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Regionale Schulerprognose bis zum 
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Kurzbeitrage 

An hang 

173 Das Modell der regionalen SchOierprognose fOr die allgemein 
bildenden Schulen wurde auf Basis des Schuljahres 1997/98 
aktualisiert. Neben den Grundannahmen des Prognosemodells 
wird die erwartete Entwicklung bei den Ersteinschulungen, den 
Grundschulen sowie den Obergangen auf weiterfOhrende Schu
len dargestellt. Danach sinken die SchOierzahlen an den Grund
schulen gegenOber dem Basisschuljahr kontinuierlich urn fast 
24% auf 144 000 im Schuljahr 2012/13. 

180 Die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfallen ist 1999 wieder 
gestiegen. Der Beitrag untersucht die Unfallursachen sowie 
zeitliche Konzentrationen von StraBenverkehrsunfallen und die 
Frage, welche Verkehrsteilnehmer M ufiger verungiOcken. 

186 Durch den Aufbau eines lokalen Netzes (LAN) waren die Voraus
setzungen fOr ein amtsweites Kommunikationssystem zu schaf
fen. Mit dem Beitrag werden Implementation und Nutzungsmog
lichkeiten der neu geschaffenen lnfrastruktur vorgestellt. 

191 Erwerbstatigkeit 1991 bis 1999 
- Neuberechnete llinderergebnisse -

65* Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

71 * Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fOr 
Deutschland 
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Ein Drittel aller Unfallopfer ist zwischen 18 und 29 
Jahrealt 

lm Jahr 1999 ereigneten sich in Rheinland-Pfalz 
knapp 124 000 StraBenverkehrsunfalle, darunter 19 405 
mit Personenschaden. Dabei wurden 383 Verkehrsteil
nehmer getotet, 5 947 schwer und 19 800 Ieicht verletzt. 

Opfer von StraBenverkehrsunfallen waren zum Ober
wiegenden Teil jOngere Menschen. Dies lasst sich an 
der VerungiOcktenquote, das ist die Zahl der getoteten 
oder verungiOckten Verkehrsteilnehmer bezogen auf 
die Bevolkerungszahl, ablesen. 

Die mit Abstand hochste Quote ergab sich mit 244 
getoteten oder verletzten Personen je 10 000 Einwoh
ner fOr die 18- bis 20-jahrigen Verkehrsteilnehmer. An 
zweiter Stelle lagen die 15- bis 17-Jahrigen (144), ge
folgt von den 21- bis 30-Jahrigen (128). Ebenfalls rela
tiv hoch und Ober dem Durchschnitt aller Altersgruppen 
warder Wert fOr die 30- bis 45-jahrigen Personen, wah
rend tor aile Obrigen Alterskategorien merklich niedri
gere Zahlen ermittelt wurden. Die niedrigsten Quoten 
errechneten sich tor Kinder unter 6 Jahren (19) und Se
nioren Ober 74 Jahre (20). gO 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 180. 

Bis zum Schuljahr 2012113 erheblich weniger Erstein
schulungen und Grundschi.iler 

In ihrer jetzt aktuell vorliegenden Fassung vermittelt 
die regionale SchOierprognose eine Vorausschau bis 
zum Schuljahr 2012/13. Datengrundlage bilden die 
Zahlen der Schulstatistik bis zum Schuljahr 1997/ 98 
sowie die Ergebnisse der Bevolkerungsprognose zum 
Basisjahr 1997. Neben den Grundannahmen des Prog
nosemodells umfasst die Kommentierung der Ergeb
nisse die kOnftige Entwicklung bei den Ersteinschulun
gen, der Zahl der SchOierinnen und SchOler an 
Grundschulen sowie dem Obergangsverhalten von der 
Primarstufe in die Sekundarstufe I. Ober die prognosti
zierten SchOierzahlen an den weiterfOhrenden Schulen 
nach Schularten sowie die Entwicklung der Zahl der 
Schulabganger nach Art des schulischen Abschlusses 
wird zu einem spateren Zeitpunkt berichtet. 

Die Zahl der Ersteinschulungen stieg seit Mitte der 
BOer-Jahre fast durchgangig an, mit besonders hohen 
Zuwachsraten zunachst in den Schuljahren 1986/87 
und 1987/88, spater nochmals von 1992/93 bis 
1994/95. lm Basisschuljahr 1997/98 wurde der Hohe
punkt mit 47 272 Ersteinschulungen erreicht. Vom 
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Schuljahr 1998/99 an ist eine Trendumkehr zu erwar
ten, die sich von einem zwischenzeitlichen kurzfristigen 
Anstieg unbeeinflusst zunachst bis zum Schuljahr 
2012/ 13 mit schlieBiich weniger als 35 000 Schulanfan
gern fortsetzen wird. 

Bei den Grundschulen war ebenfalls im Basisschul
jahr 1997/98 mit 188 700 SchOiern der voraussichtliche 
Hochststand zu beobachten. Danach sinken die SchO
Ierzahlen kontinuierlich urn fast 24 % auf 144 000 im 
Schuljahr 2012/13, was tendenziell zu erheblichen Ent
lastungen bei der Unterrichtsversorgung fOhren wird. 
Betrachtet man die Gesamtzahl der prognostizierten 
Obergange auf die weiterfOhrenden Schulen, so ist von 
44 252 ausgehend bis zum Schuljahr 2000/01 noch mit 
einem leichten Zuwachs zu rechnen. Danach setzt auch 
hier ein starker ROckgang urn 18,2 % auf etwa 36 200 
SchOierObergange am Ende des Schuljahrs 2011/12 
ein. ky 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 173. 

Aufbau eines amtsweiten Kommunikationsnetzes im 
Statistischen Landesamt weitestgehend abgeschlos
sen 

Ab dem Jahr 1995 wurden die Verkabelungs- und 
Vernetzungsstrukturen im Statistischen Landesamt suk
zessive auf eine neue, einheitliche und leistungsfahige 
Plattform auf der Basis einer strukturierten Verkabelung 
umgestellt. 

Parallel dazu wurden vorhandene Bildschirmtermi
nals durch PC-Systeme ersetzt und an dieses neue 
Netzwerk angebunden. Die Hardware- und Software
ausstattung der Workstation-Systeme wurde mit der 
Netzanbindung vereinheitlicht. 

Auf derzeit insgesamt 16 verschiedenen Serversys
temen steht eine Vielzahl von Dienstleistungen - z. B. 
File-Server-Dienste, Maii-Funktionalitaten, GroBrech
neranbindung, Betrieb eines INTRANETS und INTER
NET-Zugang - zur VerfOgung, die letztlich den Nutzen 
dieser neu geschaffenen lnfrastruktur darstellen. rO 

Mehr Ober dieses Thema auf Seite 186. 

Baugenehmigungen im ersten Halbjahr 2000 ri.icklaufig 

lm ersten Halbjahr des Jahres 2000 genehmigten die 
rheinland-pfalzischen BauaufsichtsbehOrden deutlich 
weniger neue Wohngebaude und Wohnungen als im 
vergleichbaren Vorjahreszeitraum. lnsgesamt wurden 
von Januar bis einschlieBiich Juni Baufreigaben tor 
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6 251 neue Wohngebt:\ude erteilt, das sind 12% weniger 
als im ersten Halbjahr des Vorjahres (7 113 Wohnge
bt:\ude). In den neu geplanten Wohngebauden liegen 
9 184 Wohnungen - ein Minus von 16% gegenOber den 
ersten sechs Monaten des Jahres 1999 (10 901 Woh
nungen). 

Der ROckgang der ertei lten Baugenehmigungen be
traf aile GeMudearten. Die Baugenehmigungen fOr Ein
familienhauser gingen im Halbjahresvergleich um 
knapp 10% von 5 362 auf 4 836 zurOck. FOr den Bau 
von neuen Zwei- und Mehrfamilienhausern (ohne 
Wohnheime) wurden 1 031 bzw. 383 Genehmigungen 
erteilt. Das sind rund 17 bzw. 24% weniger als im ersten 
Halbjahr 1999 (1 246 bzw. 503). 

Die kalkulierten Neubauinvestitionen im Wohnungs
bau beliefen sich bis Ende Juni auf 2,85 Mrd. DM. 
GegenOber Januar bis Juni 1999 (3,24 Mrd. DM) sank 
die Summe der veranschlagten Baukosten um rund 
12%. hes 

• 

Hohe Getreideernte dank Zunahme der Anbauflachen 

Nach einem frOhen Start Ende Juni und einer Iangen 
Unterbrechung durch die anschliel3ende Regenperiode 
konnte die Getreideernte in Rheinland-Pfalz im August 
unter gr613tenteils gOnstigen Bedingungen eingebracht 
werden. Mit 1,49 Mill. t wird die Vorjahresmenge vor al
lem aufgrund grOBerer Anbauflachen {+3%) um knapp 
5% Oberschritten. GegenOber dem Durchschnitt der 
letzten sechs Jahre bedeutet das eine Zunahme von 
2%. Winterweizen hat mit 44% den gr613ten Anteil an der 
Erntemenge, gefolgt von der Sommergerste mit 25%. 

Der durchschnittliche Flachenertrag lag nach den 
bisher ausgewerteten Volldruschen aus der Besonde
ren Ernteermittlung mit 59 dt/ha auf dem Niveau der 
Vorjahre. Aufgrund der extremen Witterungsverht:\lt
nisse sind jedoch gr613ere regionale Ertragsunter
schiede festzustellen. Aul3er bei der Wintergerste wurde 
bei allen Getreidearten der sechsjahrige Durchschnitt 
Obertroffen. Die durchschnittlichen Hektarertrage der 
beiden anbaustarksten Getreidearten Winterweizen 
{68 dt) und Sommergerste {51 dt) weichen nur gering
fOgig von den Vorjahreswerten ab. Roggen {60 dt) und 
Hafer {50 dt) erzielten dagegen bessere Ertrage. Die 
Flachenleistung der Wintergerste (54 dt) blieb in erster 
Linie wegen der Probleme bei der vew5gerten Ernte 
deutlich unter dem Vorjahresergebnis. Die Qualitaten 
insbesondere bei Weizen und Roggen haben nach ers
ten Untersuchungen vor allem in den FrOhdruschgebie
ten deutlich unter der regnerischen Juliwitterung ge
litten. po 

Erfreuliches Halbjahresergebnis fiir den rheinland
pfalzischen Tourismus 

Die rheinland-pft:\lzischen Fremdenverkehrs- und 
Beherbergungsbetriebe konnten ihre Gastezahlen ge
genOber dem ersten Halbjahr 1999 um 5,4% auf fast 
3 Mill. steigern. Bei einer durchschnittlichen Verweil
dauer von drei Tagen nahmen die Obernachtungen um 
4,4% auf 8,8 Mill. zu. 

Die meisten Obernachtungen {2 Mill.; +10%) verbuch
ten die Beherbergungsbetriebe in der Fremdenver
kehrs- und Weinbauregion an Mosel und Saar. Mit mehr 
als 1,8 Mill. Obernachtungen (+5,1%) folgte das Frem
denverkehrsgebiet Eifel/ Ahr. In der Pfalz freute sich die 
Tourismusbranche Ober einen Obernachtungszuwachs 
von 2% auf mehr als 1,7 Mill. In der Region Huns
rOck/Nahe/Gian wurden Ober 1 Mill. Obernachtungen 
(+3%) gezahlt. lm Rheintal war das Obernachtungsvo
lumen mit 877 000 gegenOber dem ersten Halbjahr 
1999 unverandert. Das Gebiet Westerwald/ Lahn/Tau
nus musste einen ROckgang um 1,9% auf 751 000 
Obernachtungen hinnehmen. In Rheinhessen war bei 
fast 580 000 Obernachtungen mit +9,1% die zweit
hochste Steigerungsrate der sieben rheinland-pfalzi
schen Fremdenverkehrsgebiete zu registrieren. el 

•• ---
lndustriearbeiter arbeiten mehr 

Die gute Auftragslage der rheinland-pft:\lzischen ln
dustrie fOhrte im ersten Halbjahr 2000 zu h6heren 
monatlichen Arbeitszeiten der lndustriearbeiter. Nach 
vorlaufigen Berechnungen musste ein Arbeiter durch
schnittlich 135 Std. pro Monat arbeiten. lm Vergleich 
zum ersten Halbjahr 1999 waren das 2 Std. mehr. Als 
Arbeiterstunden gelten nur die tatsachlich geleisteten 
Stunden, das heil3t, Ausfallzeiten - auch wenn sie be
zahlt werden - bleiben unberOcksichtigt. fu 

Viel Wohnflache fOr Einpersonen-Haushalte 

Nach den Ergebnissen der Mikrozensus-Zusatzer
hebung vom April 1998 lebten 36% der Einpersonen
Haushalte - unberOcksichtigt sind diejenigen in Wohn
heimen - als EigentOmer in ihren Wohnungen. Fast 
jeder vierte Einpersonen-Haushalt bewohnte ein Einfa
milienhaus. lm Durchschnitt standen den Single-Haus
halten mit Eigentum 95 m2 Wohnflache zur VerfOgung, 
bei den Mietern waren es 63 m•. hw 
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Regionale SchOierprognose bis zum Schuljahr 2012/13 
Teil 1 : Modellannahmen, Ersteinschulungen, Grundschulen, Obergange auf 

weiterfOhrende Schulen 

Die regionale SchOierprognose des Statistischen 
Landesamtes ist ein auf der Bev61kerungsprognose 
aufbauendes Rechenmodell, mit dem die verschiede
nen Wege simuliert werden, auf denen SchOierinnen 
und SchOler das System der allgemein bildenden 
Schulen in Rheinland-Pfalz durchlaufen k6nnen. In ih
rer jetzt aktuell vorliegenden Version umfasst sie einen 
Prognosezeitraum bis zum Schuljahr 2012/ 13. Daten
grundlage bilden die Zahlen der Schulstatistik bis zum 
Schuljahr 1997/98 sowie die Ergebnisse der Bevolke
rungsprognose zum Basisjahr 1997. Als Rechenergeb
nis liefert das Modell die aufgrund der getroffenen An
nahmen voraussichtlich zu erwartende Anzahl von 
SchOierinnen und SchOiern an allgemein bildenden 
Schulen nach Klassenstufen und Schularten sowie von 
Schulabgangern nach der Art des Entlassungszeugnis
ses. 

Die Kommentierung der Ergebnisse erfolgt in zwei 
Beitragen: 

- Teil 1 befasst sich mit der kOnftigen Entwicklung bei 
den Ersteinschulungen, der Zahl der SchOierinnen 
und SchOler an Grundschulen sowie dem Ober
gangsverhalten von der Primarstufe in die Sekundar
stufe I. 

- Teil 2, der in einer der nachsten Ausgaben der Sta
tistischen Monatshefte folgt, wird Ober die prognosti
zierten SchOierzahlen an den weiterfOhrenden Schu
len nach Schularten sowie Ober die Entwicklung der 
Zahl der Schulabganger nach der Art des schuli
schen Abschlusses berichten. 

Die methodische Ausgestaltung des Rechenmodells 
wurde nach den letzten umfangreicheren Umstellungen 
bereits ausfOhrlich beschrieben. '1 Zum besseren Ver
standnis der Ergebnisse werden daher zunachst nur 
die wesentlichen Modellannahmen dargestellt und bei 
der anschlieBenden Kommentierung gegebenenfalls an 
den entsprechenden Stellen urn notwendige methodi
sche Erlauterungen erganzt. 

1) Eine ausfOhrliche methodische Besch rei bung des Prognosemodells findet sich 
bei Hauk. Matthias, Ubowitzky, Hans: Regionale Schulerprognose Teil 1: Modell
konzeption, Grundschulen, Obergange auf weilerfuhrende Schulen, in: Statlstische 
Monatshefte Rheinland-Pfalz, Heft 2/95, S. 32 fl. und Hauk. Matthias, Ubowitzky, 
Hans: Regionale SchOierprognose Tei 2 : WeiterfOhrende Schulen und Schulent
lassungen, in : Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz, Heft 4/95. S. 93 fl. 
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Grundannahmen des Prognosemodells 

Die regionalen Prognosen des Statistischen Landes
amtes werden als Status-quo-Prognosen durchgetohrt, 
d. h. es erfolgt die Grundannahme, dass gegenwartige 
bzw. in der jOngeren Vergangenheit beobachtete Ten
denzen auch in der Zukunft weiter gelten. Entspre
chend der allgemeinen Zielsetzung, im 6ffentlichen 
Interesse Planungs- und Entscheidungsgrundlagen 
bereitzustellen, bleiben die Ergebnisse dadurch von in
dividuellen Sichtweisen oder ZukunftseinscMtzungen 
unbeeinflusst und objektiv nachvollziehbar. Bei der 
Interpretation und Bewertung der Ergebnisse sollte 
man sich daher dessen bewusst sein, dass in ein sol
ches Rechenmodell an bestimmten Stellen unvermeid
bar Annahmen eingehen, die sich nicht zwangslaufig 
erfOIIen mOssen, auch wenn sie derzeit plausibel er
scheinen. FOr die SchOierprognose werden die Verhal
tensparameter zur ScMtzung von SchOierstromen im 
Allgemeinen durch die beobachteten Werte eines drei
jahrigen Stotzzeitraumes ermittelt und als konstant 
angenommen. Ebenso wird der Schulbestand des Ba
sisschuljahres fOr den gesamten Prognosezeitraum un
verandert beibehalten, die Neueroffnung bzw. Schlie
Bung von Schulen wird im Modell nicht abgebildet. 
Auch Zu- und FortzOge von Kindern und Jugendlichen 
im Schulalter werden im Modell nicht berOcksichtigt. 
Aufgrund dieser Einschrankungen mOssen bei der Ver
wendung der regional gegliederten Prognoseergeb
nisse gegebenenfalls auch lokalspezifische Faktoren 
zusatzlich einbezogen werden, die im Modell nicht ent
halten sind und deshalb eine systematische Abwei
chung zwischen Vorausberechnung und Realisation 
herbeifOhren konnen. DarOber hinaus kann ein Progno
seergebnis grundsatzlich immer nur eine unter den ge
troffenen Annahmen wahrscheinliche Entwicklung auf
zeigen und dart nicht mit einer exakt ermittelbaren Zahl 
verwechselt werden. 

