nach Baden-WOrttemberg und Niedersachsen ist 
Rheinland-Pfalz mit knapp 5 200 ha das drittgroBte 
Obstanbaugebiet Deutschlands. Vier FOnftel des rhein
land-pfalzischen Obstanbaus konzentrieren sich in 
Rheinhessen und der Pfalzischen Rheinebene. Weitere 
Anbauschwerpunkte liegen in den Landkreisen Mayen
Koblenz und Ahrweiler. 
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Von Schaden durch Winter- und FrOhjahrsfroste ist 
der Obstbau in diesem Jahr weitgehend verschont ge
blieben. Jedoch war der lnsektenflug wahrend der BIO
tezeit bei einigen Obstarten teilweise unbefriedigend. 
Entsprechend sind BIOte und Fruchtansatz von den 
Ernteberichterstatterinnen und -berichterstattern im 
Mai zwar Oberdurchschnittlich, aber tendenziell nicht 
besser als im Vorjahr beurteilt worden. 

Die SOBkirschenernte hat das bereits hohe Vorjah
resniveau noch Ieicht Oberschritten. Der Baumertrag im 
Marktobstbau Obertraf den Durchschn itt der letzten 
sechs Jahre urn fast ein Drittel. Dagegen ist die Sauer
kirschenernte deutl ich schlechter ausgefallen. Gegen
Ober dem Vorjahr ist im Marktobstbau ein Viertel weni
ger geerntet worden. Auch der Ertragsdurchschnitt der 
Jahre 1994/ 99 wurde urn 5% unterschritten. Bei Sauer
kirschen ist Rheinland-Pfalz das bedeutendste deut
sche Erzeugerland. Mit 92 400 dt kam knapp ein Viertel 
der deutschen Ernte aus rheinland-pfalzischer Produk
tion (1999: 33%). Der Anbauschwerpunkt befindet sich 
mit zwei Dritteln aller Sauerkirschbaume im Raum 
Mainz/Bingen. 

Jeder funfte Zwetschenbaum steht in Rheinland-Pfalz 

Aufgrund groBerer Anbauflachen und guter Ertrage 
konnte eine urn 7% hohere Erdbeerernte eingebracht 
werden. Die Vorschatzungen tor Pflaumen und Zwet
schen lassen im Marktobstbau ahnlich gute Ertrage wie 
im Vorjahr erwarten. Der sechsjahrige Ertragsdurch
schnitt wOrde damit urn ein Viertel Oberschritten. Mit gut 
410 000 Baumen im Marktobstbau steht jeder fOnfte 
deutsche Zwetschenbaum in Rheinland-Pfalz. Der 
rheinland-pfalzische Anteil am Bundesergebnis des 
letzten Jahres lag bei 22%. Bei Mirabellen und Reneklo
den sowie Aprikosen konnten Oberdurchschnittliche 
Mengen geerntet werden. Die sehr guten Vorjahreser
gebnisse sind jedoch nicht erreicht worden. Dagegen 
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Ernteschatzung fUr Baumobst und Erdbeeren im Marktobstbau 2000 
-

Bllume bzw. 
AnbauW!.che Baum- bzw. Hektarertrag Erntemenge 

D D 
Abweichung 

Obstart 1997 1999 2000 2000 
vom 

1994/99 1994/ 99 mehrjllhrigen 
Durchschnitt 

-
Anzahl bzw. ha kg/Baum bzw. dVha d1 % 

SGBkirschen 90143 19,4 

Sauerkirschen 564 877 17,2 
Apfel 1l 3 076 057 17,9 

2 018 2) 251 ,33) 

Birnen 1! 287 005 16,7 
Pflaumen und Zwetschen 1) 412 703 19,4 

Mirabellen und Renekloden 42 200 19,0 

Aprikosen 12 200 12,0 

Pfirsiche 29 143 10,4 

Erdbeeren 320 4) 86,13) 

1) 2000 vorlautig. - 2) ha. - 3) dVha. - 4) Anbauflache 2000 In ha. 

sind bei Pfirsichen ebenfalls Ober dem Durchschnitt lie
gende, aber auch gegenOber dem Vorjahr hohere Er
trt:ige (+15%) eingebracht worden. 

Nachdem bei Apfeln bereits im Juni der Behang 
schlechter beurtei lt wurde, lassen die Ertragsschatzun
gen EinbuBen im Marktobstbau erwarten. Mit einer Ern
temenge von 50 000 t liegt die Ernteprognose urn 26% 
unter dem Vorjahreswert. Teilweise wurden auch ScM
den und Ertragsausft:ille durch Hagelunwetter gemel
det. lm Streuobstbau wird mit einer guten Ernte gerech
net. Bei Birnen sind die Aussichten im Vergleich zum 
Vorjahr und zum mehrjt:ihrigen Durchschnitt bei allen 
Anbauformen besser. 

Vielversprechende Entwicklung der Reben 

Mit einer Ertragsrebflt:iche von 65 000 ha ist Rhein
land-Pfalz das groBte deutsche Weinbauland. Auf 43% 
der Flachen werden die weiBen Rebsorten Riesling und 

24,7 25,5 16 242 22 985 41 ,5 

21,9 16,4 11 3 825 92 410 - 18,8 

21,9 16,3 507 208 501 397 - 1 ' 1 
333,8 3) 248,5 3) 

18,7 20,2 41 133 57 975 40,9 

27,8 24,1 70 633 99 461 40,8 

30,1 25,8 7 773 10 877 39,9 

17,5 15,4 1 082 1 877 73,5 

12,4 14,3 2 772 4180 50,8 

95,5 3) 96,93) 23 072 31 008 34,4 

MOIIer-Thurgau angebaut. Der Anteil der roten Rebsor
ten ist weiterhin auf jetzt 16% angestiegen. Rund zwei 
Drittel der deutschen Weinmosternte wachsen auf 
rheinland-pft:ilzischen Rebflachen. 

Wie bereits 1998 und 1999 sind auch in diesem Jahr 
keine nennenswerten Scht:iden durch Winter- und 
FrOhjahrsfroste an Holz, Knospen und Laub der Reben 
entstanden. Unter dem Einfluss von hohen Temperatu
ren ist der Austrieb und das weitere Rebenwachstum 
zOgig verlaufen, sodass sich die Reben Ende Mai 
viel versprechend prasentierten. Der Wachstumstand 
erhielt von den Weinbauberichterstatterinnen und 
-berichterstattern die beste Bewertung der letzten 50 
Jahre. Zusammen mit 1993 war in diesem Jahr der frO
heste BIOhbeginn der letzten 50 Jahre zu verzeichnen. 
Oberwiegend ausreichende Niederschlage, gOnstige 
Temperaturen und reichlich Sonnenschein haben die 
Entwicklung der Reben weiterhin positiv beeinflusst 
und zu einem guten, zOgigen BIOteverlauf beigetragen. 