Die regionale SchOierprognose deckt den Bereich 
der allgemein bildenden Schulen nahezu vollstandig 
ab. Sie umfasst Grundschulen, Hauptschulen, Real
schulen, Gymnasien, integrierte Gesamtschulen, freie 
Waldorfschulen, regionale Schulen, duale Oberschulen 
sowie die Schulen fOr Lernbehinderte. Die Obrigen 
Schulformen der Sonderschule sind nicht einbezogen, 
weil sie eine Oberregionale Versorgungsfunktion erfOI
Ien und daher kein Bedarf fOr eine Regionalprognose 

173 



besteht. Als zeitlicher Horizont der Prognose wird, in 
Anlehnung an die regionale Bev61kerungsprognose, 
eine Periode von 15 Jahren vorausberechnet. 

FOr Grundschulen und Sonderschulen sind feste 
Einzugsbereiche vorgeschrieben, die sich an den Ver
waltungsgrenzen orientieren, sodass auf Kreisebene 
SchOierinnen und SchOler am Schulort und am Wohn
ort weitgehend identisch sind. Damit k6nnen auch die 
Obergi:inge von den Grundschulen wohnortbezogen 
prognostiziert werden; dies ist eine wesentliche Vo
raussetzung fOr die regionale Verteilung der Obergi:inge 
auf die weiterfOhrenden Schulen. Ein wichtiges Argu
ment fOr den Kreis als raumliches Gliederungsprinzip 
ist aul3erdem die Notwendigkeit, die Prognose bei die
sen beiden Schularten mit der Bev61kerungsprognose 
zu verknOpfen, in der ebenfalls der Kreis die kleinste 
regionale Einheit bildet. FOr aile anderen Schularten ist 
dagegen eine tiefere regionale Gliederung nach einzel
nen Schulen und ihren Einzugsbereichen vorgesehen. 
Dies liegt darin begrOndet, dass die SchOierprognose 
im Rahmen der regionalen Schulentwicklungsplanung 
den lokalen Schultragern als Entscheidungshilfe zur 
VerfOgung stehen soli. 

FOr die ersten Prognosejahre lassen sich bereits aus 
den bekannten SchOierbestanden und der Zahl der 
noch nicht schulpflichtigen Kinder zuverli:issige Vo
rausschatzungen kOnftiger SchOierzahlen ermitteln. FOr 
einen langeren Prognosezeitraum mossen allerdings 
Daten aus einer Bev61kerungsvorausschatzung verfOg
bar sein. Dies lasst sich fOr das Basisschuljahr 1997/9B 
anhand einer Untergliederung in vier Phasen verdeut
lichen: 

1. SchOierinnen und SchOler ab der 5. Klassenstufe 
(i. d. R. Jahrgange 19B7 und alter), 

2. SchOierinnen und Sch Oler an Grundschulen (i. d. R. 
Jahrgange 19B7 bis 1991), 

3. noch nicht eingeschulte Kinder (i. d. R. Jahrgange 
1992 und jOnger), 

4. noch nicht geborene Kinder (Jahrgange ab 199B). 

Die vier Phasen stellen den Prognostiker vor unter
schiedliche Herausforderungen. Die ersten drei Phasen 
werden dabei im Rahmen der SchOierprognose model
liert. SchOierinnen und SchOler, die schon die 5. Klas
senstufe erreicht haben, durchlaufen im Rahmen des 
unten beschriebenen Fortschreibungsverfahrens ihre 
Schullaufbahn im Bereich der allgemein bildenden 
Schulen. FOr Kinder, die sich bereits in der Grund
schule befinden, muss darOber hinaus zusatzl ich das 
Obergangsverhalten von der Primarstufe in die Sekun
darstufe I ermittelt werden. Schliel31ich ist fOr die noch 
nicht eingeschulten Kinder zunachst der Zeitpunkt der 
Ersteinschulung zu prognostizieren, bevor sich die wei
teren Bearbeitungsschritte im Rechengang der SchO
Ierprognose anschliel3en. Urn den gesamten Zeitrah
men von 15 Prognosejahren abbilden zu k6nnen, 
mOssen auBerdem die in der Bev61kerungsprognose 
ermittelten Kinderzahlen fOr die Jahrgi:inge ab 199B er
ganzt werden, urn danach die weiteren Phasen zu 
durchlaufen. 

2) Eine Obersicht Ober die langfristige BevOikerungsentwicklung in Rheinland
Pfalz lindet sich bei Ickier, Ganter: Die BevOikerungsentwlcklung von 1950-2030, 
in: Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz, Heft 1/2000, S. 1 fl. 
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Geburten und Ersteinschulungen 

Ausgehend von weit Ober 60 000 Geburten in den 
50er- und frOhen 60er-Jahren kam es nach 1963 zu ei
nem starken Einbruch bei der Zahl der Neugeborenen. 
Zu Beginn der 70er-Jahre waren zeitweise weniger als 
35 000 Geburten jahrlich zu verzeichnen. Seit der zwei
ten Hi:ilfte der BOer-Jahre stieg die Geborenenzahl wie
der an und erreichte 1990 einen H6chstwert von knapp 
43 000. Der sich daran anschliel3ende ROckgang wird 
sich fortsetzen; am Ende des Zeitraums der Bev61ke
rungsprognose im Jahr 2012 wird die Zahl der Lebend
geborenen voraussichtlich bei etwa 32 000 liegen. Der 
zwischenzeitlich zu beobachtende Anstieg der Gebur
tenzahlen ist auf den sich veri:indernden Altersaufbau 
der Bev61kerung zurOckzufOhren. Die frOheren gebur
tenstarken Jahrgange traten Ende der BOer- und An
fang der 90er-Jahre verstarkt als Elterngeneration auf. 
FOr die Anzahl der Neugeborenen ist aber auch das ge
nerative Verhalten mal3geblich. Die altersspezifischen 
Fruchtbarkeitsziffern, ausgedrOckt als Zahl der Gebore
nen je 1 000 Frauen, haben sich nicht nur absolut ver
ringert, zusatzlich hat sich auch die Altersstruktur noch 
etwas verschoben. Frauen bekommen ihre Kinder nun
mehr tendenziell spater und zwar im Alter von urn die 
Dreil3ig.21 

Daneben ergab sich seit Ende der BOer-Jahre aber 
auch ein durch den politischen Umbruch in Mittel- und 
Osteuropa bedingter starker Einfluss auf die Entwick-

Ersteinschulungen 1> 19B3/B4 bis 2012/13 

Messzahl Veranderun9 
Schuljahr lnsgesamt 

1997/98 = 100 
zum Vorjahr 

in % 

lst-Werte 

1983/84 33 472 70,8 -0,2 
1984/85 33916 71 ,7 1,3 
1985/86 331 87 70,2 -2,1 
1986/87 35340 74,8 6,5 
1987/88 36 893 78,0 4,4 
1988/89 36 803 77,9 -0,2 
1989/90 37 209 78,7 1,1 
1990/91 37 596 79,5 1,0 
1991 /92 38 293 81,0 1,9 
1992/93 40 429 85,5 5,6 
1993/94 42 379 89,6 4,8 
1994/95 44 439 94,0 4,9 
1995/96 45 319 95,9 2,0 
1996/97 45 946 97,2 1,4 
1997/98 47 272 100 2,9 

Prognose-Werte 

1998/99 45 275 95,8 -4,2 
1999/00 44 818 94,8 -1,0 
2000/01 43 688 92,4 -2,5 
2001 /02 42 282 89,4 -3,2 
2002/03 42 426 89,7 0,3 
2003/04 43 308 91 ,6 2,1 
2004/05 42 282 89,4 -2,4 
2005/06 40 269 85,2 -4,8 
2006/07 39 275 83,1 -2,5 
2007/08 38 321 81 ,1 -2.4 
2008/09 37 377 79,1 -2,5 
2009/10 36 524 77,3 -2,3 
2010/ 11 35 750 75,6 -2,1 
2011 / 12 35 097 74,2 - 1,8 
2012/ 13 34 569 73,1 - 1,5 

1) Ohne Schulanfanger an Sonderschulen. 
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lung der Bevolkerungszahlen. Rheinland-Pfalz hatte 
deutliche Wanderungsgewinne zu verzeichnen, die den 
vorher Ieicht rucklaufigen Trend in der Entwicklung der 
GesamtbevOikerung umkehrten. Der Zustrom enthielt 

ZuzOge von auBerhalb des Bundesgebietes, 
Insbesondere Aussiedler, als auch innerdeutsche 
Binnenwanderungen. Ein groBer Teil dieser Neuburger 
waren junge Menschen im Heiratsalter bzw. Paare mit 
Kindern, sodass sich daraus auch Konsequenzen fOr 
die Zahl der Einschulungen sowie der Schulerinnen 
und SchOler im Prognosezeitraum ergaben. 

BerOcksichtigt werden muss allerdings die Tatsache, 
dass Zu- und FortzOge von Kindern und Jugendlichen 
im Schulalter vom Basisjahr an im Rechengang nicht 
enthalten sind, da bei den Ersteinschulungen die ein
zige VerknOpfung zwischen BevOikerungsprognose 
und SchOierprognose besteht. Damit werden Vorgange 
der Bevolkerungsbewegung im Prognosezeitraum nur 
berOcksichtigt, soweit sie vor der Einschulung liegen. 
Sind die Einschulungen in den Rechengang einge
schleust, so lauft die SchOierprognose unbeeinflusst 
von der Bevolkerungsprognose ab. Obwohl insbeson
dere die regionalen Wanderungsbewegungen nicht 
unerheblich sind, fehlen die fOr eine entsprechende 
Wanderungsprognose benotigten lnformationen Ober 
Zu- und FortzOge in der fUr die SchOierprognose erfor
derlichen Differenzierung. Abgesehen von der fehlen
den Datengrundlage ware eine solche Prognose auch 
wegen der fraglichen Stabilitat von Wanderungsstro
men in solcher Feingliedrigkeit zweifelhaft. 

Zur Prognose der Ersteinschulungen werden alters
spezifische Einschulungsquoten ermittelt, die den An
teil der Schulanfanger eines bestimmten Altersjahr
gangs an der Gesamtzahl der Kinder gleichen Alters 
angeben. Multipliziert man fOr jedes Prognosejahr die 
Zahl der Kinder eines Altersjahrgangs aus der regiona
len Bevolkerungsprognose mit den kreis- und alters
spezifischen Einschulungsquoten, so erhalt man die 
Zahl der jeweiligen Schulanfanger. Das Einschulungs
alter zeigt sich dabei im Zeitablauf relativ stabil. lm Obri
gen erfolgt in der SchOierprognose keine Differenzie
rung nach dem Geschlecht. 

Um den langfristigen Verlauf zu verdeutlichen um
fasst die Obersicht der Ersteinschulungen auBe; den 
sonst ausschlieBiich dargestellten Prognosewerten bis 
zum Schuljahr 2012/13 auch die tatsachlichen Zahlen 
von 1983/ 84 bis zum Basisschuljahr 1997/ 98. Mitte der 
80er-Jahre wurden landesweit jahrlich knapp 34 000 
Kinder eingeschult. Diese Zahl stieg fast durchgangig 
an, mit besonders hohen Zuwachsraten zunachst in 
den Schuljahren 1986/ 87 und 1987/88, spater noch
mals von 1992/ 93 bis 1994/95. lm Basisschuljahr 
1997/98 wurde der HOhepunkt mit 47 272 Ersteinschu
lungen erreicht. Diese Entwicklung wurde bereits in den 
beiden vorhergegangenen SchOierprognosen erwartet 
und zeigt die guten Ergebnisse der SchOierprognose 
an der Schnittstelle zur BevOikerungsprognose. Vom 
Schuljahr 1998/99 an ist eine Trendumkehr zu erwar
ten, die sich von einem kurzfristigen Anstieg in den 
Schuljahren 2002/ 03 und 2003/04 unbeeinflusst bis 
zum Ende des Prognosezeitraums fortsetzt und in etwa 
auf dem 30 Jahre zuvor bestehenden Niveau endet. Die 
prognostizierten Geburtenzahlen fOr die Jahre 2006 bis 
2012, die in die vorliegende SchOierprognose nicht 
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mehr Eingang finden, wei sen fOr die fernere Zukunft auf 
einen weiteren, jedoch deutlich verlangsamten ROck
gang hin. 

Die Gliederung nach Verwaltungsbezirken lasst aller
dings regional unterschiedlich ausgepragte Verlaufe 
erkennen. Zunachst ist Ober den gesamten Prognose
zeitraum tor die kreisfreien Stadte mit -30% ein starke
rer Ruckgang als in den Landkreisen (-26%) zu konsta
tieren. Doch auch innerhalb dieser beiden Kategorien 
zeigt sich ein uneinheitliches Bild. So sind die deut
lichsten Veranderungen in der Stadt Trier (-43%) zu er
warten, wahrend in ZweibrOcken der ROckgang mit 
- eher mo?erat ausfallt. Bei den Landkreisen liegen 
d1e Extreme m1t -36% in der SOdwestpfalz und -18% im 
Kreis Neuwied nicht ganz so weit auseinander. Hierbei 
ist allerdings auch die jeweilige Situation im Basis
schuljahr zu berOcksichtigen. In Trier beispielsweise 
wurde 1997/98 die im Zeitablauf mit deutlichem Ab
stand hochste Zahl von Schulanfangern beobachtet. 
Dies fOhrt in den Folgejahren zu einem besonders star
ken ROckgang. Aber auch gegenlaufige Entwicklungen 
wie etwa in ZweibrOcken, wo die Zahl der Ersteinschu
lungen erst im Schuljahr 2000/01 ihr Maximum erreicht 
bedingen einen vom Landesdurchschnitt deutlich 
gesetzten Verlauf. 

Fortschreibungsverfahren und Grundschulen 

Zur Prognose der SchOierzahlen wird tor aile Schul
arten mit Ausnahme der Sonderschulen ein Fortschrei
bungsverfahren verwendet, bei dem die SchOierinnen 
und SchOler die einzelnen Klassenstufen durchlaufen. 
Ausgangspunkt ist der SchOierbestand zu Beginn des 
Basisschuljahres. Die Veranderung dieser SchOierbe
stande wird mit Hilfe von Obergangs-, Zugangs-, Ab
gangs- und Wiederholerquoten prognostiziert, die als 
Durchschnitt der letzten drei Beobachtungsjahre er
rechnet werden. Der Anfangsbestand zu Beginn jedes 
Schuljahres wird verringert urn die mittels dieser Quo
ten errechneten Abgange, Wiederholer und Obergange 
auf andere Schulen. Die verbleibenden SchOierinnen 
und SchOler rOcken in die nachste Klassenstufe vor 
und ergeben zusammen mit den Zugangen von ande
ren Schulen und den Wiederholern dieser Klassenstufe 
den Ausgangsbestand des folgenden Schuljahres. Die
ser Rechengang Wiederholt sich fOr aile Klassenstufen 
und Prognosejahre bis zum Ende des Prognosezeit
raums. Die Fortschreibung durch die einzelnen Klas
senstufen lasst sich in den Obersichten sehr gut vertol
gen, da der Ersteinschulungsjahrgang 1997/98 als 
Maximalwert im Prognosezeitraum Ieicht identifizierbar 
ist. Die stetig sinkende Zahl der Ausgangskohorte hat 
ihre Ursache zum einen in den Obergangen von Grund
schulen auf Sonderschulen, die landesweit in einer 
GroBenordnung von bis zu 400 Kindern pro Jahr liegen. 
Zum anderen wirkt sich als Basiseffekt die Konstanz 
der verschiedenen Quoten in starken Jahrgangen 
Oberproportional auf die Absolutzahlen aus; es verlas
sen mehr SchOierinnen und SchOler die jeweilige Klas
senstufe, urn diese zu wiederholen, als aus der voran
gehenden Klassenstufe Wiederholer hinzukommen. 

Bei den Grundschulen war im Basisschuljahr 
1997/98 mit 188 700 SchOierinnen und SchOiern der 
voraussichtliche Hochststand erreicht. Danach sinken 
die SchOierzahlen kontinuierlich urn fast 24% auf 
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Ersteinschulungen 1> 1997/98 bis 2012/13 nach Verwaltungsbezirken 

Verwaltungsbezlrk 1997198 1998/99 1999/00 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/ 11 2012/ 13 

Kreisfreie Stadt 

Koblenz 1 046 1 004 991 999 956 940 870 826 787 759 

Landkreise 

Ahrweiler 1 539 1 471 1 471 1 429 1 411 1 434 1 342 1 282 1 236 1 196 

Altenkirchen r-t'Jw.) 1 758 1 729 1 712 1 630 1 612 1 607 1 533 1 476 1 433 1 399 

Bad Kreuznach 1 913 1 803 1 753 1 704 1 610 1 639 1 525 1 455 1 393 1 347 

Birkenfeld 1 081 996 997 961 905 891 844 806 775 749 

Cochem-Zell 798 780 774 720 694 675 636 600 571 547 

Mayen-Koblenz 2 445 2 293 2 288 2 226 2184 2 171 2 031 1 939 1 858 1 805 

Neuwied 2 264 2 173 2 171 2 145 2 131 2 147 2 040 1 973 1 909 1 864 

Rhein-HunsrOck-Kreis 1 279 1 330 1 336 1 282 1 202 1 213 1 155 1 098 1 055 1 017 
Rhein-Lahn-Kreis 1 540 1 436 1 391 1 383 1 339 1 329 1 259 1 205 1 158 1 126 

Westerwaldkreis 2 571 2 497 2 471 2 435 2 360 2 402 2 258 2 172 2 098 2 049 

Kreisfreie Stadt 

Trier 1 016 896 881 864 832 802 717 659 610 576 

Landkreise 

Bernkastei-Wittlich 1 429 1 325 1 312 1 284 1 208 1 213 1 142 1 082 1 035 1 004 

Bitburg-PrOm 1 238 1 242 1 238 1 184 1 145 1 120 1 039 984 936 903 

Daun 884 832 826 796 763 776 720 691 665 644 

Trier-Saarburg 1 657 1 559 1 541 1 563 1 508 1 469 1 378 1 302 1 231 1 178 

Kreisfreie Stadte 

Frankenthal (Pfalz) 516 500 502 486 480 490 452 429 414 396 
Kaiserslautern 895 918 909 857 847 821 752 713 678 651 

Landau i. d . Pfalz 460 456 465 455 417 437 392 368 348 336 

Ludwigshafen a. Rh. 1 802 1 680 1 637 1 590 1 527 1 559 1 409 1 337 1 276 1 233 
Mainz 1 702 1 628 1 662 1 638 1 654 1 562 1 348 1 231 1 146 1 085 

Neustadt a. d. Weinstr. 557 543 517 493 516 482 456 430 41 2 400 

Pirmasens 464 477 468 437 425 430 388 369 353 339 

Speyer 557 518 526 517 502 511 462 442 421 408 

Worms 888 857 870 843 777 810 752 718 688 665 
ZweibrOcken 318 342 344 356 328 338 312 300 283 277 

Landkreise 

Alzey-Worms 1 551 1 520 1 492 1 440 1 450 1 483 1 368 1 318 1 265 1 229 
Bad DOrkheim 1 556 1 459 1 439 1 432 1 398 1 383 1 285 1 222 1170 1 129 

Donnersbergkreis 1 009 943 921 884 867 870 820 788 757 740 

Germersheim 1 499 1 486 1 470 1 475 1 460 1 427 1 321 1 256 1 197 1155 

Kaiserslautern 1 466 1 379 1 351 1 302 1 256 1 248 1164 1 110 1 064 1 035 
Kusel 981 922 880 880 832 813 776 744 715 696 
SOdliche WeinstraBe 1 288 1 238 1 222 1 160 1152 1 107 1 037 985 934 902 
Ludwigshafen 1 687 1 664 1 631 1 575 1 527 1 541 1 408 1 333 1 272 1 224 

Mainz-Bingen 2 325 2 186 2 179 2 121 2 102 2 103 1 923 1 829 1 743 1 675 
SOdwestpfalz 1 293 1 193 1 180 1 142 1 049 1 039 961 905 864 831 

Rheinland-Pfalz 47 272 45 275 44 81 8 43 688 42 426 42 282 39 275 37 377 35 750 34 569 

kreisfreie Stadte 10 221 9 819 9 772 9 535 9 261 9 182 8 310 7 822 7 416 7 125 

Landkreise 37 051 35 456 35 046 341 53 33 165 33 100 30 965 29 555 28 334 27 444 

1) Ohne Schulantanger an Sonderschulen. 
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Schulerinnen und Schuler an Grundschulen11 

am Schuljahresanfang 1997/98 bis 201 2/13 nach Klassenstufen 

Klassenstufe 
Schuljahr 

1 2 3 

1997/ 98 48 798 47 564 46 855 
1998/ 99 46819 48299 47 005 
1999/ 00 46 300 46 414 47 721 
2000/ 01 45 153 45 866 45 922 
2001/ 02 43 709 44 746 45354 
2002/03 43 807 43 326 44 256 
2003/04 44 695 43 376 42 861 
2004/ 05 43 698 44 227 42 873 
2005/ 06 41 653 43 298 43 695 
2006/ 07 40 595 41 297 42 818 
2007/ 08 39 606 40 225 40 868 
2008/ 09 38 631 39 246 39 783 
2009110 37 747 38 279 38815 
2010/ 11 36 946 37 398 37 861 
2011/ 12 36 267 36 602 36993 
2012/13 35 717 35 933 36202 

1) EinschlieBiich KJassenstufen 1 - 4 an freien Waldorfschulen. 

144 000 im Schuljahr 201 2/13, was tendenziell zu er
heblichen Entlastungen bei der Unterrichtsversorgung 
fuhren wird. Auffall ig ist der starke Ruckgang der Schu
lerzahlen im Schuljahr 2001 /02, in dem das Gros des 
starken Einschulungsjahrgangs 1997/98 die Primar
stufe verlassen hat. Der Anteil der einzelnen Klassen
stufen an der Gesamtzahl der Grundschulerinnen und 
Grundschuler liegt jeweils bei rund einem Viertel. lm 
Basisschuljahr ist die 1. Klassenstufe mit 25,9% aller 
Grundschulerinnen und Grundschuler um 3 300 SchU
ler starker besucht als die 4. Klassenstufe mit einem 
Anteil von 24,1 %. Durch die stetig sinkende Zahl von 
Ersteinschulungen verschieben sich die Anteile im 
Prognosezeitraum Ieicht zugunsten der 4. Klassenstufe. 

In den einzelnen Kreisen verlauft der Schrumpfungs
prozess durchaus unterschiedlich. Den geringsten 
Ruckgang hat der Landkreis Neuwied mit gut 15%, den 
starksten die Stadt Trier mit 37%. Tendenziell gehen die 
SchUierzahlen in den kreisfreien Stadten starker zu
ruck als in den Landkreisen. In einigen Landkreisen 
steigen die Schulerzahlen voraussichtlich bis zum 
Schuljahr 1999/2000 noch geringtugig an, ehe auch 
dort ein Ruckgang einsetzt. lm Schuljahr 2002/03 liegt 
die Zahl der Grundschuler in allen Kreisen unter der 
des Basisschuljahres. Die im Prognosezeitraum um 
27% sinkende Zahl der Schulanfanger wirkt sich im 
Grundschulbereich mit zeitlicher Verz6gerung aus und 
tuhrt im Vergleich zum Basisschuljahr zu einer um gut 
3 Prozentpunkte schwacheren Verringerung der Schu
lerzahlen (- 24%). 

Obergange auf die weiterfi.ihrenden Schulen 

Eine weitere Schlusselstelle des Prognosemodells 
stellt der Obergang aus der 4. Klassenstufe der Grund
schulen auf die weiterfuhrenden Schulen dar. Dabei 
mussen die Schuler sowohl auf die Schularten der 
Sekundarstufe I als auch regional auf die einzelnen 
Schulen verteilt werden. Hierzu werden die nicht fla
chendeckend vorhandenen Schularten aus rechen
technischen Grunden einer der drei traditionellen 
Schularten zugeordnet. Die regionalen Schulen und die 
dualen Oberschulen werden den Hauptschulen zuge-
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Messzahl Verllnderung 
lnsgesamt 

1997/98 = 100 
zum Vorjahr 

4 in% 

45 483 188700 100 2,1 
46045 188168 99,7 -0,3 
46 207 186 642 98,9 -0,8 
46 901 183 842 97,4 - 1,5 
45 165 178 974 94,8 -2,6 
44 587 175 976 93,3 - 1,7 
43 516 174 448 92,4 -0,9 
42 151 172 949 91,7 -0,9 
42140 170 786 90,5 - 1,3 
42 936 167 646 88,8 -1 ,8 
42101 162 800 86,3 -2,9 
40 199 157 859 83,7 -3,0 
39 121 153 962 81,6 -2,5 
38 162 150 367 79,7 -2,3 
37 227 147 089 77,9 -2,2 
36 374 144 226 76,4 -1,9 

rechnet. Von den integrierten Gesamtschulen werden 
Hamm, Kastellaun und Otterberg dem Hauptschulbe
reich zugeschlagen, da diese in ihrem regionalen Um
feld fUr die Versorgung im Hauptschulbereich zustan
dig sind. Die ubrigen integrierten Gesamtschulen, das 
Schulmodell Rockenhausen und die freien Waldorf
schulen werden mit den Realschulen zusammenge
fasst. 

Beim Obergangsverhalten in den vergangenen Jah
ren ist zu beobachten, dass der Anteil von Realschulen 
und Gymnasien zu Lasten des Hauptschulanteils deut
lich anstieg. Als im Schuljahr 1991/92 den Eltern die 
Wahl der Schullaufbahn freigestellt wurde, kam es zu
satzlich zu einer sprunghaften Verschiebung um fast 
5 Prozentpunkte von der Hauptschule zur Realschule. 
Seit Er6ffnung der ersten regionalen Schulen im Schul
jahr 1992/93 haben die Obergange auf diese stark ex
pandierende Schulart standig zugenommen. Ahnliches 
ist fur die neuen dualen Oberschulen zu erwarten, die 
seit dem Schuljahr 1996/97 als Schulversuch beste
hen. Da beide Schultypen im Prognosemodell fUr das 
Obergangsverhalten dem Hauptschulbereich zugeord
net sind, ergibt sich bei der Trendschatzung fUr den 

Schulerubergange aus der 4. Klassenstufe des 
Primarbereichs in die 5. Klassenstufe einer 

weiterfuhrenden Schule 1997/98 bis 2011/12 

Messzahl Verllnderung 
Schuljahr lnsgesamt 

1997/98 = 100 zum Vorjahr 
in % 

1997/98 44 252 100 2,2 
1998/99 44 777 101,2 1,2 
1999/00 44 91 4 101,5 0,3 
2000/01 45 582 103,0 1,5 
2001/02 43 903 99,2 -3,7 
2002/03 43335 97,9 - 1,3 
2003/04 42 303 95,6 -2,4 
2004/05 40974 92,6 -3,1 
2005/06 40 956 92,6 0,0 
2006/07 41 743 94,3 1,9 
2007/08 40903 92,4 -2,0 
2008/09 39 077 88,3 -4,5 
2009/10 38 027 85,9 -2,7 
2010/11 37 108 83,9 -2,4 
201 1/12 36 194 81,8 -2,5 
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SchOierinnen und Schuler an Grundschulen1l am Schuljahresanfang 1997/98 bis 2012/13 
nach Verwaltungsbezirken 

Verwaltun9sbezirk 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/ 11 

Kreisfreie Stadt 

Koblenz 4 229 4 225 4 182 4119 4 003 3 912 3 725 3 504 3 327 

Landkreise 

Ahrweiler 6 044 6 087 6 051 5 975 5 781 5 768 5 661 5 373 5 154 
Altenkirchen (Ww.) 7 043 7 094 7105 6949 6 630 6 541 6 452 6 176 5 960 
Bad Kreuznach 7 503 7 552 7 390 7 267 6 778 6 623 6 480 6 126 5 840 
Birkenfeld 4 265 4 201 4 155 4 087 3 835 3 677 3 573 3 401 3 252 
Cochem-Zell 3 203 3196 3 239 3 143 2938 2 816 2 725 2 564 2 429 

Mayen-Koblenz 9 743 9 720 9 522 9 435 9 018 8 897 8 668 8198 7 829 
Neuwied 9138 9 091 9 016 8 926 8 727 8 715 8 578 8 255 7 980 
Rhein-HunsrOck-Kreis 5 381 5 410 5 376 5 320 5120 4 948 4 861 4 641 4 433 

Rhein-Lahn-Kreis 6 034 6 010 5 968 5 842 5 545 5 470 5 332 5 070 4 860 
Westerwaldkreis 10 370 10 377 10 307 10 141 9 791 9 715 9 555 9 117 8 772 

Kreisfreie Stadt 

Trier 3 879 3 849 3 804 3 705 3 457 3 338 3 131 2 852 2 623 

Landkrelse 

Bernkastei-Wittlich 5 454 5 411 5 394 5 407 5100 4 942 4 808 4 560 4 342 
Bitburg-PrOm 4 879 4 949 4 985 4 950 4 739 4 595 4 427 4 143 3 927 

Daun 3 474 3 441 3 420 3 388 3199 3 140 3 071 2 904 2 786 
Trier-Saarbur9 6 341 6 407 6 417 6 372 6 180 6 057 5 822 5 485 5 184 

Kreisfreie Stildte 

Frankenthal (Pfalz) 2 241 2 21 1 2 146 2 074 2 010 2 009 1 958 1 839 1 755 
Kaiserslautern 3 848 3 829 3 759 3 652 3 547 3 443 3 278 3 056 2 889 

Landau i. d. Pfalz 1 887 1 885 1 853 1 855 1 767 1 722 1 683 1 558 1 469 
Ludwi9shafen a. Rh. 7 125 7 064 7 004 6 867 6464 6 370 6149 5 729 5 433 
Mainz 6 988 6 885 6 840 6 756 6697 6 635 6 115 5 394 4 953 
Neustadt a. d. Weinstr. 2 340 2 290 2 241 2 122 2 036 2 013 1 927 1 810 1 717 
Pirmasens 2 024 2 009 1 949 1 870 1 779 1 725 1 657 1 556 1 481 
Speyer 2 269 2 225 2 218 2 176 2 093 2 081 2 012 1 879 1 788 
Worms 3 656 3 61 1 3 584 3 541 3 341 3 260 3 216 3 038 2 904 

ZweibrOcken 1 599 1 505 1 439 1 395 1 397 1 382 1 336 1 260 1 202 

Landkreise 

Alzey-Worms 6 232 6 247 6161 6 083 5 895 5 945 5 827 5 509 5 293 
Bad OOrkheim 5 956 6 004 6 006 5 972 5 744 5 680 5 497 5 163 4 917 

Donnersber9kreis 4 084 3 990 3 907 3 808 3 577 3 530 3 465 3 301 3164 
Germersheim 6 198 6183 6 063 5 979 5 915 5 857 5 619 5 277 5 016 
Kaiserslautern 5 699 5 716 5 677 5 565 5 279 5 125 4 927 4 673 4 459 

Kusel 3 850 3 838 3 781 3 707 3 483 3 361 3 251 3108 2 987 
SOdliche WeinstraBe 5 084 5 043 5 089 4 972 4 718 4 584 4 410 4153 3 938 
Ludwi9shafen 6 773 6 773 6 700 6 625 6351 6 266 6 051 5 633 5339 
Mainz-Bin9en 8 854 8 891 8 963 8 924 8 537 8 528 8 294 7 708 7 327 
SOdwestpfalz 5 013 4 949 4 931 4 873 4 505 4 279 4 105 3 846 3 638 

Rheinland-Pfalz 188 700 188 168 186 642 183 842 175 976 172 949 167 646 157 859 150 367 

kreisfreie SU!dte 42 085 41 588 41 019 40132 38 591 37 890 36187 33 475 31 541 
Landkreise 146 615 146 580 145 623 143 710 137 385 135 059 131 459 124 384 118 826 

1) EinschlleBiich Klassens1ufen 1 - 4 an freien Waldorfschulen. 