Weinmosternte 1950-2000 1) 
Mill. hi % 
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Ernteschatzung tor Weinmost 2000 

Hektarertrag Erntemenge 1 l 

Anbaugebiet 
D 1990/ 99 1999 20002) D 1990/99 1999 2000 2) 

Land 

hi 1 000 hi 

Ahr 85,4 104,9 89,9 41 ,1 53,5 45,8 

Mittel rhein 80,5 96,9 92,8 49,7 53,7 51,5 

Mosei-Saar-Ruwer 111 ,9 135,6 116,5 1 334,8 1 526,0 1 310,8 

Nahe 91 ,3 105,0 96,9 403,9 468,0 431,9 

Rheinhessen 102,7 124,0 109,4 2 554,8 3 155,7 2 782,4 

Pfalz 110,4 119,9 129,3 2 452,4 2 697,9 2 910,8 

Rheinland-Pfalz 105,9 122,9 11 6,4 6 836,7 7 954,8 7 533,2 

1) Berechnet mit der Ertragsrebflache zum Stand 31. Mai 1999. - 2) Vorschatzung September. 

93% der Berichterstatterinnen und Berichterstatter 
meldeten insgesamt einen guten Verlauf der Blute 
(1999: 77%). Neben Abschwemmungen und Windscha
den sind die Reben jedoch regional stark durch Hagel 
geschadigt worden. 

Trotz der kuhlen und regnerischen Juliwitterung war 
der Wachstumstand der Reben immer noch Oberdurch
schnittlich und ahnlich gut wie im Vorjahr. Nach dem 
guten Bluteverlauf trat nur eine geringe Verrieselung 
auf, die keine ErtragseinbuBen befurchten lieB. Entspre
chend wurde wie zuletzt 1994 ein sehr guter Trauben
ansatz festgestellt. An Pflanzenkrankheiten und Schad
lingen war als Folge der haufigen Niederschlage ein 
deutlich verstarktes Auftreten von Peronospora und Bo
trytis zu verzeichnen. 

lm August haben sich die Reben unter den Oberwie
gend guten Witterungsverhaltnissen weiterhin viel ver
sprechend entwickelt. Die Beerenreife setzte bei allen 
Rebsorten noch fruher ein als im letzten Jahr. Nur bei 
Riesling und Elbling lag der Beginn der Beerenreife 
Oberwiegend nach dem 20. August. 

Dritte hohe Weinmosternte in Folge 

Die bisherigen Ertragsschatzungen lassen eine vo
raussichtliche Erntemenge von 7,5 Mill. hi. erwarten. Da
mit wurde die Weinmosternte das Vorjahresergebnis 
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urn 5% unterschreiten, aber den zehnjahrigen Durch
schnitt urn 10% Obertreffen. Das ware die dritte hohe 
Weinmosternte in Folge. Auf dem Fassweinmarkt kam 
es im Sommer wegen der noch vorhandenen hohen La
gerbestande des Vorjahres zu einem starken Preisver
fall. Es wurden daher den Winzern tor den Jahrgang 
2000 verstarkt ertragsregulierende MaBnahmen durch 
vorzeitige Entfernung zu zahlreicher und ruckstandiger 
Trauben empfohlen. Starke Probleme bereitete jedoch 
die vielfach auftretende Faulnis aufgrund der hohen 
Niederschlage im Spatsommer und Herbst. Auch waren 
die Mostgewichtzuwachse im Herbst aufgrund der Wit
terungsbedingungen deutlich niedriger als im Vorjahr. 
Entsprechend werden vom Jahrgang 2000 nicht so 
hohe Qualitaten erwartet wie von seinem Vorganger. lm 
letzten Jahr lag der Pradikatsweinanteil bei 56%. Wei
tere Gewissheit bringt das Ergebnis der Ernteberichter
stattung Ende November. 

Das Erntejahr 2000 in Rheinland-Pfalz war gepragt 
von Oberdurchschnittlich hohen Niederschlagen. Wah
rend diese sich negativ auf die Getreidequalitaten und 
hinsichtlich des Krankheits- und Schadlingsbefall aus
gewirkt haben, konnte die ausreichende Wasserversor
gung Ertrage sichern und fOhrte bei einigen Fruchtarten 
auch zu Oberdurchschnittlichen Flachenleistungen. 

Diplom-Agraringenieur (FH) Rolf Port 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

MonalsdurchschniH Juni Juli August Mal Juni Juli August 

Bevolkerung und Erwerbs-
tiit igkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 4020 4 028 4028 4030 4 031 ... ... . .. . .. 

Natiirl iche Bevolkerungs-
bewegung 

EheschlieBungen 11 Anzahl 1 814 1 887 2340 2626 2 605 2510 P 2680 P 2 28S P 2 935 P 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 5,4 5,6 7,1 7,7 7,6 7,3 P 8,1 p 6,7 P 8,6 P 

Lebendgeborene 21 Anzahl 3303 3183 3262 3402 3 576 ... ... .. . . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 9,9 9,5 9,9 9,9 10,4 .. . ... ... . .. 

Gestorbene3> (ohne Totgeborene) Anzahl 3559 3544 3 210 3259 3 338 ... ... ... ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 10,6 10,6 9,7 9,5 9,8 ... ... ... ... 

lm 1. Lebensjahr Gestorbene31 Anzahl 14 15 15 14 18 ... ... ... .. . 
• je 1 000 Lebendgeborene4> Anzahl 4,3 4,6 4,8 4,1 5,0 ... ... . .. ... 
Uberschuss der Geborenen bzw. 
Gestorbenen (-) Anzahl -256 -361 52 143 238 ... ... . .. ... 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl -0,8 - 1,1 0,2 0,4 0,7 ... ... . .. . .. 

Wanderungen 
Ober die Landesgrenze 

Zugezogene Anzahl 8967 9284 8948 10502 11 156 ... ... ... . .. 
Fortgezogene Anzahl 8116 8439 7547 9214 9 676 ... ... .. . .. . 
Wanderungssaldo Anzahl 851 845 1401 1288 1 480 ... ... ... ... 

lnnerhalb des Landes 
Umgezogene 51 Anzahl 13867 13678 13 691 15003 16 032 ... ... ... ... 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Anzahl 156 654 149361 142 749 146 535 143 864 133 739 135 719 136967 132 064 
Manner Anzahl 88177 82051 77235 78441 76 502 71980 71 724 71947 69 087 

Ausgewll.hlte Berufsgruppen 
Bauberufe Anzahl 9021 7 733 6629 6408 6 139 6204 5992 5850 5 574 
lndustrielle und handwerkliche 
Berufe Anzahl 46932 44070 41898 42191 41 216 37 897 37381 37126 35 539 

Arbeitslosenquote 61 % 8,8 8,2 7,8 8,0 7,9 6,9 7,0 7,1 6,8 
Arbeitslosenquote 71 % 9,7 9,1 8,7 8,9 8,8 7,6 7,8 7,8 7,6 
Offene Stellen Anzahl 27279 29696 32888 34117 35 207 35147 33079 34568 34 520 
Ausgewahlte Berulsgruppen 

Bauberufe Anzahl 799 961 1052 1123 1 099 940 921 991 1 034 
lndustrielle und handwerkliche 
Berufe Anzahl 5 719 6206 6 759 6653 6 762 7072 7 142 7 247 7 042 

Kurzarbeiter Anzahl 4316 4887 5434 3 809 3 563 2471 1 793 1099 1 220 

landwirtschaft 

Schlachtmengen 81 t 12 389 12637 12190 11 537 12 290 12299 10651 10922 11 666 

Rinder t 3196 3207 2878 2483 2 784 2915 2389 2387 2 658 
Kll.lber t 28 29 21 16 23 18 20 18 21 
Schweine t 9045 9276 9162 8939 9 381 9237 8121 8412 8 875 