2012/13 

3177 

4 961 

5 793 

5 603 

3128 

2 313 

7 531 

7 740 

4 255 

4 688 

8 501 

2 440 

4 172 

3 752 

2 687 

4 920 

1 687 

2 756 

1 397 

5199 

4 624 

1 648 

1 416 

1 713 

2 790 

1 152 

5 098 

4 713 

3 059 

4 798 

4 296 

2 886 

3 757 

5 103 

7 000 

3 473 

144 226 

29 999 

114 227 
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Schulerubergange aus der 4. Klassenstufe des Primarbereichs in die 5. Klassenstufe 
einer weiterfuhrenden Schule 1997/98 bis 2011112 nach Schularten 

Haupt- Regionale Duale Schuljahr 
schule Schule Oberschule 

1997/ 98 12 390 2 843 657 
1998/ 99 12 452 2 859 667 
1999/00 12 440 2 838 679 
2000/01 12 600 2 886 667 
2001/02 12 030 2 810 651 
2002/03 11 819 2 775 652 
2003/04 11 522 2 685 634 
2004/ 05 11 164 2 583 620 
2005/06 11135 2 558 613 
2006/07 11 326 2 586 611 
2007/08 11 072 2 514 601 
2008/09 10 564 2 416 582 
2009/ 10 10 238 2353 572 
2010/ 11 9 969 2 299 557 
201 1/ 12 9 733 2 242 543 

1) EinschlieBiich Schulmodell Rockenhausen. 

Prognosezeitraum bei den Hauptschulen nur noch ein 
schwacher Ruckgang von 36,7 auf 35,4%. Der Anteil 
der Gymnasien bleibt mit 32,2% konstant, bei den Real
schulen wird ein Ieichter Anstieg von 31,1 auf 32,4% er
wartet. Dieser Landestrend wird im Rechengang er
ganzt urn regionalisierte Korrekturfaktoren, sodass im 
Ergebnis eine Prognose der benOtigten verbandsge
meindespezifischen Obergangsquoten verfugbar ist. 

Betrachtet man die Gesamtzahl der prognostizierten 
Obergange, so ist bis zum Schuljahr 2000/01 noch mit 
einem leichten Zuwachs zu rechnen, danach setzt auch 
hier ein starker Ruckgang urn 18,2% auf 36 200 Schu
lerubergange im Schuljahr 2011/12 ein. Diese Entwick
lung Oberrascht nicht, zeichnet sie doch folgerichtig die 
zeitliche Verschiebung zu den Ersteinschulungen nach. 
Dabei handelt es sich urn die Obergange am Ende des 
Schuljahres aus der 4. in die 5. Klassenstufe, wahrend 
sonst die Schulerzahlen zum Schuljahresanfang dar
gestellt werden. Bei der Aufteilung der Obergange auf 
die einzelnen Schularten ist zu beachten, dass das Re-
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Real- Gym- lntegrierte Freie 
Gesamt- Waldorf-

schule nasium schule l) schule 

11 728 14 243 2 204 187 
11 962 14 418 2 234 185 
12 033 14 472 2 263 189 
12 281 14 709 2 247 192 
11 892 14 145 2 192 183 
11 763 13 959 2186 181 
11 539 13 651 2 094 178 
11 184 13 225 2 023 175 
11 212 13 217 2 048 173 
11 465 13 484 2093 178 
11 253 13 214 2 074 175 
10 752 12 617 1 977 169 
10521 12 277 1 899 167 
10296 11 970 1 852 165 
10 050 11 664 1 804 158 

chenmodell als Status-quo-Prognose nur die Schulen 
berucksichtigt, die im Basisschuljahr 1997/98 bestan
den haben. Die Einrichtung neuer Schulen wird im 
Prognosezeitraum nicht berucksichtigt. Dadurch kann 
der weitere Ausbau neuer Schularten, insbesondere 
der regionalen Schulen und der dualen Oberschulen, 
nur unvollstandig in die Vorausberechnung einflieBen. 
lm Bereich der regionalen Schulen entstehen zurzeit 
zahlreiche Schulen aus bisherigen Hauptschulen. lm 
Schuljahr 1999/2000 existieren bereits doppelt so vie
le regionale Schulen wie im Basisschuljahr 1997/ 98 
(61 gegenuber 30 Schulen). Auch die Zahl der dualen 
Oberschulen und der integrierten Gesamtschulen 
nimmt weiter zu. Daher wird die Zahl der Obergange zu 
diesen drei Schularten entgegen der Prognose steigen, 
zu Lasten der noch starker zuruckgehenden Haupt
schulubergange. 

Diplom-Verwaltungswirtin (FH) Manuela GroB 
Diplom-Volkswirt Thomas Kirschey 
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Unfallbilanz 1999 
1999 ereigneten sich in Rheinland-Pfalz knapp 

124 000 StraBenverkehrsunfalle, darunter 19 405 mit 
Personenschaden. Sodann wurden 7 239 schwerwie
gende Unfalle mit Sachschaden gezahlt. Das sind Un
falle, bei denen ein BuBgeld- oder Straftatbestand vor
lag und mindestens eines der beteiligten Fahrzeuge 
nicht mehr fahrbereit war. Des Weiteren wurden 1 384 
Sachschadensunfalle unter Alkoholeinwirkung und 
95 790 Obrige bzw. leichte Sachschadensunfalle regis
triert. 

lnsgesamt wurden auf den StraBen des Landes 5 947 
Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Nach deutlichen 
ROckgangen in den Jahren 1997 und 19981ag die Zahl 
damit wieder auf dem Niveau von 1996. Die Steigerung 
gegenOber dem Vorjahr betrug 6,1%. Rund 19 800 Per
sonen - die hOchste Zahl in den letzten 15 Jahren -
erlitten leichte Verletzungen. Das waren 8,8% mehr als 
1998. Die Anzahl der Getoteten lag mit 383 um drei Per
sonen niedriger als im Vorjahr. 

Ein Drittel aller Unfallopfer ist zwischen 18 und 29 
Jahre alt 

Opfer von StraBenverkehrsunfallen sind zum Ober
wiegenden Teil jOngere Menschen. So waren 12% aller 
verletzten oder getOteten Verkehrsteilnehmer zwischen 
18 und 20 Jahre alt, weitere 21 % zwischen 21 und 29 
Jahre. 

Eine qualifiziertere Aussage zur altersbedingten Un
fallhaufigkeit bietet die Betrachtung der VerungiOckten
quote. Dies ist das Verhaltnis der Zahl der verungiOck
ten Personen einer bestimmten Altersgruppe zur 

BevOikerungszahl. Die mit Abstand hochste Verun
giOcktenquote ergab sich 1999 mit 244 getoteten oder 
verletzten Personen je 10 000 Einwohner fOr die 18- bis 
20-jahrigen Verkehrsteilnehmer. An zweiter Stelle lagen 
die 15- bis 17-Jahrigen (144), gefolgt von den 21- bis 
29-Jahrigen (128). Ebenfalls relativ hoch und Ober dem 
Durchschnitt aller Altersgruppen war der Wert fOr die 
30- bis 44-jahrigen Personen, wahrend fOr aile Obrigen 
Alterskategorien merklich niedrigere Werte ermittelt 
wurden. Die niedrigsten Quoten errechneten sich fOr 
Kinder unter 6 Jahren (19) und Senioren Ober 74 Jahren 
(20). Hier spielt sicherlich der Umstand eine Rolle, dass 
diese Altersgruppen in vergleichsweise geringerem 
MaBe am StraBenverkehr teilnehmen. 

Die Zahl der Unfalle und VerungiOckten ist regional 
sehr unterschiedlich. Unter den Landkreisen ereigne
ten sich die meisten Unfalle im Westerwaldkreis (1 695), 
gefolgt von den Kreisen Mayen-Koblenz (1 501) und 
Neuwied (1 337). Diese gehOren jedoch auch zu den 
einwohnerstarksten Kreisen in Rheinland-Pfalz mit ei
ner entsprechend hohen Fahrzeugdichte. Ein weiterer 
Einflussfaktor fOr das Unfallgeschehen ist zudem der 
Durchgangsverkehr. BerOcksichtigt wurden hier nur 
schwerwiegende Unfalle mit Sachschaden und Unfalle 
mit Personenschaden. Unter den kreisfreien Stadten 
hatte die Landeshauptstadt Mainz (1 376) die meisten 
Verkehrsunfalle. Auf den Platzen zwei und drei folgten 
Ludwigshafen (1 161) und Koblenz (995). 

Die meisten Verkehrstoten (26) waren ebenfalls im 
Westerwaldkreis zu beklagen, gefolgt von den Kreisen 
Bitburg-PrOm (23), Bad-Kreuznach (21) und Neuwied 
(19). Auch bei den verletzten Personen stand der Wes
terwaldkreis (1 461) an der Spitze, es folgten die Land-

VerungiOckte nach Altersgruppen 1990 bis 1999 

Ins- Alter von ... bis unter ... Jahren 
Jahr 

gesamt 
unter 6 6 - 15 15 - 18 18 - 21 21 - 30 30 - 45 45 - 60 60-75 75und mehr 

Anzahl 

1990 26 330 591 1 725 1 896 3 552 7 647 5 144 3 415 1 671 620 
1991 25 031 573 1 607 1 559 3 096 7 417 5 229 3 229 1 605 642 
1992 24 774 564 1 627 1 627 2 900 7 235 5 434 3141 1 623 540 
1993 24 550 555 1 635 1 583 2 816 6958 5 602 3 11 9 1 668 498 
1994 24 486 508 1 656 1 715 2 747 6557 5 838 3 305 1 527 492 
1995 24 298 502 1 581 1 595 2 708 6276 6178 3 303 1 639 471 
1996 23 767 508 1 538 1 617 2 732 5 935 6 007 3 270 1 652 463 
1997 24 301 497 1 648 1 734 2 790 5 721 6 350 3 354 1 663 491 
1998 24 192 463 1 501 1 779 2 834 5 442 6 431 3 372 1 779 556 
1999 26130 473 1 652 1 899 31 22 5 536 7 064 3 707 2 024 585 

je 1 0 000 Einwohner 

1990 71 25 52 164 234 137 67 46 31 22 
1991 67 23 47 141 217 131 65 44 29 23 
1992 65 22 46 146 218 127 64 43 29 20 
1993 63 21 45 140 226 123 64 43 29 19 
1994 62 19 44 148 230 119 64 45 26 19 
1995 61 19 41 134 228 119 66 44 27 18 
1996 60 19 39 130 229 118 63 44 27 18 
1997 61 19 41 135 229 120 66 45 27 18 
1998 60 18 37 134 229 119 66 45 28 20 
1999 65 19 40 144 244 128 72 49 32 20 
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und VerungiOckte 1999 nach Verwaltungsbezirken 

Untalle VerungiOckte 

schwer- mit Personenschaden 
wiegende 

Verwaltungsbezirk Unfalle mit sonstige innerhalb auBerhalb ins- Ge- Schwer- Leicht-
ins- Sachscha- Alkohol- gesamt totete2) verletzte3) zu- verletzte 

gesamt den (im untalle sam men 
engeren 
Sinne)1

) 
von Ortschaften 

Kreisfrele Stadt 

Koblenz 995 251 36 708 555 153 923 5 126 792 

Landkreise 

Ahrweiler 1 062 260 46 756 305 451 1 022 14 290 718 
Altenkirchen CNw.) 846 157 55 634 323 311 847 9 209 629 
Bad Kreuznach 1 067 281 68 71 8 376 342 972 21 247 704 
Birkenfeld 530 133 38 359 178 181 505 9 160 336 
Cochem-Zell 543 167 28 348 102 246 486 14 157 315 
Mayen-Koblenz 1 501 444 64 993 447 546 1 329 10 275 1 044 
Neuwied 1 337 343 54 940 463 477 1 271 19 308 944 

Rhein-HunsrOck-Kreis 760 236 33 491 164 327 673 15 183 475 
Rhein-Lahn-Kreis 808 164 55 589 304 285 786 8 191 587 

Westerwaldkreis 1 695 534 66 1 095 454 641 1 487 26 373 1 088 

Kreisfreie Stadt 

Trier 696 120 61 515 446 69 664 7 115 542 

Landkreise 
Bernkastei-Wittlich 897 274 28 595 193 402 815 10 230 575 
Bitburg-PrOm 728 181 29 51 8 176 342 806 23 245 538 
Daun 461 125 17 319 82 237 465 8 123 334 
Trier-Saarburg 830 214 35 581 191 390 813 18 228 567 

Kreisfreie Stadte 

Frankenthal (Pfalz), St. 384 91 17 276 212 64 340 - 37 303 
Kaiserslautern, St. 803 213 65 525 401 124 682 6 88 588 
Landau i. d. Pfalz, St. 373 97 13 263 190 73 329 7 68 254 

Ludwigshafen a. Rh., St. 1161 233 61 867 754 113 1 082 8 138 936 
Mainz, St. 1 376 344 51 981 806 175 1 254 10 156 1 088 
Neustadt a. d. Weinstr., St. 371 82 23 266 178 88 358 3 74 281 

Pirmasens, St. 290 58 18 214 187 27 293 3 39 251 
Speyer, St. 431 103 23 305 217 88 403 5 57 341 
Worms, St. 564 127 26 411 301 110 534 7 104 423 
ZweibrOcken, St. 247 69 16 162 125 37 206 1 49 156 

Landkreise 

Alzey-Worms 792 224 23 545 216 329 768 18 158 592 
Bad DOrkheim 953 255 49 649 312 337 849 11 192 646 
Donnersbergkreis 477 92 26 359 129 230 494 9 174 311 
Germersheim 790 239 50 501 242 259 652 13 162 477 

Kaiserslautern 777 236 35 506 225 281 706 9 146 551 
Kusel 384 98 14 272 130 142 386 8 96 282 
SOdliche Weinstra6e 736 157 33 546 222 324 760 9 230 521 
Ludwigshafen 809 197 51 561 289 272 748 17 155 576 
Mainz-Bingen 1 011 314 58 639 339 300 845 12 162 671 
SOdwestpfalz 543 126 19 398 124 274 577 11 202 364 

Rheinland-Pfalz 28028 7 239 1 384 19 405 10358 9 047 26130 383 5 947 19 800 
kreisfreie Stadte 7 691 1 788 410 5 493 4 372 1 121 7 068 62 1 051 5 955 
Landkreise 20337 5 451 974 13 912 5 986 7 926 19 062 321 4 896 13 845 

1) Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit (BuBgeld) und wenn gleichzeltig mlndestens eln Klz aufgrund eines Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt werden 
muss (nicht fahrbereit). Dies betriffl auch Faile mit Alkoholeinwirkung. - 2) EinschlieBIIch der innerhalb von 30 Tagen an den Unfailfoigen Gestorbenen. - 3) Statlonarer 
Krankenhausbehandlung zugefOhrte Verletzte. 
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StraBenverkehrsunftille und VerungiOckte 1999 nach ausgewahlten Unfallursachen 

Unfalle 
VerungiOckte Schwer-

mit Per-
wiegende 

Ursache Unfalle mit 
sonen- ins- Ge- Schwer- Leicht-

schaden gesamt t0tete 1l verletzte 2l verletzte Sachschaden 

(i.e.S.)3l 

Fehlverhalten der Fahrzeugfiihrer 

Alkoholeinfluss 1 441 1 921 43 630 1 248 763 
ObermOdung 124 198 5 69 124 95 
sonstlge kOrperliche oder geistige Mangel 185 246 9 103 134 46 
Benutzen der falschen Fahrbahn 392 516 18 131 367 64 
VerstoB gegen das Rechtsfahrgebot 847 1 255 33 350 872 365 

nicht angepasste Geschwindigkeit ... 
mit glelchzeitigem Oberschreiten der 
zull!ssigen HOchstgeschwindigkeit 725 1 148 35 364 749 375 

in anderen Fallen 4 878 6 991 159 2071 4 761 2 588 

ungenOgender Sicherheitsabstand 2 546 3 493 8 269 3 216 306 

Fehler belm Oberholen 
Oberholen trotz Gegenverkehrs 196 339 13 123 203 65 
Oberholen trotz unklarer Verkehrslage 278 361 7 74 280 107 
Oberholen trotz unzureichender Sichlverhaltnlsse 46 84 6 31 47 11 
ohne Beachtung des nachfahrenden Verkehrs 119 171 1 36 134 143 
Fehler belm Wiedereinordnen nach rechts 82 103 4 23 76 54 
sonstige Fehler beim Oberholen 244 322 8 82 232 60 

Nebeneinanderlahren, Fahrstreifenwechsel 216 294 1 34 259 95 

Missachtung 
der Regel "Rechts vor Links" 458 565 2 80 483 276 
der die Vorfahrt regelnden Verkehrszelchen 2 416 3 479 24 672 2 783 1 322 
von Regelungen durch Polizeibeamte oder Ampeln 233 340 4 51 285 11 6 

Fehler belm 
Abbiegen 1 499 2 069 22 408 1 639 602 
Wenden oder AOckwartsfahren 468 559 6 109 444 198 
Einfahren In den flieBenden Verkehr 716 837 3 140 694 124 

falsches Verhalten gegenOber FuBgangern an 
FuBgl!ngerOberwegen 180 191 1 56 134 -
anderen Stellen 620 671 8 190 473 2 

verkehrswldrlges Verhalten belm Ein-
oder Aussteigen, Be- oder Entladen 99 102 1 25 76 5 

Technische Mangel, Wartungsmangel 

Beleuchtung 47 65 1 14 50 6 
Bereifung 128 203 2 56 145 58 
Bremsen 51 77 - 26 51 12 

Fehlverhalten der FuBglinger 

Alkoholeinfluss 84 97 5 50 42 -
Fehler beim Oberschreiten der Fahrbahn 

durch Hervortreten hinter Sichthindernissen 197 209 3 71 135 -
ohne auf Fahrzeugverkehr zu achten 417 467 11 186 270 3 

Stra8enverhaltnisse 

Schnee, Eis 559 795 7 194 594 431 
Regen 270 399 4 85 310 240 

Hindernisse 

Wild auf der Fahrbahn 241 285 2 66 21 7 68 

1) ElnschlieBiich der innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen Gestorbenen. - 2) Stationarer Krankenhausbehandlung zugefOhrte Verletzte. - 3) Straltatbestand 
oder Ordnungswldrlgkelt (BuBgeld) und wenn gleichzeitig mlndestens ein Kfz aufgrund elnes Unfallschadens von der Unlallstelle abgeschteppt werden muss (nicht 
fahrberelt). Dies betrltft auch Faile mit Alkoholeinwirkung. 
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kreise Mayen-Koblenz (1 319) und Neuwied (1 252). 
Mehr als 1 000 Leicht- und Schwerverletzte wurden zu
dem in den StM ten Mainz (1 244) und Ludwigshafen 
(1 074) sowie im Landkreis Ahrweiler (1 008) 

Fast zwei Drittel verungli.ickten mit dem Pkw 

Knapp zwei Drittel der im StraBenverkehr Verletzten 
und Get6teten verungiOckten als lnsassen von Perso
nenkraftwagen (64%). Rund 10% benutzten ein Motor
rad und 5% waren mit dem Mota, Moped oder Mokick 
unterwegs. Knapp 9,5% der Unfallopfer waren Fahrrad
fahrer und 6,9% Mit 3,1% bzw. 0,9% waren 
die lnsassen von Lastkraftwagen und Bussen eher sel
ten unter den verungiOckten Personen. 