Milch 

Anlieferung rheinland-pfll.lzischer 
Erzeuger an Molkereien t 62394 63124 66991 67 735 64 564 67387 64 247 64889 62 527 

Eier 

Erzeugung in Betrieben mit 
mindestens 3 000 Haltungsplll.tzen 1000 15581 14290 13505 14152 15109 13395 13290 13899 14060 

Verarbeitendes G ewerbe sowie 
Be rgbau und Gewinnung von 
Steinen und Erdens> 

Betriebe Anzahl 2276 2 275 2274 2279 2 283 2312 2 315 2313 2308 
Beschll.ft igte 1000 312 308 307 309 309 303 305 305 307 

Arbeiter 101 1000 200 197 197 198' 199 193 194 196 196 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 2661 1 26090 26425 24 736' 25 302' 27 557 24 772 23906 26 119 
LOhne und Gehalter Mill. OM 1 7 11 1 698 1 895 1635' 1 624' 1 903 1 885 1670 1 654 

LOhne Mill. OM 913 903 966 880' 881' 987 950 892 895 
Gehalter Mill. OM 798 796 928 755 743' 916 935 777 759 

Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 9480 9478 9876 9229' 8 989' 10808 9788 9530 10 023 
Auslandsumsatz Mil l. OM 3876 3892 4140 3820' 3 536' 4 311 4023 3915 4 023 
Exportquote 11> % 40,9 41,1 41,9 41 ,4' 39,3' 39,9 41 ,1 41,1 40,1 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Unter BerOcksich
tigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 5) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 6) Arbeitslose in % 
aller zivilen Erwerbspersonen (Abhangige, Selbstll.ndige und mithelfende FamillenangehOrige). - 7) Arbeitslose in% der abhangigen Erwerbs
personen (soziaiversicherungspflic htig und geringfiigig Beschll.ftigte, Beamte, Arbeitslose). - 8) In- und auslandischer Herkunft. - 9) Betriebe 
von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten ; ohne Offentliche Gas- und Elektrizitatswerke und ohne Bauindustrie. - 1 0) 
Einschl. gewerblich Auszubildender. - 11) Antell des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 
Berichtsmerkmal Einheit 

1999 2000 

Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mai Juni Juli August 

Kohleverbrauch 11 1000 GJ 4 311 2 673 2 708 2 310 
Gasverbrauch (Erd- und ErdOigas)1121 Mill. kWh 9686 10 093 9418 9 438 
HeizOiverbrauch 11 10001 65 67 60 57 
davon 

leichtes HeizOI 10001 33 35 30 26 
schweres HeizOI 10001 32 32 30 31 

Stromverbrauch Mill. kWh 1146 1155 111 6 1157' 1 184' 1 233 1211 1203 1 251 
Stromerzeugung (industr. Eigen-

erzeugung) Mill. kWh 165 164 154 145' 132 ' 118 11 9 113 110 

Offentliche Energieversorgung 

Elekt rizitiit sversorg ung 
Bruttostromerzeugung Mill. kWh 563,52 556,13 429,68 428,70 496,31 400,63 456,51 ... ... 

davon 
Wasserkrafl Mill. kWh 81 ,99 78,03 48,23 42,06 36,59 71,54 54,09 ... .. . 
Obrige Energietrager Mill. kWh 481 ,53 478,09 381,45 386,64 459,72 329,08 402,42 ... ... 

Eigenverbrauch Mill. kWh 23,90 23,66 20,45 23,49 22,03 15,02 16,80 ... ... 
Pumpstromverbrauch Mill. kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... ... 
Nettostromerzeugung Mill. kWh 539,63 532,47 409,23 405,20 474,28 385,60 439,71 ... ... 

davon 
Wasserkrafl Mill. kWh 80,78 76,85 47,47 41 ,28 35,80 70,56 53,31 ... ... 
Laufwasser Mill. kWh 79,92 76,02 47,33 41,17 35,72 69,87 52,92 ... ... 
Speicherwasser Mill. kWh 0,86 0,83 0,1 4 0,11 0,08 0,69 0,40 ... ... 

Windenergie Mill. kWh 0,15 0,23 0,12 0,14 0,15 0,15 0,11 ... ... 
Solarenergie Mill. kWh 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,00 ... ... 
Kernenergie Mill. kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... ... 
Steinkohle Mill. kWh 82,34 70,56 40,63 46,61 45,23 43,68 34,93 ... ... 
Erdgas Mill. kWh 365,99 372,88 309,94 307,32 382,43 260,51 337,69 ... ... 
HeizOI Mill. kWh 0,61 0,24 0,05 0,08 0,06 0,05 0,00 ... ... 
MOll Mill. kWh 8,83 11,09 10,15 9,15 10,26 10,40 13,60 ... ... 
KU!rgas Mill. kWh 0,84 0,51 0,74 0,50 0,18 0,18 0,06 ... ... 
Diesel, Mill. kWh 0,06 O,D7 O,D7 0,08 0,12 0,02 0,01 ... ... 

Stromeinspeisung I Mill. kWh 23,80 29,82 25,68 24,23 25,69 31,93 44,89 ... ... 
Saldo des Stromaustauschs Ober die 

Landesgrenze Mill. kWh 1 573,80 1 596,98 1471 ,82 1 539,73 1 552,44 1851,63 1 7 19,61 ... ... 
Stromverbrauch an dem Offentl. Netz 4l Mill. kWh 2 137,23 2159,28 1 906,74 1969,17 2 052,40 2269,16 2 204,21 ... .. . 

Gasversorgung 
Gaserzeugung Mill. kWh 0,49 0,34 0,21 
Saldo des Gasaustauschs Ober 

0,25 0,13 0,00 0,00 0,41 ... 

die Landesgrenze Mill. kWh 5625,12 5 887,86 41 58,80 3947,04 4 21 7,11 4 339,33 4 109,30 4 473,79 ... 
VerfOgbare Gasmenge 51 Mill. kWh 5616,92 5 851 ,27 4 107,31 3909,05 4 167,26 4 253,12 4052,85 4 536,74 ... 
Handwerk SI 

Beschattigte (Ende des Vj.) 30.9. 1998= 100 100 96 95 94 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) VjD 1998= 100 100 104 102 103 

Bauwirtschaft und 
Wohnungswesen 

Vo rberei tende Baustellenarbeiten , 
Hoch- und Tiefbau 71 

BescMitigte insgesamt Anzahl 481 70 47 826 48213 48 309 48 819 46916 46836 47017 47 488 
Facharbeiter Anzahl 24 837 25018 25614 25595 25 789 24 583 24 625 24 504 24 595 
Fachwerker und Werker Anzahl 8962 8631 8556 8 761 8 888 8644 8646 9010 8 927 

Geleistete Arbeitsstunden insgesamt 1000 4 887 4841 5647 4923 5 339 5 471 4 756 4254 5 519 
Hochbau insgesamt 1000 3163 3063 3 558 3 095 3 276 3258 2854 2 606 3 328 

Wohnungsbau 1000 2188 2046 2 486 2 035 2 174 2198 1889 1 712 2 230 
gewerblicher Hochbau 1000 741 768 808 820 823 786 728 657 790 

gewerblicher und industrieller Bau 1000 701 733 755 765 762 754 695 634 750 
Bahn und Post 1000 27 19 24 33 32 7 6 8 7 
landwirtschafllicher Bau 1000 14 17 29 22 29 25 27 15 33 

Offentlicher Hochbau 1000 234 249 264 240 279 274 237 237 308 
Organisalionen ohne Erwerbs-

zweck 1000 49 64 62 52 72 75 64 59 72 
KOrperschaften des Offentl. 