Die Mehrzahl der mit Personenschaden er
eignete sich auf Gemeinde- (5 562) und LandesstraBen 
(5 529). Auf BundesstraBen kames zu 4 686, auf Kreis
straBen zu 2 263 und auf Autobahnen zu 1 367 
mit Verletzten und Getoteten. lnnerhalb von Ortschaften 
wurden von der Polizei 10 358 aufgenommen, 

auBerorts 9 047 Ein anderes Bild ergibt sich tor 
die schwerwiegenden Hier wur
den 2 029 auf LandesstraBen, 1 682 auf Bundes
straBen, 1 51 9 auf GemeindestraBen, 1 237 auf Auto
bahnen und 772 auf KreisstraBen registriert. 

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist haufigste Unfall
ursache 

Bei den Unfallursachen fOhrte, wie bereits in den Vor
jahren, nicht angepasste Geschwindigkeit die Statistik 
an. lnsgesamt 5 603 mit Personenschaden wa
ren auf diese Ursache zurOckzufOhren. Dabei wurden 
194 Verkehrsteilnehmer getotet, 2 435 erlitten schwere 
und 5 510 leichte Verletzungen. Die Missachtung der 
Vorfahrt bzw. des Vorrangs anderer Verkehrsteilnehmer 
tohrte zu 3 375 Untallen mit 41 Getoteten und 883 
Schwer- bzw. 3 841 Leichtverletzten. Es folgten 2 683 

durch Fehler beim Abbiegen, Wenden, Ein- und 
Ausfahren und 2 546 durch ungenOgenden Abstand. 
An tonfter Stelle folgten 1 441 durch Alkoholein
fluss. Jedoch sind diese besonders folgen-

Fehlverhalten der FahrzeugfOhrer bei mit Personenschaden 1999 nach Art der Verkehrsbeteiligung 

Darunter FahrzeugfOhrer von 

Ins- Person en- Motorzweiradern Unfallursache gesamt11 
kraft- mit amtlichem Fahrrlidern 

wag en Kennzeichen 

Fallzahlen (Anzahl) 

Mangelnde VerkehrstOchtigkeit 1 795 1 251 86 189 
darunter Alkoholeinfluss 1 453 995 75 157 

Falsche StraBenbenutzung 1 330 736 73 293 
Nicht angepasste Geschwindigkeit 5686 4198 743 210 
UngenOgender Abstand 2 686 2187 125 43 
Fehler beim 

Oberholen 1 060 712 172 49 
Vorbeifahren 90 67 5 6 
Nebeneinanderfahren 224 164 5 2 

Nichtbeachten von Vorfahrt oder Vorrang 3 403 2 758 64 233 
Fehler beim Abbiegen, Wenden, ROckwartsfahren, 

Ein- und Anfahren 2696 2101 49 217 
Falsches Verhalten gegenOber FuBgangern 970 814 14 39 
Fehler im ruhenden Verkehr 163 142 2 1 
Nichtbeachten der Beleuchtungsvorschriften 48 16 - 19 
Fehler bei Ladung, Besetzung 83 27 4 5 
Andere Fehler beim FahrzeugfOhrer 3056 1 823 267 491 

Fehlverhalten der FahrzeugfOhrer insgesamt 23290 16996 1 609 1 797 

Anteil in % 
Mangelnde VerkehrstOchtigkeit 7,7 7,4 5,3 10,5 

darunter Alkoholeinfluss 6,2 5,9 4,7 8,7 
Falsche StraBenbenutzung 5,7 4,3 4,5 16,3 
Nicht angepasste Geschwindigkeit 24,4 24,7 46,2 11 ,7 
Ungenogender Abstand 11,5 12,9 7,8 2,4 
Fehler beim 

Oberholen 4,6 4,2 10,7 2,7 
Vorbeifahren 0,4 0,4 0,3 0,3 
Nebeneinanderfahren 1,0 1,0 0,3 0,1 

Nichtbeachten von Vorfahrt oder Vorrang 14,6 16,2 4,0 13,0 
Fehler beim Abbiegen, Wenden, ROckwartsfahren, 

Ein- und Anfahren 11 ,6 12,4 3,0 12,1 
Falsches Verhalten gegenOber FuBgangern 4,2 4,8 0,9 2,2 
Fehler im ruhenden Verkehr 0,7 0,8 0,1 0,1 
Nichtbeachten der Beleuchtungsvorschriften 0,2 0,1 0,0 1 '1 
Fehler bei Ladung, Besetzung 0,4 0,2 0,2 0,3 
Andere Fehler beim FahrzeugfOhrer 13,1 10,7 16,6 27,3 

Fehlverhalten der FahrzeugfOhrer insgesamt 100 100 100 100 

1) EinschlieBiich FahrzeugfOhrer von StraBenbahnen, Eisenbahnen, bespannten Fuhrwerken sowie sonstigen und unbekannten Fahrzeugen. 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 9/2000 183 



184 

Anzahl 

4 500 

4000 

3500 

3 000 

2 500 

2000 

1 500 

1 000 

500 

0 
Montag 

Anzahl 

4 500 

4 000 

3 500 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

0 
0.00 2.00 

1.59 3.59 

Anzahl 

mit Personenschaden und VerungiOckte 1999 

Dienstag 

4.00 

5.59 

6.00 

7.59 

nach Wochentagen 

Mittwoch Donnerstag Freitag Sam stag Sonntag 

nach der Uhrzeit 

8.00 

9.59 

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 

11.59 13.59 15.59 17.59 19.59 21.59 23.59 

nach Monaten 

2 500 +-------------------------------

2 000 +------ - --==--

1 500 

1 000 

500 

0 
Januar Februar Marz April Mai Juni 

D Unflille mit Personenschaden 

Juli August September Okld:ler N<J.Iember Dezember 

VerungiOckte 

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 76/ 2000 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 9/2000 



schwer. So wurden 1999 bei Unfallen mit alkoholisier
ten Beteiligten 43 Menschen getotet, 630 erlitten 
schwere und 1 248 leichte Verletzungen. 

Es zeigt sich jedoch, dass die Rangfolge der Unfall
ursachen bei den verschiedenen Arten der Verkehrs
teilnehmer sehr unterschiedlich ist. Bei Fahrern von 
Personenkraftwagen war nicht angepasste Geschwin
digkeit die Unfallursache Nummer eins. Knapp ein Vier
tel aller Unfi:ille mit Personenschaden ging zu Lasten 
von uberh6htem Tempo. Es folgten die Missachtung der 
Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer (16%), zu geringer 
Sicherheitsabstand (13%) sowie Fehler beim Abbiegen, 
Wenden und Einfahren in den flieBenden Verkehr (12%). 
Der Genuss von Alkohol (5,9%) folgte an flinfter Stelle. 

Die Wahl einer angemessenen Geschwindigkeit 
scheint insbesondere Fuhrern von Motorradern und 
Motorrollern mit amtlichem Kennzeichen Probleme zu 
bereiten. Bei mehr als 46% der an Unfallen mit Perso
nenschaden beteiligten Lenker dieser Fahrzeugarten 
wurde eine zu hohe Geschwindigkeit als Ursache fest
gestellt. Fehler beim Oberholen (11 %) und ein zu gerin
ger Abstand zum Vorausfahrenden (7,8%) folgten auf 
den Pli:itzen zwei und drei.ln 4,7% der Unfalle spielte Al
kohol eine Rolle. 

Ganz anders lagen die Schwerpunkte der Unfallur
sachen bei den unfallbeteiligten Fahrradfahrern. Hi:iu
figste Ursache (16%) war die falsche StraBenbenut
zung. Hierzu zahlt insbesondere das Befahren von 
EinbahnstraBen entgegen der vorgeschriebenen Fahrt
richtung. Das Nichtbeachten der Vorfahrtsregeln sowie 
Fehler beim Abbiegen, Wenden und Einfahren in den 
flieBenden Verkehr fOhrten ebenfalls haufig zu Unfallen. 
Knapp 12% verungluckten durch eine der Situation 
nicht angepasste Geschwindigkeit. Deutlich Mher als 
bei den zuvor genannten Verkehrsteilnehmern lag der 
Anteil der Unfalle mit Alkoholeinfluss. Knapp 8,7% aller 
an einem Unfall mit Personenschaden beteiligten Rad
fahrer waren alkoholisiert. 

Unfallursachen und Alter 

In Abhangigkeit vom Alter haben Unfallursachen eine 
unterschiedlich ausgepragte Bedeutung. So ist bei den 
Kraftfahrern unter 55 Jahren nicht angepasste Ge
schwindigkeit die relativ haufigste Ursache der Unfi:ille 
mit Personenschaden. Am deutlichsten zeigt sich dies 
in der Altersgruppe der 18- bis 21-Jahrigen. Dort tuhrte 
zu schnelles Fahren zu mehr als einem Drittel aller Un
falle (38%). Auf Platz zwei lag die Missachtung der Vor
fahrt bzw. des Vorrangs anderer Verkehrsteilnehmer. 
Rund 13% der Fahrzeuglenker unter 55 Jahren verur
sachten hierdurch einen Unfall. Auf den Platzen drei 
und vier folgten ungenugender Abstand (12%) und Feh
ler beim Abbiegen und Wenden sowie beim Ein- und 
Ausfahren in den flieBenden Verkehr (8,7%). 

Eine andere Rangfolge ergibt sich in Bezug auf das 
Fahrverhalten der alteren Unfallbeteiligten. So lagen bei 
den 55- bis 64-Ji:ihrigen Vorfahrtsmissachtungen (20% 
aller festgestellten Ursachen), gefolgt von Schwierig
keiten beim Abbiegen, Wenden und Ein- und Ausfahren 
(12%) sowie nicht angepasste Geschwindigkeit (14%) 
auf den vorderen Pli:itzen. 
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Bei den Senioren im Alter von 75 Jahren und daruber 
lag die nicht angepasste Geschwindigkeit mit 11 % nur 
noch auf Platz drei, wi:ihrend 14% beim Abbiegen und 
Wenden Schwierigkeiten hatten und 28% die Vorfahrt 
missachteten. 

Die meisten Unfalle ereigneten sich freitags 

Der gefi:ihrlichste Tag auf den rheinland-pfalzischen 
StraBen war der Freitag. An diesem Wochentag ereig
neten sich 3 191 Unfalle mit Personenschaden, an den 
ubrigen Wochentagen waren es jeweils weniger als 
3 000. Die wenigsten Unfalle (2 215) fielen auf den 
Sonntag. Besonders folgenschwere Unfalle ereigneten 
sich dagegen an Samstagen. An keinem anderen Tag 
waren so viele Verkehrstote (76) und schwer verletzte 
Fahrzeugbenutzer sowie FuBgi:inger (1 012) zu bekla
gen. Die schwer wiegenden Unfi:ille mit Sachschaden 
verteilten sich dagegen recht gleichmi:iBig auf die Wo
chentage, wobei die Haufigkeit mittwochs (1 089) und 
freitags (1 079) am hochsten war und sonntags am ge
ringsten (942). 

Sehr deutliche Unterschiede zeigten sich erwar
tungsgemaB beim Unfallgeschehen zu unterschied
lichen Tages- und Nachtzeiten. lm Berufsverkehr zwi
schen 14.00 und 18.00 Uhr ereignete sich knapp ein 
Drittel (31 %) aller Unfalle mit Personenschaden. Eben so 
wurden knapp 31% aller Unfallopfer in diesem Zeitraum 
verletzt oder getotet. 

Ebenfalls besonders unfalltrachtig war die Zeit zwi
schen 12.00 und 14.00 Uhr, in der sich viele halbtags 
Beschaftigte und die Schulkinder auf dem Weg nach 
Hause befinden. Rund 13% aller Personenschadensun
falle mit 12% aller Verungluckten ereigneten sich in die
sen zwei Stunden. Ahnlich hohe Werte wurden fUr die 
Zeit zwischen Buroschluss und Ende der Offnungszei
ten im Einzelhandel festgestellt. So ereigneten sich zwi
schen 18.00 und 20.00 Uhr gut 12% aller Unfalle, bei 
den en 13% aller Toten und Verletzten registriert wurden. 

Erstaunlich niedrig waren die Zahlen in den Morgen
stunden. Auf die Zeit zwischen 6.00 und 8.00 Uhr ent
fielen nur 8,9% aller Unfalle, zwischen 8.00 und 10.00 
Uhr waren es nur 7,1 %. Die niedrigsten Anteile erg a ben 
sich erwartungsgemaB fUr die Nachtstunden, in denen 
nur ein sehr geringer Fahrzeugverkehr stattfindet. Zwi
schen Mitternacht und 6.00 Uhr morgens ereigneten 
sich nur 7,1% aller Unfalle. 

Die Entwicklung des Unfallgeschehens zeigt auch 
eine saisonale Komponente. So lagen die Unfallzahlen 
in den Sommermonaten deutlich h6her als im Winter
halbjahr. Von Mai bis Oktober ereigneten sich monatlich 
zwischen 1 684 und 1 983 Verkehrsunfalle mit Verletz
ten oder Get6teten. In den ubrigen Monaten bewegten 
sich die Zahlen zwischen 1 148 und 1 533. Ahnlich ver
halt es sich bei den Getoteten. Die meisten Verkehrsto
ten waren im Juni (43), August (43) und September (45) 
zu beklagen, wahrend die niedrigsten Zahlen im Fe
bruar und Marz mit 21 bzw. 16 Verkehrstoten ermittelt 
wurden. 

Diplom-Verwaltungswirt (FH) Joachim Gunther 
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Aufbau eines amtsweiten Kommunikationsnetzes 
im Statistischen Landesamt 

Seit 1995 wird im Statistischen Landesamt an der 
Umsetzung des Projektes ,Amtsweites Kommunika
tionsnetz/ lntranet" gearbeitet. Durch den Aufbau eines 
Lokalen Netzes (LAN) sind die Voraussetzungen fOr ein 
amtsweites Kommunikationssystem zu schaffen. 

Ein solches Netz ist unabdingbare Voraussetzung tor 
ein Partizipieren an der technologischen Entwicklung. 
Client-Server-Anwendungen, Bereitstellung zentraler 
Dienste, Aufbau eines Intranet und Schaffung von zen
tralen Kommunikationsmoglichkeiten sind ohne ein 
amtsweites Kommunikationsnetz nicht realisierbar. 

Von zentraler Bedeutung tor das Statistische Lan
desamt sind dabei insbesondere Dienste und Kommu
nikationsmoglichkeiten wie der GroBrechnerzugang 
zum Rechenzentrums-Dienstleister DIZ (Daten- und ln
formationszentrum Rheinland-Pfalz), die Nutzung des 
Internet sowohl als Anwender als auch als Anbieter, 
Aufbau und Betrieb eines hausinternen Mailsystems mit 
Schnittstellen nach auBen, zentraler Faxzugang, zen
trale Datenhaltung und Dokumentenaustausch/ Doku
mentenverteilung. 

Ausgangslage 

Bis Mitte der 90er-Jahre bildete eine weitlaufige Ver
kabelung auf der Basis von Koaxialkabeln die physika
lische Grundlage der Vernetzungsstrukturen im Statis
tischen Landesamt. 