Rechts 1000 185 185 202 188 207 199 173 178 236 
netbau insgesamt 1000 1 725 1 778 2089 1828 2 063 2 213 1902 1648 2191 

gewerblicher netbau 1000 467 468 505 471 512 647 575 497 576 
gewerblicher und industrieller Bau 1000 372 340 368 339 341 441 354 287 368 
Bahn und Post 1000 95 128 137 132 171 206 221 210 208 

()ffenl licher netbau 1000 589 600 757 598 687 721 603 515 713 
StraBenbau 1000 669 710 827 759 864 845 724 636 902 

LOhne und Gehlllter Mill. OM 196 200 205 210 209 207 209 204 213 
LOhne Mill. OM 151 153 158 162 162 161 159 158 167 
Gehalter Mill. OM 46 47 47 47 46 46 50 46 46 

Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 708 716 819 763 740 744 718 698 797 

1) Vierteljahresergebnisse (Marz= 1.Vj., Juni = 2. Vj. usw.). Jahr= Viertelj ahresdurchschnitt. - 2) 1 m 3 = 35,169 MJ = 9, 769 kWh (Brennwert bzw. obe
rer Heizwert). - 3) Von lndustriekrattwerken, Anlagen mit erneuerbaren Energien, BHKW und Sonslige. - 4) EinschlieBiich Obertragungsverlusten 
im ()ffentlichen Netz. - 5) EinschlieBiich Messdifferenzen. - 6) Ohne handwerkliche Nebenbetriebe. - 7) Nach derTotalerhebung hochgerechnet. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mai Juni Juli August 

Baugenehmigungen 

Wohngebliude (Errichtung neuer 
Gebliude) Anzahl 1 048 1113 1 347 1275 1111 981 981 943 958 
mit 1 Wohnung Anzahl 762 842 1005 982 849 781 713 707 711 
mit 2 Wohnungen Anzahl 197 191 257 196 178 136 196 169 169 
mit 3 und mehr Wohnungen Anzahl 89 80 85 97 84 64 72 67 78 
Umbauter Raum 1000 m3 1135 1 171 1 356 1347 1 205 994 1 012 1 062 1 032 
Wohnflliche 1000 m2 199 208 241 243 220 178 183 188 187 
Wohnrliume Anzahl 8835 9134 10391 10 691 9 552 7801 7901 8 188 8 099 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 487 508 590 589 532 437 448 470 454 

Bauherren 
Cttentliche Bauherren Anzahl 3 4 3 12 3 5 1 3 5 
Unternehmen Anzahl 159 193 193 230 197 176 155 234 131 
Private Haushalte Anzahl 885 916 1151 1033 911 800 825 706 822 

Nichtwohngebliude (Errichtung 
neuer Gebliude) Anzahl 200 217 268 242 268 200 168 168 244 
Umbauter Raum 1000 m3 919 1 084 1440 1328 1 212 889 799 819 1 106 
Nutzflliche 1000 m2 157 176 240 217 197 149 112 128 174 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. DM 190 222 298 276 248 156 152 156 226 

Bauherren 
Cttenlliche Bauherren Anzahl 20 14 27 28 44 9 20 11 47 
Unternehmen Anzahl 170 185 229 209 214 175 142 153 189 
Private Haushalte Anzahl 9 9 12 5 10 7 6 4 8 

Wohnungen insgesamt 
(aile Baumaflnahmen) Anzahl 1 964 1993 2329 2431 2 206 1 657 1 665 1 700 1 787 

Handel und Gastgewerbe 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

Ausfuhr insgesamt Miii.DM 3 571 3560 3 793 3 549 3 297 4 322 4053 3 720 ... 
EU-Li!nder Mill. OM 2019 2052 2240 1 932 1 655 2344 2 307 2 164 . .. 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 246 241 289 210 259 303 289 258 ... 
Dlinemark Miii. DM 58 55 57 44 55 57 58 50 ... 
Finnland Mill. OM 29 25 27 21 23 26 26 20 ... 
Frankreich Miii.DM 483 503 544 488 421 576 548 588 ... 
Griechenland Mill. OM 27 27 30 27 24 35 38 29 ... 
Groflbritannien Mill. OM 293 299 388 287 321 271 310 264 ... 
lrland Mill. OM 16 18 15 17 14 26 13 11 ... 
ltalien Mill. OM 248 281 319 248 208 348 348 319 ... 
Niederlande Mill. OM 221 196 211 199 213 222 218 208 ... 
Csterreich Mill. OM 156 137 155 127 133 167 167 148 ... 
Schweden Mill. OM 57 63 70 56 65 72 61 46 ... 
Spanien Mill. OM 156 173 181 176 154 197 199 190 ... 
Portugal Mill. OM 28 33 35 32 25 44 34 32 ... 

USA und Kanada Mill. OM 277 292 277 307 258 441 344 316 ... 
Japan Mill. OM 72 76 67 90 65 143 89 74 ... 
Entwicklungsllinder Mill. OM 482 448 485 458 425 512 507 455 .. . 

Mittel- und osteuropliische Llinder Mill. OM 361 342 344 388 314 438 394 342 ... 

Einfuhr (Generathandel) 

Einfuhr insgesamt Miii.DM 2 650 2 428 2626 2 410 2 397 2984 2 725 2 426 ... 
EU-Liinder Mill. OM 1 686 1 471 1623 1 360 1 227 1 707 1 702 1 410 ... 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 325 237 241 195 218 315 246 234 ... 
Dlinemark Mil l. OM 48 49 57 49 41 28 96 27 .. . 
Finnland Mill. OM 12 12 10 24 12 10 11 14 ... 
Frankreich Mill. OM 390 367 375 380 350 411 416 333 .. . 
Griechenland Mill. OM 3 4 5 2 3 1 3 3 ... 
Groflbritannien Mill. OM 128 107 125 82 114 102 97 77 ... 
lrland Miii.DM 21 15 22 21 24 20 8 35 ... 

ltalien Mill. OM 193 177 203 174 164 197 160 154 ... 
Niederlande Mill. OM 289 264 334 217 302 362 394 303 ... 
Csterreich Mil l. OM 96 78 58 65 99 77 80 62 ... 
Schweden Mill. DM 48 34 54 29 16 35 42 28 ... 
Spanien Mill. OM 106 103 110 109 70 118 120 105 ... 
Portugal Mil l. OM 27 23 28 13 31 31 28 35 ... 

USA und Kanada Mill. OM 200 188 206 198 226 204 184 175 ... 
Japan Mill. OM 88 76 89 87 75 94 58 61 .. . 
Entwicklungsllinder Mill. OM 187 169 175 186 167 202 211 166 . .. 

Mittel- und osteuropliische Llinder Mill. OM 224 261 264 270 245 481 326 310 ... 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mai Juni Juli August 

Einzelhandel 1) 

Beschliftigte 1995 = 100 95,2 91,5 90,8 90,8 90,1 91,5 91,7 91,6 92,3 
Teilzeitbeschaftigte 1995 = 100 105,9 101 ,0 98,8 98,9 98,4 100,3 100,3 101 ,4 100,8 

Umsatz 2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 98,6 97,3 95,8 99,4 96,0 106,0 97,3 97,3 99,9 

GroBhandel 1) 

Beschaftigte 1995 = 100 98,8 96,7 95,2 95,9 96,4 97,6 97,9 97,7 98,0 
Umsatz 2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 104,7 108,3 109,7 108,3 107,2 127,2 113,9 109,2 11 7,5 

Gastgewerbe 1l 

Beschliftigte 1995 = 100 93,5 86,6 87,5 88,0 87,7 87,7 88,7 88,6 87,5 
Teilzeitbeschliftigte 1995 = 100 101,3 88,8 88,5 88,6 87,5 88,2 89,4 88,8 87,9 

Umsatz 2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 97,7 99,3 110,9 103,8 107,6 106,6 109,1 105,5 112,5 

Tourismus 
in allen Berichtsgemeinden 

Gliste 1000 536 570 655 643 786 696 712 701 807 
Auslander 1000 107 113 130 173 183 137 151 193 186 

Obernachtungen 1000 1 671 1753 2000 2487 2 517 1982 2149 2817 2 701 
Auslander 1000 314 333 367 624 596 369 411 718 643 

Verkehr 

Binnenschifffahrt 

Guterempfang 1000 t 1343 1 285 ' 1 281 ' 1331 1 294' 1372 1366 ... ... 
Guterversand 1000 t 703 721 ' 724' 837 815 ' 857 718 ... .. . 

StraBenverkehr 

Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 16350 19005 23144 21 271 17 768 23518 19091 17 800 16 524 
Kraftrlider Anzahl 1339 1271 1935 1525 1 777 1953 1 557 1212 1 002 
Personenkraftwagen 

und . M 1" Fahrzeuge Anzahl 13 728 16370 19569 18438 15 477 19832 16 109 15391 13 959 
Lastkraftwagen Anzahl 903 954 1 119 832 81 2 1 205 986 864 949 
Zugmaschinen Anzahl 232 240 311 262 192 285 246 173 190 

StraBenverkehrsunfille Anzahl 9602 10318 10365 10027 10 681 11196 9605 9824 10 659P 

Unflille mit Personenschaden Anzahl 1493 1617 1911 1 789 1 983 1912 1660 1 485 1 823P 
Unflille mit nur Sachschaden Anzahl 8110 8 701 8454 8238 8 698 9284 7 945 8339 8 836P 
Verungluckte Personen Anzahl 2016 2178 2538 2 451 2 620 2541 2206 2082 2 506p 
GetOtete Anzahl 32 32 43 35 43 29 35 36 32 P 

Pkw-lnsassen Anzahl 19 20 23 16 27 11 18 23 13 P 
Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 6 6 14 13 10 12 12 7 11 p 
Radfahrer Anzahl 2 2 4 4 3 2 2 5 3P 
FuBglinger Anzahl 4 3 1 2 1 3 2 1 2 p 

Schwerverletzte Anzahl 467 496 630 632 646 549 494 503 601 p 
Pkw-lnsassen Anzahl 258 263 308 288 291 270 228 281 ... 
Benutzer motorisierter Zweirlider Anzahl 96 106 153 181 187 125 134 105 ... 
Radfahrer Anzahl 47 55 93 101 92 80 73 60 ... 
FuBglinger Anzahl 47 49 48 39 37 52 36 26 ... 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten 

lnsolvenzen Anzahl 117 94 100 89 88 161 142 152 140 
Angemeldete Forderungen 1000 DM 101682 67332 38345 56 554 98 073 72772 126 634 66007 113 838 

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

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mai Juni Juli August 

Kredite und Einlagen 1l 2l 
(Stand am Jahres- bzw. Monats-
ende) 

Kredite an Nichtbanken Mill. OM 189 388 199 966 

kurzfristige Kredite (bis 1 Jahr) Mill. OM 26608 25969 

mittelfristige Kredite (Ober 1 Jahr 
bis 5 Jahre) Mill. OM 19997 19588 

langfristige Kredite (Ober 5 Jahre) Mill. OM 142 783 154 409 

Kredite an inlilndische Nicht-
ban ken Mill. OM 180 765 189 356 

Kredite an Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. OM 161 233 169850 

Kredite an Offentliche Haushalte Mill. OM 19 532 19506 
Kredite an ausll!ndische Nicht-
ban ken Mill. OM 8623 10610 

Einlagen und aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. OM 142304 141 710 

Sichteinlagen Mill. OM 28 754 30300 

Termineinlagen Mill. OM 39246 401 16 
Sparbriefe Mill. OM 10922 10650 

Spareinlagen Mill. OM 63382 60644 

Einlagen von inll!ndischen 
Nichtbanken Mill. OM 137 597 136 500 

Einlagen von Unternehmen 
und Privatpersonen Mill. OM 133 750 132 347 

Einlagen von Offentlichen 
Haushalten Mill. OM 3847 4153 

Einlagen von ausll!ndischen 
Nichtbanken Mill. OM 4 707 5 210 

Steuern 31 

Steueraufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. OM 3642 3955 3899 3330 4 083 4848 4 944 3 742 4 329 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 1 439 1 621 1 764 958 1 686 2218 2 070 1028 1 611 

Lohnsteuer Mill. OM 1 133 1195 921 1050 1 596 1502 984 1069 1 571 
Einnahmen aus der Lohn-
steuerzerlegung Mill. OM 188 157 - - 604 569 - - 629 

veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 23 62 382 -159 - 95 -99 468 -121 - 83 
Kapitalertragsteuer Mill. OM 117 84 77 73 26 355 72 51 25 
Zinsabschlag Mill. OM 46 45 12 13 70 92 17 2 1 88 

Einnahmen aus der Zinsab-
schlagzerlegung Mill. OM 22 20 - - 59 77 - - 70 

KOrperschaftsteuer Mill. OM 120 234 372 - 19 90 368 530 8 10 
Einnahmen aus der KOrper-
schaftsteuerzerlegung Mill. OM 8 31 - - 101 111 - - -8 

Steuem vom Umsatz Mill. OM 2203 2334 2135 2372 2 397 2 631 2873 2 715 2 718 

Umsatzsteuer Mill. OM 707 760 701 771 812 783 714 779 710 

Einfuhrumsatzsteuer Mill. OM 1496 1573 1434 1601 1 586 1848 2159 1936 2 008 

ZOIIe Mill. OM 200 185 158 189 193 175 216 195 209 

Bundessteuern Mill. OM 230 238 239 220 197 276 311 271 246 

Verbrauchsteuern (ohne Bier-
steuer) Mill. OM 152 155 135 160 139 187 198 212 186 

Solidaritl!tszuschlag Mill. OM 66 71 94 49 47 78 101 49 48 

Landessteuern Mill. OM 128 139 141 134 121 141 133 132 126 

VermOgensteuer Mill. OM 5 5 6 6 6 5 5 4 4 

Kraftfahrzeugsteuer Mill. OM 68 61 70 66 58 76 64 66 57 

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

1) Die Angaben umfassen die in Rheinland-Pfalz gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berichtenden Kreditinstitute (ohne Landes
zentralbank). - 2) Mit Beg inn der Wahrungsunion haben sich die bankstatistischen Darstellungen gravierend gel!ndert ; die Daten ab 1999 sind daher inhatt
lich nicht mehr mit den vorhergehenden vergleichbar. - 3) EinschlieBiich des Steueraufkommens der Euro-Zoii-Kasse in Trier, die bestimmte Steuern und 
Abgaben ( Verbrauchsteuern ; Einfuhrumsatzsteuer und ZOIIe auf Einfuhren a us Nicht- EU- Land ern) zentral fur aile Bundesll!nder vereinnahmt. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 
Beric htsmerkmal Einheit 