Durch an den GroBrechner Ober Bildschirmsteuer
einheiten angeschlossene Terminals, groBrechnerge
bundene Drucksysteme unterschiedlichster Leistungs
klassen sowie PC-Systeme, die mittels Koaxialadapter 
(Hardware) und 3270-Emulation (Software) angebun
den waren, wurde die Kommunikation mit der zentralen 
Datenverarbeitung im Rechenzentrum ermoglicht. Das 
gesamte Netzwerk wurde auf der Basis des IBM-Proto
kolls SNA (System Network Architecture) betrieben. 

Funktionalitaten der BOrokommunikation waren nur 
in sehr eingeschranktem MaBe und in der Regel nur auf 
der einzelnen Workstation mbglich. In einzelnen Ar
beitsbereichen - z. B. in der Abteilung Verwaltung, dem 
fOr die Krankenhausautomation zustandigen Bereich 
und im Schulungsbereich - entstanden daher schon 
frOh neben dem koaxialbasierten Netz erste lokale PC
Netzwerke auf der Basis einer Busverkabelung bzw. ei
ner strukturierten Verkabelung. 

Die dv-technologischen Entwicklungen mit dem 
Trend, mehr und mehr Verarbeitungskapazitat und Ver
arbeitungsintelligenz an den einzelnen Arbeitsplatz zu 
verlagern - und damit weg von den rein groBrechner
basierten Arbeitsstationen (Terminals) hin zu intell igen
ten Vor-Ort-Systemen (PC-Systeme, Workstations) -
zeigten dann sehr schnell, dass eine neue, hausweit 
einheitliche, leistungsfahige Netzstruktur erforderlich 
wurde. 
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Mit dem vorhandenen, historisch gewachsenen Ko
axialnetz lieBen sich die Anforderungen an die Daten
verarbeitung - z. B. die Bereitstellung einer umfassen
den BOrokommunikation - nicht mehr bewaltigen. 

Grundlagen des Netzwerkes 

Ab dem Jahr 1995 wurden daher die Verkabelungs
und Vernetzungsstrukturen im Statistischen Landesamt 
sukzessive auf eine neue, einheitliche Plattform gestellt. 
Aile Gebaudetrakte und Raumlichkeiten des Statisti
schen Landesamtes wurden dabei bis Ende 1999 ab
schnittsweise mit einer strukturierten Verkabelung auf 
der Basis von Kupferkabeln der Kategorien 5+ bzw. 7 
ausgestattet. Parallel dazu wurden vorhandene Bild
schirmterminals durch PC-Systeme ersetzt und an die
ses neue Netzwerk angebunden. 

Uber in den einzelnen Gebaudetrakten und Gebau
degeschossen install ierte Verteilerschranke wurde das 
hausweite Gesamtnetzwerk aufgebaut. Diese Verteiler
schranke sind untereinander mit Glasfaserstrecken 
verbunden, die DatenObertragungsrate betragt zurzeit 
100 MBit/s. Die Verbindung selbst geschieht heute aus
schlieBiich Ober eine redundante Anbindung so ge
nannter Switches (aktive Netzwerkkomponenten) an 
diese Glasfaserstrecken. 

Neben diesen Verbindungen bestehen - aus der frO
hen Aufbauphase stammend - noch Leitungsstrecken 

Konfiguration des zentralen Verteiler-
schrankes, Schrank 1 

• • • • • • • • • • 
• • 

100MbiVs 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

10FX 10FX IOFX IOFX 10FX 

10 MbiVs 

100 MbiVs 

Schrank 2, 
Direktverbindung 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • 

7•12 Glasfaser-1:] verbindung 
Schrank 7 

10 Mbitls 

3·12 Glaslaser-1:1 verbindung 
Schrank 3 

10 Mb!Vs 
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Konfiguration eines Verteilerschrankes, 
Schrank 2 

zu I von Schrank 1 

10 10 

I I I I I I II I r"'r--r-1--r-ro..., 

100 100 

I I I I I I I I I PT--r--r--.--r-.-.-.1 
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mit einer DatenObertragungsrate von 10 Mbit/s. Diese 
ermoglichen im Bedarfsfall einen eingeschrankten 
Netzwerkbetrieb und schaffen damit eine erhohte Aus
fallsicherheit. 

Die einzelnen Endgerate (Server-Systeme, PC-Sys
teme, Netzwerkdrucksysteme) sind - je nach Einsatz
feld und Konfiguration der Netzwerkkarten - mit 100 
Mbit/s (Regelfall) oder 10 MBit/s (altere Systeme) Ober 
Switches oder Hubs (passive Netzwerkkomponenten) 
angebunden. 

Das gesamte Netzwerk wird als so genanntes Fast
Ethernet betrieben, die an das Netz angeschlossenen 
Stationen verwenden die CSMAICD-Methode (Carrier 
Sense Multiple-Access with Collision Detection) fOr die 
gemeinsame Nutzung der physikalischen Obertra
gungsmedien. Zentrales Netzwerk-Protokoll ist dabei 
TCP/ IP (Transmission Control Programmllnternet Proto
col) . 

Ausstattung der Arbeitsplatzsysteme 

Mittlerweile sind - mit Ausnahme eines PC-Systems 
der Personalvertretung - aile PC-Systeme, die im 
Hause im Einsatz sind, an das Netzwerk angebunden. 
Zurzeit werden rund 400 PC-Systeme eingesetzt, eine 
Vollausstattung aller Abteilungen und Arbeitsbereiche 
des Hauses ist weitestgehend erreicht. 

lm Zuge der Verkabelung und Vernetzung ist die 
Hardware- und Softwareausstattung dieser Worksta
tion-Systeme sukzessiv vereinheitlicht worden. 
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Ein typischer PC-Arbeitsplatz besitzt heute nachfol
gende Hardwareausstattung: 

Bauteil Ausstattung 

Gehliuse Tower-Gehliuse 

Mainboard ASUS oder vergleichbar (Markenboard) 

Prozessor grundsatzlich Pentium-Prozessor, ver-
schiedene Leistungsklassen je nach 
Beschaffungsdatum 

Hauptspeicher mindestens 64 MB, EDO oder SDRAM 

Festplatte mindestens 1 GB 

Diskettenlaufwerk 3,5" -Laufwerk, grundsatzlich vorhanden 

CD-ROM-Laufwerk grundsatzlich vorhanden 

Tastatur Cherry-Tastatur, Windows-kompatibel 

Maus Wheei-Maus (bei alteren Systemen noch 
herkOmmliche 2-Tasten-Maus) 

Netzwerkkarte 3 COM TX 905 oder Nachfolgemodell 

Monitor 17"-Monitor 

Grafikkarte 2 MB oder hOher, PCI- oder AGP-Karte 

Je nach Bedarf sind an den einzelnen Arbeitsplatzen 
lokale Drucksysteme installiert. Bis auf einige Ausnah
men sind dies ausschlieBiich Laserdrucksysteme 
unterschiedlichster Leistungsklassen. Ober Freigabe
mechanismen des Betriebssystems Windows NT .,lei
len" sich mehrere Personen in einem BOroraum die vor
handenen Arbeitsplatzdrucker und haben damit 
einfache Moglichkeiten des Vor-Ort-Ausdrucks. 

FOr groBere Druckvolumen und komplexe Ausdrucke 
steht im Netzwerk eine Vielzahl von Netzdrucksystemen 
bereit. 

Die Standardsoftwareausstattung ist wie folgt : 

Funktionalitat Ausstattung 

Betriebssystem Microsoft Windows NT 4.0, SP 5 

Netzanbindung NT-Ciient 

Textverarbeitung Word 97 

Tabellenkalkulation Excel 97 

Datenbanksystem Access 97 

Prasentation PowerPoint 97 

GroBrechneranbindung SNA-Ciient 
Personal Communication 4.1 

Mailing/Dokumentenaustausch Exchange-Client 
Outlook 

Virenschutz McAFEE Virus Scan 

Samtliche Software ist dabei lokal installiert. lm Be
darfsfalle ist es bei den meisten Systemen mOglich, 
Ober so genannte .,Images" (Kopie der Software-Konfi
guration eines PC-Systems) die Basiskonfiguration 
schnell wiederherzustellen. Aile Benutzer- und Produk
tionsdaten sind auf einem zentralen File-Server-Sys
tem abgespeichert. 

Daneben wird - in Abhangigkeit von den Anforde
rungen an einzelnen Arbeitsplatzen - weitere Stan
dardsoftware wie z. B. Corel Draw, Visio u. a. eingesetzt. 
FOr spezielle Anwendungen im Statistikbereich stehen 
Auswertungstools wie SPSS, Monarch und Seagate 
Chrystal Reports zur VerfOgung. 
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Netzwerkkonfiguration im Statistischen Landesamt 
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Die Anwendungsentwicklung auf der Windows-NT
Piattform erfolgt zum einen auf der Basis der Standard
softwareprodukte des Microsoft Office-Paketes 0/Vord 
97, Excel 97 und Access 97), zum anderen - und dies 
ausschlieBiich in der Abteilung lnformationstechnik -
mittels spezieller Softwaretools und Softwareentwick
lungsumgebungen. Zentrale Entwicklungsplattform 
(Sprache) fi.ir Client-Server-Anwendungen ist dabei 
JAVA, unterstotzt durch den Einsatz des Tools ,JBUIL
DER". Daneben wird auch noch das Softwaretool ,DEL
PHI" im Rahmen von DV-Projekten eingesetzt. 

Netzdienste und ihr Nutzen 

Auf derzeit insgesamt 16 verschiedenen Serversys
temen stehen die nachfolgenden Dienstleistungen, die 
letztlich den Nutzen dieser neu geschaffenen lnfra
struktur darstellen, zur Verfugung. 

Ober einen zentralen Anmeldeserver (PDC = Primary 
Domain Controller) meldet sich jeder Benutzer an das 
Netzwerk an. Sicherheitsuberprufungen (Anmeldung 
mit Benutzerkennung und Passwort) sowie ein ausge
feiltes Zugriffsregelwerk stellen sicher, dass die Daten
schutzanforderungen erfullt werden. 

Die einzelnen Benutzer sind dabei den wahr
zunehmenden Aufgaben entsprechenden Benutzer
gruppen zugeordnet. 

Neben diesem zentralen System stehen zwei Back
up-Server (BDC =Backup Domain Controller) zur Ver
fugung, die im Bedarfsfalle die Aufgaben des PDC 
ubernehmen konnen und somit eine Ausfallsicherheit 
und hohe Verfugbarkeit sicherstellen. 

Einer der beiden BOG-Server steuert auch die zen
tral vorgehaltene als so ge
nannter File-Server. Auf einem Magnetplattensystem, 
im Speziellen einem Hochverfugbarkeitssystem auf der 
Basis der RAID-5-Technologie (RAID = Redundant Ar
rays of Independent Disks), wird den Benutzern oder 
Benutzergruppen Plattenspeicherplatz im Netzwerk zur 
Verfugung gestellt. Die Hard- und Softwarearchitektur 
des RAID-Systems sowie die automatisierte, 
Datensicherung dieser stellt die 
Verfugbarkeit und der Daten sicher. 

Auf diesem File-Server-System stehen derzeit 54GB 
an zur Verfugung, ein weiterer Aus
bau ist moglich. 

Ein Mail-Server auf der Basis von Microsoft EX
CHANGE und OUTLOOK 98 ermoglicht Nachrichten
und Dokumentenaustausch im lnnenverha.ltnis uber 
das Netz. Ausdrucke von Dokumenten, herkOmmliche 
Hauspostzustellungen oder personliche Transporte 
konnen dadurch reduziert werden. 

Mit der Schaffung des zentralen Internet- und E-Maii
Zuganges uber das Netz ermoglicht dieser Server auch 
die komplette Maii-Funktionalitat im AuBenverhMnis. 

Drucken im Netz ist eine weitere zentrale Dienstleis
tung, die angeboten wird. Drucksysteme verschiedener 
Leistungsklassen mit unterschiedlichen technischen 
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MOglichkeiten stehen zur Verfugung, um - neben vor
handenen Arbeitsplatzdrucksystemen - Formulardruck 
und Dokumentendruck schnell und komfortabel abzu
wickeln. Die verstarkte Einbindung des GroBrechner
drucks in diese lnfrastruktur ist fur die Zukunft vorgese
hen. 

Die Steuerung des Netzdruckes findet uber einen 
entsprechenden Server statt, der zusatzlich noch die 
Funktionalitaten ,zentraler CO-ROM-Server" und ,Da
tensicherungsserver" ubernimmt. 

Das hausweite Intranet ist die zentrale Plattform fur 
Information und Kommunikation im lnnenverhaltnis. Ein 
zentraler Server stellt diese Dienstleistungen bereit. 
Eine Vielzahl von AnwendungsmOglichkeiten, z. B. lo
kale Telefonauskunft, Nachrichten und Dienstleistun
gen, innerdienstliche Mitteilungen und schwarzes Brett, 
bilden eine umfangreiche KommunikationsbOrse. 

Von zentraler Bedeutung tor das Statistische Lan
desamt ist die Nutzung des GroBrechnersystems, be
trieben vom DIZ in Mainz. Dart wird ein GroBteil der 
gesamten DV-Verarbeitung tor das Statistische Lan
desamt abgewickelt. Dies betrifft sowohl die Produk
tionsseite (Dialogsysteme unter den Datenbank-Syste
men Adabas/Natural und IMS sowie die gesamte 
Batchproduktion) als auch die Entwicklungsseite ; eine 
Vielzahl von Programmiererinnen und Programmierern 
entwickeln und pflegen groBrechnerbasierte DV-An
wendungen. 

Drei so genannte ,SNA-Server" stellen uber das 
RLP-Netz- betrieben vom Rechenzentrums-Dienstleis
ter DIZ - diese Anbindung her und gewahrleisten den 
hausweiten GroBrechnerzugriff. Die Anbindung erfolgt 
uber einen so genannten ,Multiprotokollrouter", den 
das DIZ als Schnittstelle zur Verfugung stellt. Nahezu 
aile Benutzer des Netzes haben damit die MOglichkeit, 
auf das Zentralrechnersystem zuzugreifen. 

Neben der hausinternen Kommunikation auf der Ba
sis des oben beschriebenen lntranets wird auch der 
lnternetzugang zentral uber das hausweite Netz abge
wickelt. Provider tor das Statistische Landesamt ist da
bei das DIZ. Die entsprechende Kommunikations
schnittstelle auf Seiten des Statistischen Landesamtes 
bildet ein so genannter Proxy-Server, dieser ist einer
seits an das hausweite Netz, andererseits an den be
reits oben erwahnten Multiprotokollrouter des DIZ an
gebunden. 

Fur einzelne Arbeitsbereiche/Aufgabenbereiche sind 
eigenstandige Serversysteme vorhanden, die an das 
hausweite Netzwerk angebunden sind und somit eine 
allumfassende Kommunikation und den Datenaus
tausch ermOglichen. 

Dies sind im Einzelnen: 

- Beleglesungsserver mit Scanner sowie Texterken
nungs- und Verifizierungsplatzen, 

- Datenerfassungsserver mit Erfassungsplatzen, 

- Entwicklungsserver auf der Basis des Datenbank-
Systems ORACLE, 
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Entwicklungsserver fOr Anwendungen im Zu
sammenhang mit Wahlen, 

- Serversystem mit einem Lehrer- und zwC>If SchO
fOr die Aus- und Weiterbildung, 

- Serversystem zur Zutrittskontroll- und Zeitdatener
fassung. 

Datenschutz und Datensicherheit mOssen - gerade 
in einem Statistischen Landesamt - als unverzichtbar 
angesehen werden. Ober den bereits Server 
werden die Daten der zentralen Server-Systeme 
und des ausschlieBiich zu diesem Zweck an das 
Netz angeschlossenen Serversystems zur Zutrittskon
troll- und Zeitdatenerfassung gesichert. Eine raumliche 
Trennung zwischen den Servern und den Sicherungs

auch im Katastrophenfall 
die VerfOgbarkeit der Daten. 

Der permanente und aktuelle Virenschutz der Ser
versysteme wird ebenfalls Ober dieses System zentral 
bereitgestellt. 

Neben den Virenchecksystemen auf der Serverseite 
sind aile PC-Systeme mit einem permanent aktiven Vi
renchecker (McAFEE) ausgestattet. Ober eine zentrale 
Management-Software wird die automatische Vertei
lung der neuesten Virenscan-Module sowie der lau
fende Update der DAT-Dateien (Virensignaturen) si
chergestellt. 

Die Serversysteme sind aus Grunden der Ausfallsi
cherheit Ober USV-Anlagen (unterbrechungsfreie 
Stromversorgung) gegen und Strom
schwankungen abgesichert. Dadurch ist eine hohe Ver
fOgbarkeit einerseits und eine kontrollierte Steuerung 
dieser Systeme andererseits me>glich. 

Ausblick 

lm Rahmen des Gesamtprojektes ,Amtsweites Kom
munikationsnetz" stehen noch verschiedene MaBnah
men an, die in den nachsten Monaten realisiert werden: 

- Konzeption und Einrichtung eines zentralen Fax-
dienstes, 

- Konzeption und Einrichtung einer Systemumgebung 
fOr effizientes Netzwerk- und Systemmanagement, 
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Erarbeitung und Umsetzung neuer MC>glichkeiten 
des kostengOnstigen und effizienten Druckens im 
Netzwerk - insbesondere unter BerOcksichtigung 
des GroBrechnerdrucks. Die volle Host-Druckfunk

inklusive Beleg- und Formulardruck, soli 
Ober in das Netzwerk eingebundene Drucksysteme 
zur VerfOgung gestellt werden. 