1999 2000 

Monatsdurchschnitt Juni Juli August Mai Juni Juli August 

Gemeindesteuern 1l Mill. OM 787 783 655 902 
Grundsteuer A Mill. OM 9 9 7 0 
Grundsteuer 8 Mill. OM 161 167 161 203 
Gewerbesteuer (brutto) Mill. OM 532 521 577 619 
Grunderwerbsteuer Mill. OM 66 71 70 61 

Steuerverteilung auf die 
Gebietskorperschaften 21 

Steuereinnahmen des Bundes Mill. OM 1974 2 165 2124 1665 2 161 2626 2715 2138 2 334 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 630 713 784 412 726 996 925 441 689 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 1103 1 205 1102 1225 1 237 1 351 1 479 1395 1 396 

Steuereinnahmen des Landes Mill. OM 11 13 1166 1 230 916 1 165 1 463 1356 992 1 092 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 565 620 666 274 625 906 605 314 563 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mil l. OM 367 399 402 412 436 406 420 443 399 

Steuereinnahmen der Gemeinden 
und Gemeindeverbande 1 l Mill. OM 1180 1229 1 312 
Gewerbesteuer (netto) 31 Mil l. OM 406 405 503 
Anteil an der Lohn- und veran-
lagten Einkommensteuer Mill. OM 471 503 467 

Anteil an der Umsatzsteuer Mil l. OM 46 58 57 

Preise 

Preisindex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte im 
frOheren Bundesgebiet 1995 = 100 104,1 104,8 104,8 105.3 105,3 106,2 106,8 107,3 107,2 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 103,0 101 ,7 102,6 101,8 100,8 101,7 101 ,8 101 ,4 100,8 

Lohne und Gehalter 41 

A rbeiterinnen und Arbeiter 
im produzierenden Gewerbe 

Bruttomonatsverdienste OM 4491 4 586 4603 4 731 
Arbeiter OM 4641 4 731 4 747 4 877 
Arbeiterinnen OM 3336 3422 3 439 3 529 

Bruttostundenverdienste OM 26,96 27,58 27,60 28,27 
Arbeiter OM 27,76 28,36 26,37 29,05 

Facharbeiter OM 29,56 30,33 30,37 31 ,12 
Angelernte Arbeiter OM 26,60 27,10 27,1 4 26,03 
Hilfsarbeiter OM 22,65 23,04 22,95 23,50 

Arbeiterinnen OM 20,65 21,17 21 ,23 21,63 
Hilfsarbeiterinnen OM 19,76 20,09 20,14 20,49 

Bezahlte Wochenarbeitszeit Std. 36,3 36,2 38,4 38,5 
Arbeiter Std. 38,4 38,3 38,5 36,6 
Arbeiterinnen Std. 37,1 37,2 37,2 37,5 

Angestellte 

Bruttomonatsverdienste 
im produzierenden Gewerbe OM 6349 6 491 6515 6618 

Kaufmannische Angestellte OM 5857 5975 5992 6 042 
Manner OM 6763 6664 6914 6961 
Frauen OM 4 807 4 916 4924 4 975 

Technische Angestellte OM 6722 6892 6926 7 065 
Manner OM 6666 7055 7091 7 254 
Frauen OM 5 163 5390 5405 5 545 

im Handel, Kredit- u. Versicherungs-
gewerbe OM 4 586 4 706 4 710 4 926 
Kaufmannische Angestellte OM 4562 4690 4697 4 914 

Manner OM 5212 5306 5299 5 552 
Frauen OM 3934 4082 41 03 4 281 

1) Vierteljahresdurchschnitte bzw. Vierteljahreszahlen. - 2) Ohne die der EU zustehenden Einnahmen aus ZOIIen. - 3) Nach Abzug der Gewerbe
steuerumlage. - 4) Neuer Berichtsfirmenkreis Oktober 1999. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fUr Deutschland 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monalsdurchschnit1 Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

Bevolkerung und Erwerbs-
tatigkeit 

Bev61kerung am Monatsende 1000 82029 82 087 82056 82087 82104 ... ... ... ... 
EheschlieBungen tl Anzahl 34 785 35 841 p 48 381 p 42 267 P 47313P ... ... ... ... 
Lebendgeborene 21 Anzahl 65420 63914p 63 517P 66386P 68 604 p ·•· ... ... ... 
Gestorbene31 (ohne Totgeborene) Anzahl 71032 70343P 66 510P 65359P 64 950 p ... ... ... ... 
Oberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen (-) Anzahl -5612 - 6428P - 2 993P 1 027P 3 654p ... ... ... ... 

Arbeitslose 1000 4279 4099 3998 3938 4 027 3986 3 788 3724 3 804 
Manner 1000 2273 2160 2104 2050 2 073 2127 1996 1947 1 971 

Arbeitslosenquote 41 % 11 ,1 10,5 10,2 10,1 10,3 9,8 9,3 9,1 9,3 
Arbeilslosenquote 51 % 12,3 11 ,7 11,4 11,2 11,5 10,8 10,3 10,1 10,3 
Offene Stellen 1000 422 456 502 491 482 560 567 560 553 
Kurzarbeiter 1000 118 119 137 131 107 107 97 81 66 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 61 

BescMftigte 1000 6405 6368 6332 6347 6 374 ' 6333 6342 6361 6 400 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 537 527 505 540 522' 502 562 509 509 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 189235 194 982 182 052 205253 192 462' 193 686 224 825 213260 206 425 

Auslandsumsatz Mill. OM 62764 66608 62068 70870 65 109' 68455 80367 78666 75 008 

Index der Nelloproduklion fUr das 
Verarbeilende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
(kalendermonatlich) 1995 = 100 109,3 111,4 105,3 117,5 110,0 109,1 126,1' 115,9' 115,0 
Vorleistungsgulerproduzenten 1995 = 100 109,5 112,5 107,8 117,6 112,9 110,0 126,4' 115,2' 116,5 
lnveslilionsgoterproduzenten 1995 = 100 113,9 114,2 105,0 124,2 112,3 112,9 131 ,5' 125,1 ' 120,7 
Gebrauchsgoterproduzenten 1995 = 100 108,9 113,4 108,0 121,7 102,0 113,1 136,3' 116,0' 113,3 
VerbrauchsgOterproduzenten 1995 = 100 101,0 102,6 97,2 104,0 101,8 97,6 110,2' 101,5' 101,7 

Offentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mill. kWh 41084 41201 37 487 36 736 37 528 ... ... ... ... 
Gaserzeugung Mill. kWh 31403 32097 28697 28428 28 039 32100 28 697 28 550 ... 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
wesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 71 
BescMftigte 1000 1156 1110 1124 1129 1 133 1030 1 039 1035 1 032 
Geleistete Arbeltsstunden Mill. 116 113 117 133 128 99 120 104 107 
Baugewerblicher Umsatz Mil l. OM 16741 16915 16381 18874 19199 13823 16765 16042 16 545 

Baugenehmigungen 8) 

Wohngeb1iude (Errichtung 
neuer GeMude) Anzahl 19364 19459 20562 22391 22 747 15 550 17761 16053 17 191 
mit 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17594 17977 19110 20784 21102 14502 16514 14861 15 993 
Wohnflllche 1000 m2 3521 3403 3594 3841 3 949 2693 3101 2844 2 948 

NichtwohngeMude (Errichtung 
neuer Gebllude) Anzahl 3622 3 442 3460 4122 3 844 3056 3771 3426 3 623 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 39809 36465 38932 40509 40 668 27 453 31538 29595 30379 

Handel und Gastgewerbe 91 

Einzelhandel 
Umsatz tOI zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 104,0 100,8 102,8 105,4 103,9 111,9 100,2 102,6 

GroBhandel 
Umsatz tOI zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 102,8 96,7 104,7 100,1 105,3 120,2 109,4 105,0 

Gastgewerbe 
Umsalz tOI zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 95,1 96,0 105,3 100,8 103,2 93,7 104,8 104,3 103,8 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 3) Nach derWohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeitslose In% allerzivilen Erwerbsperso
nen (Abhllngige, Selbstllndige und mithelfende FamilienangehOrige). - 5) Arbeitslose In % der abhllngigen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und 
geringfOgig Beschllftigte, Beamte, Arbeitslose). - 6) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 7) Nach der Totalerhebung hochge
rechnet. - 8) Marz, April, Mai und Juni 2000 ohne Hamburg. - 9) Vorlautige Ergebnisse. - 1 0) Ohne Umsatzsteuer. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschattszahlen fur Deutschland 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Mai Juni Juli April Mai Juni Juli 

Ausfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 79597 82005 77 140 86567 86 445 88508 102 003 96893 97 228 
EU-Lander insgesamt Mill. OM 44983 46630 45147 49870 46 293 52981 57 269 54 805 53 681 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 4 524 4 578 4373 4996 4 006 5226 5532 5263 5 028 
Frankreich Mill. OM 8825 9411 9038 10597 9 581 10625 11834 10940 9142 
GroBbritannien Mill. OM 6 780 6940 6464 6809 7 217 7663 8667 8032 6 040 
Ita lien Mill. OM 5878 611 2 6274 6673 6 246 7042 7714 7642 6 099 
Niederlande Mill. OM 5576 5372 5081 5645 5 406 6168 6264 6161 7 261 

Einfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 69017 71 090 70 476 72887 71 706 79123 94616 85117 86 882 
EU-Lander insgesamt Mill. OM 37670 37 931 40028 40068 38 104 41425 49 566 43977 44 923 

Belgien / Luxemburg Mill. OM 3870 3736 3 796 4079 3 270 4048 4831 4384 4 705 
Frankreich Mill. OM 7 410 7 474 7670 7908 7 598 8058 9252 8413 11 092 
GroBbritannien Mill. OM 4 724 4953 5 787 5171 5 327 5002 6950 5437 7 802 
I !alien Mill. OM 5376 5278 5661 5656 5 486 5 741 6397 5990 7 638 
Niederlande Mill. OM 5785 5 742 5801 6116 5 418 7170 8477 7 415 6050 

Steuern 

Gemeinschaftsteuern Mill. OM 50061 53301 44540 66139 47 737 43874 49921 73778 47 660 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 28353 30056 20360 45169 23 466 21 271 24 705 50968 22 787 

Lohnsteuer Mill. OM 21 523 21809 20155 21317 23 096 19128 21009 21001 23 685 
veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 926 1 774 - 2366 8633 -2 954 - 804 - 1713 10509 - 2 691 

Steuern vom Umsatz Mill. OM 20851 22354 23528 20967 22 346 20798 24486 22807 22 884 
Umsatzsteuer Mill. OM 16974 18189 19680 16869 17 993 16336 18556 17112 17 595 

ZOIIe Mill. OM 540 519 489 488 564 494 582 573 525 

Bundessteuern Mill. OM 10876 11 773 10244 12947 11 164 8 768 14 284 13082 11 792 
Versicherungsteuer Mill. OM 1163 1160 929 721 671 722 1 040 717 662 
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Mill. OM 7996 8 774 8028 9463 9 034 6756 11 746 9334 9 612 

Preise 

Index der Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel 11 1991 = 100 103,6 102,8 102,4 102,9 103,2 110,2 111,2 111,8 111,1 

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkle 11 1991 = 100 87,1 82,7 84,0 85.4 84,4 88,2 89,0 90,4 89,8 p 

Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte 11 1995 = 100 99,5 98,5 98,3 98,4 98,7 100,4 101,0 101,3 102,0 

Preisindex fOr Wohngebilude 
Bauleistungen insgesamt 1995 = 100 98,7 98.4 98,3 - - - 98,7 - -
Bauleistungen am Bauwerk21 1995 = 100 98,7 98,4 98,3 - - - 98,7 - -

Prelsindex tor den StraBenbau 1995 = 100 95,7 95,5 95,2 - - - 97.4 - -
Preisindex tor die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte 1995 = 100 104,3 104,9 104,8 104,9 105.4 106,4 106,3 106,9 107,4 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 103,0 101,7 103,2 102,6 101,7 101,5 101,8 101,8 101.4 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 1995 = 100 104,7 106,0 105,6 105,5 105,5 107,3 107,4 107,3 107,3 
Bekleidung und Schuhe 1995 = 100 101 ,5 101,8 101,9 101,8 101,6 102,0 102,0 101 ,9 101,6 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 1995 = 100 106,0 107,4 107.4 107,5 107,8 109,7 110,1 110.4 110,8 

Einrichtungsgegenstande (MObel), 
Apparate, Gerate und AusrOstungen 
tor den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 1995 = 100 101 ,8 102,1 102,2 102,2 102,2 102,2 102,0 102,0 102,0 

Gesundheitspflege 1995= 100 114,4 110,6 110,5 110,6 110,6 110,7 110,8 110,9 111 ,0 
Verkehr 1995= 100 104,7 107,6 106,4 107,4 108,2 112,0 111,9 114,5 114,6 
NachrichtenObermittlung 1995 = 100 97,3 88,2 88,5 87,6 87,6 84,5 84,1 84,0 84,0 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1995 = 100 103,1 103,4 102,1 102,6 105,5 104,3 102,8 104,2 106,4 
Bildungswesen 1995 = 100 112,9 117,5 117,2 117,2 117.4 119,1 118,8 118,8 118,8 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 1995 = 100 103,6 104,9 104,9 105,4 107,2 105,9 105,6 106,3 108,9 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 102,8 104,5 104,5 104,5 104,5 106,4 106,5 106,6 106,6 

1) Nettopreisindlzes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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Neuerscheinung: 

Statistisches Jahrbuch 2000 
Europaische GroBregion Saar- Lor- Lux- Rheinland-Pfalz - Wallonie 

Bereits seit mehr als 25 Jahren pflegt das Statisti
sche Landesamt Rheinland-Pfalz eine enge Zu
sammenarbeit mit den statistischen Amtern der 
Nachbarregionen Saarland, Lothringen, Luxemburg 
und Wallonien auf dem Gebiet der Statistik. 

lm Rahmen dieser Kooperation wurde jetzt die 
vierte, erweiterte Auflage des in Ab

erscheinenden Statistischen Jahrbuchs 
herausgegeben. Das Jahrbuch enthalt auf rund 150 
Seiten regionalisierte statistische Ergebnisse mit 
Kommentaren, Tabellen, Grafiken und Karten zu Be
vOikerung, Bildung, BescMftigung, Arbeitsmarkt, 
Gesundheit, Umwelt und den LebensverhMnissen 
in der GroBregion. GegenOber dem letzten Jahrbuch 
von 1996 umfasst die aktuelle Ausgabe Daten Ober 
ganz Rheinland-Pfalz. AuBerdem wurden erstmals 
Daten zum Handwerk aufgenommen. 