Der Abschluss all dieser Arbeiten ist bis Ende des 
Jahres vorgesehen. 

Fazit 

Schon heute steht allen Benutzern im Statistischen 
Landesamt eine DV-Infrastruktur zur 
VerfOgung. Nach Abschluss der obigen Arbeiten wird 
die Aufbauphase abgeschlossen sein und das Netz
werk mit seiner vollen in den Routinebe
trieb Obergehen. 

Administration und Management des Netzwerkes 
stehen dann im Vordergrund der Arbeiten. Gleichwohl 
muss ein solches Netzwerk laufend weiterentwickelt 
und an die technologischen Entwicklungen angepasst 
werden. 

Die weitere Entwicklung und der Einsatz von Client
Server-Anwendungen, die Migration bisheriger GroB
rechneriC>sungen auf netzbasierte Anwendungen, der 
Auf- und Ausbau netzbasierter Datenbankanwendun
gen sowie die konsequente und durchgangige Nutzung 
aller Kommunikationsme>glichkeiten des Netzwerkes, 
unterstotzt z. B. durch ein Workflow- und Dokumenten
managementsystem, sind einige zentrale Aufgaben der 
nahen Zukunft. 

Neben den schon jetzt von den Anwendern in 
tigster Form genutzten des Netzwerkes 
mit den dort zur VerfOgung gestellten erweiterten und 
komfortableren MC>glichkeiten gegenOber frOheren Zei
ten kann dadurch die geschaffene lnfrastruktur noch 
nutzbringender eingesetzt werden. 

Diplom-lnformatiker Joachim ROnz 
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Erwerbstatigkeit 1991 bis 1999 
- Neuberechnete Landerergebnisse -

Der Arbeitskreis ,Erwerbstatigenrechnung des Bun
des und der Lander" hat neuberechnete Erwerbstati
genzahlen fUr die Jahre 1991 bis 1999 vorgelegt. Die 
Ergebnisse haben Bedeutung fUr die laufende Be
obachtung von strukturellen Veranderungen der Er
werbstatigkeit. Sie dienen auch als BezugsgroBe im 
Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 
Die Berechnungen wurden erstmals nach dem neuen 
Europaischen System Volkswirtschaftlicher Gesamt
rechnungen 1995 (ESVG 1995) vorgenommen. Die 
Ratsverordnung zum ESVG 1995 verpflichtet aile Mit
gliedstaaten der Europaischen Union im Rahmen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auch die Er
werbstatigen am Arbeitsort nach einheitlichen Konzep
ten und Systematiken zu berechnen, sodass aile ge
samtwirtschaftlichen KenngroBen sowohl auf nationaler 
wie auch auf regionaler Ebene europaweit vergleichbar 
sind. Das ESVG 1995 lost das bisher in Deutschland 
angewandte nationale System ab. Die Ergebnisse sind 
zunachst noch als vorlaufig anzusehen. 

Die Berechnungen wurden fOr aile Bundeslander 
nach einem einheitlichen Verfahren durchgefUhrt. Das 
Modell wurde vom Arbeitskreis ,Erwerbstatigenrech
nung des Bundes und der Lander" entwickelt, dem 
Vertreter aller statistischen Landesamter und des Sta
tistischen Bundesamtes angehOren. Datengrundlage ist 
eine Vielzahl von Statistiken, die Angaben Ober Er
werbstatige machen, so zum Beispiel die Beschaf
tigtenstatistik mit den sozialversicherungspflichtig 
Beschaftigten, die Personalstandstatistik mit den Be
schaftigten des offentlichen Dienstes oder der auf 
Stichprobenbasis jahrlich durchgefOhrte Mikrozensus 
mit Angaben zu den Erwerbstatigen am Wohnort sowie 
zahlreiche weitere Statistiken. 

Eine wesentliche Anderung gegenOber den bisher 
veroffentlichten Erwerbstatigenzahlen ist in der EinfOh
rung einer neuen wirtschaftsfachlichen Gliederung zu 
sehen. Die revidierte europaische Klassifikation der 
Wirtschaftszweige NACE Rev. 1 bzw. deren deutsche 
Fassung WZ 93 hat zahlreiche Neustrukturierungen ge
bracht. So gibt es beispielsweise den frOheren Wirt
schaftsbereich ,Staat" nicht mehr; stattdessen verteilen 
sich die staatlichen Aktivitaten auf die unterschiedlichs-

ten Bereiche, neben der offentlichen Verwaltung, Ver
teidigung und Sozialversicherung beispielsweise auch 
auf die Bereiche Erziehung und Unterricht oder Ge
sundheits- und Sozialwesen. Mit der Umstellung auf 
das ESVG 1995 erfolgte in der Erwerbstatigenrechnung 
in Deutschland vor allem eine Korrektur des bisherigen 
Niveaus der Ergebnisse nach oben, die auf eine umfas
sende BerOcksichtigung der geringfOgig Beschaftigten 
zurOckgeht. 

Die wirtschaftsfachliche Untergliederung der Ergeb
nisse des Arbeitskreises sieht einen Nachweis fOr 
insgesamt elf Positionen vor. Dabei handelt es sich 
urn einzelne bzw. zusammengefasste Abschnitte der 
NACE-Kiassifikation. FOr die beiden aktuellen Jahre 
1998 und 1999 werden die Werte noch nicht in dieser 
Gliederungstiefe ausgewiesen, da zum Zeitpunkt der 
Berechnung noch nicht aile Datenquellen in hinrei
chender Weise zur VerfOgung standen. Die Ergebnisse 
fOr das Jahr 1999 stammen aus der zweiten Schnell
rechnung, die aile bis zum Juni 2000 vorliegenden er
werbsstatistischen Quellen berOcksichtigt. 

Bei den Ergebnissen handelt es sich urn Jahres
durchschnittszahlen nach dem Arbeitsortkonzept. Es 
werden also diejenigen Erwerbstatigen berOcksichtigt, 
die in Rheinland-Pfalz ihren Arbeitsplatz haben, unab
Mngig von ihrem Wohnort. Die wirtschaftsfachliche 
Zuordnung der Erwerbstatigen erfolgt nach dem wirt
schaftlichen Schwerpunkt des Betriebes. Aile Ergeb
nisse sind - insbesondere wegen noch zu erwartender 
Korrekturen bei den geringfOgig Beschaftigten - als 
vorlaufig anzusehen. Kreisergebnisse nach dem revi
dierten Modell konnen derzeit noch nicht vorgelegt 
werden. 

Erwerbstatige sind Personen, die eine Tatigkeit zum 
Zwecke des Erwerbs ausOben, unabhangig von der tat
sachlich geleisteten oder vertragsmaBig zu leistenden 
Arbeitszeit. Dabei spielt die Bedeutung, die diese Tatig
keit fOr den Lebensunterhalt hat, keine Rolle; insbeson
dere zahlen auch geringfUgige Beschaftigungen, die 
zur Bestreitung des Lebensunterhalts nicht ausreichen, 
als Erwerbstatigkeit. Damit gehoren zu den Erwerbs
tatigen aile Personen, die in einem Arbeitsverhaltnis 

Erwerbstatige 1999 nach Wirtschaftsbereichen 

Land- und Forstwirtschaft, 
Rscherei 

Produzierendes Gewerbe 
(ohne Baugewerbe) 

Baugewerbe 

Handel, Gastgewerbe und 
Verkehr 

Rnanzierung, Vermietung und 
Unternehmensdienstleister 

6ffentliche und private 
Dienstleister 

0 100 000 
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Erwerbstatige am Arbeitsort 1991 bis 1999 nach Wirtschaftsbereichen 

Wirtschaftsbereich 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1000 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 78,0 75,3 69,4 65,5 60,4 52,7 50,8 52,8 52,9 
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 461 ,0 453,2 425,9 405,3 400,2 389,3 383,3 384,9 380,8 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 3,5 3,4 3,2 3,2 3,3 3,2 2,5 
verarbeitendes Gewerbe 440,6 432,9 406,0 385,8 380,8 370,2 365,1 366,7 362,9 
Energie- und Wasserversorgung 16,8 16,9 16,7 16,3 16,2 16,0 15,8 

Baugewerbe 116,2 11 7,0 115,9 118,2 118,8 114,5 108,9 111 ,6 111,7 
Handel, Gastgewerbe und Verkehr 393,4 394,0 393,8 394,7 393,6 395,5 392,2 392,2 389,6 

Handel ; Reparatur von Kfz und 
GebrauchsgOtern; Gastgewerbe 309,7 309,7 310,6 313,2 314,2 316,7 315,2 

Verkehr und NachrichtenObermittlung 83,7 84,3 83,2 81 ,5 79,4 78,8 77,0 
Finanzicrung, Vcrmictung und Unternehmensdienstleister 132,2 138,0 141,4 146,7 150,9 154,6 157,4 160,5 164,6 

Kredit- und Versicherungsgewerbe 48,2 49,9 50,2 49,5 48,9 48,8 48,2 
GrundstOckswesen, Vermietung, 
Unternehmensdienstteistungen 84,0 88,1 91 ,3 97,3 102,0 105,8 109,2 

Cttentliche und private Dienstleister 434,7 448,7 457,3 466,2 471 ,5 481,8 485,8 487,3 494,9 
Offentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 158,2 156,6 154,8 152,5 149,8 150,1 148,4 
Erziehung und Unterricht; Gesundheits- , Veterinar- und 
Sozialwesen; sonstige Offentliche und private 
Dienstleister; hausliche Dienste 276,5 292,1 302,5 313,8 321,7 331 ,7 337,4 

lnsgesamt 1615,6 1626,3 1603,6 1596,6 1595,4 1588,5 1578,4 1589,2 1594,5 

Vera.nderung gegenOber dem Vorjahr in % 

Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
verarbeitendes Gewerbe 
Energie- und Wasserversorgung 

Baugewerbe 
Handel, Gastgewerbe und Verkehr 

Handel ; Reparatur von Kfz und 
GebrauchsgOtern; Gastgewerbe 

Verkehr und NachrichtenObermittlung 
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister 

Kredit- und Versicherungsgewerbe 
GrundstOckswesen, Vermietung, 
Unternehmensdienstleistungen 

Cttentliche und private Dienstleister 
Offentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 
Erziehung und Unterricht; Gesundheits-, Veterinar- und 
Sozialwesen; sonstlge Offentliche und private 
Dienstleister; hausllche Dienste 

lnsgesamt 

stehen (Beamte einschliel31ich Soldaten, Angestellte, 
Arbeiter und Auszubildende), als Selbstandige ein Ge
werbe oder eine Landwirtschaft betreiben, einen freien 
Beruf ausuben oder als mithelfende FamilienangehO
rige tatig sind. Erwerbstatige, die mehrere Tatigkeiten 
ausuben, werden nur einmal nach ihrer Haupttatigkeit 
erfasst. 

Das Modell des Arbeitskreises sieht einen Nachweis 
nicht nur der Erwerbstatigen insgesamt, sondern auch 
der Arbeitnehmer vor, die die Beamten sowie die Arbei
ter und Angestellten umfassen. Diese Angaben bilden 
in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als 
Bezugszahlen die Grundlage zur Berechnung von Pro
Kopf-Werten. 

In dem betrachteten Zeitraum seit 1991 wurde mit 
1 626 300 Erwerbstatigen die hOchste Zahl fOr den 
Durchschnitt des Jahres 1992 errechnet. In den Folge
jahren gab es immer weniger Erwerbstatige; der fOr das 
Jahr 1997 ermittelte Tiefststand konnte 1998 urn 0,7% 
und 1999 urn weitere 0,3% Oberboten werden. 

Damit verlief die Entwicklung in Rheinland-Pfalz 
gOnstiger als im gesamten Bundesgebiet. Wahrend die 
Zahl der Erwerbstatigen in Rheinland-Pfalz im Ver-
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X 
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X 
X 
X 
X 

X 
X 
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-3,5 -7,9 -5,6 -7,7 -12,7 -3,6 4,0 0,1 
- 1,7 -6,0 -4,8 -1,2 -2,7 -1 ,5 0,4 -1 '1 
-3,8 -7,0 0,6 2,7 -2,3 -21 ,3 
-1,8 -6,2 -5,0 -1,3 -2,8 -1,4 0,5 -1,0 
0,4 - 1,1 -2,4 -0,9 - 1,1 -1,5 
0,7 -1 ,0 1,9 0,5 -3,6 -4,9 2,4 0,1 
0,1 -0,1 0,2 -0,3 0,5 -0,8 0,0 -0,7 

0,0 0,3 0,8 0,3 0,8 -0,5 
0,7 -1,2 -2,0 -2,7 -0.7 -2,2 
4,4 2,4 3,8 2,8 2,5 1,8 1,9 2,6 
3,5 0,5 -1,3 - 1,3 -0,2 -1,1 

4,9 3,6 6,6 4,9 3,7 3,2 
3,2 1,9 2,0 1,1 2,2 0,8 0,3 1,6 

-1 ,0 -1 '1 -1 ,5 - 1,7 0,2 -1 '1 

5,6 3,5 3.7 2,5 3,1 1,7 

0,7 -1 ,4 -0,4 -0,1 -0,4 -0,6 0,7 0,3 

gleichszeitraum per Sal do nur urn 1% abnahm, gab es 
in Deutschland im Durchschnitt des Jahres 1999 uber 
4% Erwerbstatige weniger als 1991. Einen stark rOck
laufigen Trend weisen dabei die neuen Bundeslander 
auf, deren Erwerbstatigenzahlen nach den Berechnun
gen zwischen 13% und 18% zurOckgingen. 

Die 1 594 500 Erwerbstatigen, die 1999 ihren Ar
beitsplatz in Rheinland-Pfalz hatten, waren zum Ober
wiegenden Tei l (31 %) im Bereich der Offentlichen und 
privaten Dienstleister besch:iftigt, 10,3% waren im Be
reich ,Finanzierung, Vermietung und Unternehmens
dienstleister" tatig. Diese beiden Bereiche zeigen auch 
positive Veranderungsraten gegenOber dem Vorjahr. 
Beim produzierenden Gewerbe (einschliel31ich Bauge
werbe) hatten 30,9% aller Erwerbstatigen ihren Arbeits
platz, wahrend 24,4% dem Bereich , Handel, Gastge
werbe und Verkehr" zuzuordnen waren. Diese Bereiche 
weisen eine im Vergleich zum Vorjahr rOcklaufige Er
werbstatigenzahl auf. DemgegenOber haben nur 3,3% 
der Beschaftigten in Rheinland-Pfalz in der Land- und 
Forstwirtschaft gearbeitet. 

Diplom-Okonom Gunter Ickier 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

Bevolkerung und Erwerbs-
tatigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 4020 4028 4026 4027 4028 ... ... . .. . .. 

NatUrliche Bevolkerungs-
bewegung 

EheschlieBungen 1l Anzahl 1814 1 887 1479 2385 2340 1 180° 1 266° 2510 ° 2680° 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 5,4 5,6 4,5 7,0 7,1 3,4° 3,8 ° 7,3 ° 8,1 p 

Lebendgeborene 2J Anzahl 3303 3183 2938 3218 3262 .. . ... . .. . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 9,9 9,5 8,9 9,4 9,9 ... ... . .. . .. 

Gestorbene 3 l (ohne Totgeborene) Anzahl 3559 3544 3361 3452 3210 .. . . .. . .. . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl 10,6 10,6 10,2 10,1 9,7 ... ... . .. . .. 

lm 1. Lebensjahr Gestorbene 3J Anzahl 14 15 9 22 15 ... ... ... . .. 
_ je 1 000 Lebendgeborene 4 l Anzahl 4,3 4,6 2,9 6,8 4,8 ... . .. . .. . .. 
Uberschuss der Geborenen bzw. 
Gestorbenen (-) Anzahl - 256 -361 - 423 -234 52 ... ... . .. . .. 
je 1 000 Einwohner und 1 Jahr Anzahl -0,8 -1 ,1 -1,3 - 0,7 0,2 ... ... . .. . .. 

Wanderungen 
uber die Landesgrenze 

Zugezogene Anzahl 8967 9284 8688 8149 8948 ... ... . .. . .. 
Fortgezogene Anzahl 8116 8439 6865 6 764 7 547 ... . .. . .. . .. 
Wanderungssaldo Anzahl 851 845 1 823 1385 1 401 ... ... . .. . .. 

lnnerhalb des Landes 
Umgezogene 5! Anzahl 13867 13 678 12685 11947 13691 ... ... . .. . .. 