Herausgeber sind die statistischen 
Rheinland-Pfalz und Saarland, das lnstitut National 
de Ia Statistique et des Etudes Economiques - Di
rection Regionale de Lorraine (INSEE), der Service 
Central de Ia Statistique et des Etudes Economi
ques (Statec), Luxembourg, sowie die in das Minis
tere de Ia Region Wallonne eingegliederten Services 
des Etudes et de Ia Statistique (SES), Namur. 

Die in dem neuen Jahrbuch ausgewiesenen Zahlen 
und Fakten geben Auskunft Ober ein Grenzgebiet, 
das sich Ober mehr als 65 000 km2 erstreckt und 
in dem mehr als 11 Mill. Menschen beheimatet sind. 
Mit einem Bruttoinlandsprodukt von yul 
200 Mrd. Euro erbringt die GroBregion Saar - Lor -
Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie fast 3% der Wert
schOpfung in der Union. Sie zahlt 
nahezu 5 Mill. Erwerbspersonen, wovon Ober 40% 
Frauen sind. Der Anteil des Dienstleistungssektors 
liegt inzwischen bei mehr als 67%. Das Landschaftsbild der GroBregion ist durch einen hohen Waldanteil gekenn
zeichnet, wobei Rheinland-Pfalz mit 41% an der Spitze liegt. DarOber hinaus gibt es in der GroBregion eine Vielzahl 
von landschaftlich reizvollen Naturparks, die mit einer Flache von mehr als 1 Mill. Hektar einen groBen Erholungs
wert fOr die BevOikerung besitzen. 

Das Statistische Jahrbuch Saar- Lor- Lux- Rheinland-Pfalz- Wallonie 2000 kann beim Statistischen Landesamt 
und bei den anderen statistischen Amtern zum Preis von 10 Euro (19,56 DM) zuzOglich Versandkosten bestellt werden. 

Statistisches Landesamt · Vertrieb der Veroffentlichungen · 56128 Bad Ems 
Telefon: (0 26 03) 71-2 45 · Telefax: (0 26 03) 71-3 15 · E-Mail: poststelle@statistik-rp.de 
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Neue GemeinschaftsverOffentlichung der statistischen Amter des Bundes und der U1nder: 

Realsteuerhebesatze aller Stadte und Gemeinden in Deutschland 
Die statistischen Amter des Bundes und der Lander bieten mit ihrer GemeinschaftsverOffentlichung "Hebesa.tze der 
Realsteuern" einen neuen Service auf Datentrilger an. Die Diskette enthillt im Format Excel 5.0/95 die Realsteuer
hebesatze der rund 14 000 Stildte und Gemeinden in Deutschland. 

FOr das Jahr 1999 umtasst die Datei die Hebesatze fOr die Grundsteuern A und B sowie fOr die Gewerbesteuer. Als zu
satzliche Information sind die Einwohnerzahlen der Gemeinden gespeichert. 

Das neue Produkt ist besonders fOr Unternehmens- und Steuerberater interessant oder unterstOtzt z. B. die Standortbe
wertung tor eine Firmenansiedlung. FOr Gemeindeverwaltungen und Kommunalpolitiker ermOglicht es einen Oberblick 
Ober die Hebesatze der Gemeinden im Bundesvergleich. 

Die Diskette "Hebesiltze der Realsteuern" ist zum Preis von 80 OM zuzOglich Versandkosten erhilltlich. 

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

Steuereinnahmen des Landes 
nach Steuerverteilung 

Januar - September 

Steuerart 1999 2000 

Mill. OM 

Landessteuern 1 300,4 1 210,7 
Vermogensteuer 47,8 45,9 
Erbschaftsteuer 245,8 185,1 
Grunderwerbsteuer (Landesanteil) 160,4 131 ,4 
Kraftfahrzeugsteuer 586,2 579,1 
Rennwett- und Lotteriesteuer 175,4 187,3 
Feuerschutzsteuer 18,5 17,3 
Biersteuer 66,4 64,5 

landesanteil an den Steuern 
vom Elnkommen 5 384,6 5 312,9 

lohnsteuer 3 725,0 3 787,8 
Veranlagte Einkommensteuer 78,7 120,1 
Kapltalertragsteuer 366,8 339,9 
Zinsabschlag 193,4 209,6 
Korperschaftsteuer 1 020,8 855,5 

landesantell an den Steuern 
vom Umsatz 3 533,5 3 626,6 

Umsatzsteuer 2 722,3 2 569,0 
E1nfuhrumsatzsteuer 81 1,2 1 057,6 

Landesanteil an der 
Gewerbesteuerumlage 57,1 68,5 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 27,1 32,5 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) 87,1 104,6 

Gewerbesteuerumlage-
Unternehmenssteuerreform 21,0 25,2 

ln sgesamt 10410,9 10 381 ,0 

Ver-
an de-
rung 

% 

·6,9 
- 3,9 

· 24,7 
. 18,1 

- 1,2 
6,8 

- 6,2 
• 2,9 

- 1,3 
1,7 

52,5 
- 7,3 

8,4 
·16,2 

2,6 
- 5,6 
30,4 

20,1 

19,7 

20,1 

20,1 

- 0 ,3 

Preisindex fUr die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet im September 2000 

Veran-

lndexbezeichnung 1995 = 100 derung zu 
September 
1999 in% 

Friiheres Bundesgebiet 1) 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex 107,6 2,5 
davon 

Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 100,5 0,3 

Alkoholische Getriinke, Tabakwaren 107,8 2,0 
Bekleidung, Schuhe 102,5 0,4 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere BrennstoHe 112,1 4,2 

Einrichtungsgegenstiinde (Mobel), 
Apparate, Geriite und AusrOstungen 
!Or den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 102,3 -

Gesundheitspflege 110,5 0,4 
Verkehr 11 5,5 5,7 

Nachrichtenilbermittlung 83,7 -4,1 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 104,5 1,2 
Bildungswesen 118,9 1,6 
Beherbergungs- und Gaststatten-

dienstleistungen 106,3 1,1 
Andere Waren und Dienstleistungen 106,9 2,4 

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

Gesamtindex I 107,1 I 2,1 

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

Gesamtindex I 106,8 I 2,0 

2-Personen-Rentnerhaushalte 
mit geringem Einkommen 

Gesamtindex I 107,6 I 2,2 

Deutschland 2) 

Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex I 107,7 I 2,5 

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

Zahl ungleich Null, Betrag jedoch 
kleiner als die HiUfte 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 Iaiii spater an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrankt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorlaufig 

berichtigt 

s geschatzt 

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

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt. 
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