Arbeitsmarkt 

Arbeitslose Anzahl 156 654 149 361 150 906 144 696 142 749 147 738 141 334 133 739 135 719 
Miinner Anzahl 88177 82 051 83838 79596 77235 81863 77262 71 980 71 724 

Ausgewiihlte Berufsgruppen 
Bauberufe Anzahl 9021 7733 7989 7163 6629 8195 7084 6204 5992 
lndustrielle und handwerkliche 
Be rule Anzahl 46932 44 070 45 577 44 602 41 898 431 78 40729 37 897 37 381 

Arbeitslosenquote 6) % 8,8 8,2 8,4 7,9 7,8 8,1 7,3 6,9 7,0 
Arbeitslosenquote 7l % 9,7 9,1 9,3 8,8 8,7 9,0 8,1 7,6 7,8 
Offene Stellen Anzahl 27 279 29696 33347 34 266 32888 33508 35600 35147 33079 
Ausgewiihlte Berufsgruppen 

Bauberufe Anzahl 799 961 1059 1 062 1052 899 967 940 921 
lndustrielle und handwerkliche 
Be rule Anzahl 5 719 6206 6007 6 791 6 759 6209 6399 7072 7142 

Kurzarbeiter Anzahl 4316 4887 5126 5 533 5434 4018 3409 2 471 1 793 

Landwirtschaft 

Schlachtmengen 8) t 12389 12637 12 279 12221 12 190 12 356 11 564 12 299 10651 

Rinder t 3196 3207 3224 2 719 2 878 3 513 2944 2915 2389 
Kiilber t 28 29 25 24 21 23 46 18 20 
Schweine t 9045 9276 8932 9356 9162 8632 8420 9237 8121 

Milch 

Anlieferung rheinland-pfii lzischer 
Erzeuger an Molkereien t 62394 63124 64959 70536 66991 63557 64 091 67 387 64247 

Eier 

Erzeugung in Betrieben mit 
mindestens 3000 Haltungspliitzen 1000 15 581 14290 14 464 14347 13 505 14309 13836 13395 13290 

Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden9> 

Betriebe Anzahl 2276 2275 2255 2267 2274 23 11 2316 2312 231 5 
Beschaftigte 1000 312 308 306 307 307 302 302 303 305 

Arbeiter 1 OJ 1000 200 197 196 196 197 192 193 193 194 
Geleistete Arbeiterstunden 1000 2661 1 26090 26424 25302 26 425' 27162 24695 27 557 24 772 
LOhne und Gehiilter Mill. OM 1 711 1 698 1 635 1660 1 895' 1 598 1 641 1903 1885 

LOhne Mill. OM 913 903 881 878 966' 846 865 987 950 
Gehiilter Mill. OM 798 796 753 782 928' 752 776 916 935 

Gesamtumsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 9480 9478 9331 9040 9876' 10 715 9339 10808 9 788 
Auslandsumsatz Mill. OM 3876 3892 3897 3719 4140' 4351 3 782 4311 4023 
Exportquote 11l Ofo 40,9 41 ,1 41 ,8 41 ,1 41 ,9' 40,6 40,5 39,9 41,1 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach der Wohngemeinde der Mutter. - 3) Nach der Wohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Unter Berucksich
tigung der Geburtenentwicklung in den vorhergehenden 12 Monaten. - 5) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene. - 6) Arbeitslose in o/o 
aller zivilen Erwerbspersonen (Abhiingige, Selbstandige und mithelfende FamilienangehOrige). - 7) Arbeitslose in °/o der abMngigen Erwerbs
personen (sozialversicherungspflichtig und geringtogig BescMftigte, Beamte, Arbeitslose) . - 8) In- und ausliindischer Herkunft. - 9) Betriebe 
von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten ; ohne Offentliche Gas- und Elektrizitiitswerke und ohne Bauindustrie. - 1 0) 
Einschl. gewerblich Auszubildender. - 11) Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Marz April Mal Juni 

Kohleverbrauch 1l 1000 GJ 4311 2 673 2 708' 2 242 2310 
Gasverbrauch (Erd- und ErdOigas) 1 l 2l Mill. kWh 9686 10093 9 418' 11 037 9438 
HeizOiverbrauch 1 l 1 OOOt 65 67 60 75 57 
davon 

leichtes HeizOI 10001 33 35 30 43 26 
schweres HeizOI 1 OOOt 32 32 30 32 31 

Stromverbrauch Mill. kWh 1146 1155 1128 1137 1116' 1253 1187 1 233 1 211 
Stromerzeugung (industr. Eigen-

erzeugung) Mill. kWh 165 164 154 186 154 174 135 118 119 

Offentliche Energieversorgung 

Elektrizitatsversorgung 
Bruttostromerzeugung Mill. kWh 563,52 556,13 658,76 425,02 429,68 641,55 599,64 ... ... 
davon 

Wasserkraft Mill. kWh 81 ,99 78,03 132,19 76,95 48,23 123,20 125,90 ... . .. 
Obrige Energietrager Mill. kWh 481 ,53 478,09 526,58 348,08 381 ,45 518,35 473,74 ... ... 

Eigenverbrauch Mill. kWh 23,90 23,66 22,37 19,57 20,45 24,66 19,85 ... ... 
Pumpstromverbrauch Mill. kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... ... 
Nettostromerzeugung Mill. kWh 539,63 532,47 636,40 405,45 409,23 616,88 579,79 ... ... 

davon 
Wasserkraft Mill. kWh 80,78 76,85 130,83 76,10 47,47 121 ,58 124,63 ... ... 
Laufwasser Mill. kWh 79,92 76,02 129,58 75,75 47,33 119,99 123,56 ... ... 
Speicherwasser Mill. kWh 0,86 0,83 1,25 0,35 0,14 1,58 1,07 ... ... 

Windenergie Mill. kWh 0,15 0,23 0,19 0,13 0,12 0,28 0,19 ... ... 
Solarenergie Mill. kWh 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05 0,03 0,04 ... ... 
Kernenergie Mill. kWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ... ... 
Steinkohle Mill. kWh 82,34 70,56 59,98 52,56 40,63 62,26 41 ,15 ... ... 
Erdgas Mill. kWh 365,99 372,88 433,71 262,95 309,94 416,99 400,21 ... ... 
HeizOI Mill. kWh 0,61 0,24 0,06 0,06 0,05 0,05 0,49 ... ... 
MOll Mill. kWh 8,83 11 ,09 10,84 12,89 10,15 15,27 12,93 ... ... 
Klargas Mill. kWh 0,84 0,51 0,68 0,62 0,74 0,41 0,14 ... ... 
Diesel, Mill. kWh 0,06 0,07 0,07 0,09 0,07 0,03 0,02 ... ... 

Stromeinspeisung l Mill. kWh 23,80 29,82 26,97 26,36 25,68 42,36 33,63 ... ... 
Saldo des Stromaustauschs Ober die 

Landesgrenze Mill. kWh 1 573,80 1 596,98 1 378,04 1 549,99 1 471 ,82 1 773,22 1 650,03 ... ... 
Stromverbrauch an dem Offentl. Netz 41 Mill. kWh 2 137,23 2 159,28 2 041,41 1981 ,80 1 906,74 2 432,46 2 263,45 .. . ... 
Gasversorgung 
Gaserzeugung Mill. kWh 0,49 0,34 0,18 0,28 0,21 0,00 0,73 0,00 ... 
Saldo des Gasaustauschs Ober 

die Landesgrenze Mill. kWh 5 625,12 5 887,86 5 723,96 4 705,08 4158,80 6900,36 5 016,39 4 339,33 ... 
VerfOgbare Gasmenge Sl Mill. kWh 5 616,92 5 851,27 5643,87 4 577,49 4107,31 6826,73 5113,23 4 253,12 ... 

-
Handwerk6l 
Beschaftigte (Ende des Vj.) 30.9.1998= 100 100 96 ... 95 94 94 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) VjD 1998=100 100 104 ... 102 94 103 

Bauwirtschaft und 
Wohnungswesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 7l 

Beschaltigte insgesamt Anzahl 48170 47 826 47 560 47 854 48213 46533 46137 46916 46 836 
Facharbeiter Anzahl 24 837 25018 24 709 25079 25614 24 475 24 208 24 583 24 625 
Fachwerker und Werker Anzahl 8962 8631 8 745 8638 8556 8229 8294 8644 8 646 

Geleistete Arbeitsstunden insgesamt 1000 4 887 4 841 5 197 5048 5 647 4 699 4561 5471 4 756 
Hochbau insgesamt 1000 3163 3063 3286 3174 3558 2910 2 753 3258 2854 

Wohnungsbau 1000 2188 2 046 2 240 2138 2486 1900 1850 2198 1889 
gewerblicher Hochbau 1000 741 768 794 770 808 759 691 786 728 

gewerblicher und industrieller Bau 1000 701 733 759 730 755 734 669 754 695 
Bahn und Post 1000 27 19 17 18 24 10 7 7 6 
landwirtschaftlicher Bau 1000 14 17 18 22 29 15 15 25 27 

Offentlicher Hochbau 1000 234 249 252 266 264 251 212 274 237 
Organisationen ohne Erwerbs-
zweck 1000 49 64 49 72 62 54 52 75 64 

KOrperschaften des Offentl. 
Rechts 1000 185 185 203 194 202 197 160 199 173 

Tiefbau insgesamt 1000 1725 1 778 1911 1 874 2089 1 789 1808 2213 1902 
gewerblicher Tiefbau 1000 467 468 499 458 505 573 540 647 575 

gewerblicher und industrieller Bau 1000 372 340 359 348 368 349 362 441 354 
Bahn und Post 1000 95 128 140 110 137 224 178 206 221 

Oflentlicher Tiefbau 1000 589 600 632 623 757 563 552 721 603 
StraBenbau 1000 669 710 780 793 827 653 716 845 724 

LOhne und Gehalter Mill. OM 196 200 210 198 205 191 197 207 209 
LOhne Mill. OM 151 153 162 152 158 146 151 161 159 
GeM Iter Mill. OM 46 47 48 46 47 45 46 46 50 

Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 708 716 669 736 819 645 663 744 718 

1) Vierteljahresergebnisse (Mi!rz= 1.Vj., Juni =2. Vj. usw.), Jahr = Vierteljahresdurchschnitt. - 2) 1 m 3= 35,169 MJ =9, 769 kWh (Brennwert bzw. obe
rer Heizwert). - 3) Von lndustriekraftwerken, Anlagen mit erneuerbaren Energien, BHKW und Sonstige. - 4) EinschlieBiich Obertragungsverlusten 
im Offentlichen 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 April Mai Juni Marz Apri Mai Juni 

Baugenehmigungen 

Wohn9ebaude (Errichtun9 neuer 
Gebaude) Anzahl 1048 1113 1301 1157 1 347 1124 982 981 981 
mit 1 Wohnung Anzahl 762 842 1002 857 1005 888 764 781 713 
mit 2 Wohnungen Anzahl 197 191 221 210 257 175 169 136 196 
mit 3 und mehr Wohnungen Anzahl 89 80 78 90 85 61 49 64 72 
Umbauter Raum 1000 m 3 1135 1171 1 394 1 237 1356 1167 978 994 1 012 
Wohntlache 1000 m2 199 208 244 215 241 205 174 178 183 
Wohnraume Anzahl 8835 9134 10 543 9 413 10 391 8 956 7 823 7 801 7901 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 487 508 591 538 590 513 431 437 448 

Bauherren 
Cttentliche Bauherren Anzahl 3 4 3 6 3 12 1 5 1 
Unternehmen Anzahl 159 193 226 141 193 163 178 176 155 
Private Haushalte Anzahl 885 916 1072 1 010 1 151 949 803 800 825 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 200 217 228 213 268 191 171 200 168 
Umbauter Raum 1000 m3 919 1 084 1 235 734 1 440 740 846 889 799 
Nutzflllche 1000 m 2 157 176 195 130 240 115 139 149 112 
Veranschlagte Kosten der 
Bauwerke Mill. OM 190 222 240 183 298 114 257 156 152 

Bauherren 
Cttentliche Bauherren Anzahl 20 14 17 20 27 10 10 9 20 
Unternehmen Anzahl 170 185 196 183 229 168 146 175 142 
Private Haushalte Anzahl 9 9 15 10 12 7 7 7 6 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 1964 1993 2196 2012 2329 1768 1 774 1657 1665 

Handel und Gastgewerbe 

Ausfuhr (Spezialhandel) 

Ausfuhr insgesamt Mill. OM 3571 3560 3560 3357 3793 4052 3450 4322 ... 
EU-U!nder Mill. OM 2019 2052 2074 1 954 2 240 2270 2050 2344 ... 

Belgien I luxemburg Mill. OM 246 241 241 225 289 279 249 303 ... 
oanemark Mill. OM 58 55 65 50 57 57 50 57 ... 
Finn land Mill. OM 29 25 26 24 27 28 23 26 ... 
Frankreich Mill. OM 483 503 515 469 544 543 501 576 ... 
Griechenland Mill. OM 27 27 32 30 30 28 33 35 ... 
GroBbritannien Mill. OM 293 299 266 282 388 301 277 271 ... 
lrland Mill. OM 16 18 18 18 15 21 19 26 ... 
ltalien Mill. OM 248 281 290 302 319 323 287 348 ... 
Niederlande Mill. OM 221 196 190 162 211 205 210 222 ... 
Csterreich Mill. OM 156 137 147 125 155 160 160 167 ... 
Schweden Mill. OM 57 63 64 64 70 75 54 72 ... 
Spanien Mill. OM 156 173 188 167 181 214 156 197 ... 
Portugal Mill. OM 28 33 31 36 35 37 31 44 ... 

USA und Kanada Mill. OM 277 292 310 273 277 399 300 441 ... 
Japan Mill. OM 72 76 64 64 67 118 56 143 ... 
Entwicklungstander Mill. OM 482 448 437 415 485 499 395 512 ... 
Mittel- und osteuropaische Lander Mill. OM 361 342 358 349 344 367 317 438 ... 

Einfuhr (Generalhandel) 

Einfuhr insgesamt Mill. OM 2650 2 428 2 420 2256 2626 2731 2692 2984 ... 
EU-lander Mill. OM 1686 1 471 1469 1336 1623 1662 1 675 1 707 ... 

Belgien I l uxemburg Mill. OM 325 237 324 221 241 218 233 315 ... 
Dane mark Mill. OM 48 49 51 51 57 68 54 28 ... 
Finn land Mill. OM 12 12 16 11 10 9 14 10 ... 
Frankreich Mill. OM 390 367 339 302 375 414 436 411 ... 
Griechenland Mill. OM 3 4 2 5 5 1 1 1 ... 
GroBbritannien Mill. OM 128 107 128 95 125 101 104 102 ... 
lrland Mill. OM 21 15 7 14 22 17 15 20 ... 
ltalien Mill. OM 193 177 173 188 203 176 173 197 ... 
Niederlande Mill. OM 289 264 171 236 334 371 315 362 ... 
Csterreich Mill. OM 96 78 88 63 58 63 82 77 ... 
Schweden Mill. OM 48 34 36 22 54 67 40 35 ... 
Spanien Mill. OM 106 103 101 105 110 121 168 118 ... 
Portugal Mill. OM 27 23 31 23 28 36 40 31 ... 

USA und Kanada Mill. OM 200 188 212 203 206 215 194 204 ... 
Japan Mill. OM 88 76 84 58 89 103 58 94 ... 
Entwicklungslander Mill. OM 187 169 162 160 175 212 193 202 ... 
Mittel- und osteuropiiische Lander Mill. OM 224 261 252 249 264 286 334 481 ... 

Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 9 / 2000 67* 



Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

MonatsdurchschniH April Mai Juni Marz April Mai Juni 

Einzelhandel 1l 

Beschalti9te 1995 = 100 95,2 9 1,5 92,7 90,6 90,8 90,5 91 ,3 91 ,5 91,7 
TeilzeitbescMitigte 1995 = 100 105,9 101 ,0 103,3 98,5 98,8 98,0 99,9 100,3 100,3 

Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 98,6 97,3 105,7 97,1 95,8 102,5 99,8 106,0 97,3 

Gro8handel 1l 

Beschliltigte 1995 = 100 98,8 96,7 94,5 95,0 95,2 97,7 96,6 97,6 97,9 
Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 104,7 108,3 103,6 103,8 109,7 123,3 109,6 127,2 113,9 

Gastgewerbe 1 l 

Beschaltigte 1995 = 100 93,5 86,6 87,9 85,3 87,5 82,0 86,8 87,7 88,7 
Teilzeitbeschaltigte 1995 = 100 101 ,3 88,8 95,2 84,8 88,5 81 ,2 87,4 88,2 89,4 

Umsatz2l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 97,7 99,3 88,3 96,9 110,9 90,1 97,2 106,6 109,1 

Tourism us 
in allen Berichtsgemeinden 

Gaste 1000 536 570 536 674 655 422 532 696 712 
Ausllinder 1000 107 113 101 130 130 83 106 137 151 

Obernachtungen 1000 1671 1 753 1 526 2005 2000 1 223 1632 1982 2 149 
Auslander 1000 314 333 252 383 367 233 283 369 41 1 

Verkehr 

Binnenschifffahrt 

GOterempfang 1000 I 1343 1 285 ' 1 297 ' 1204 1281' 1 323' 1320 1372 ... 
GOterversand 1000 I 703 721 ' 735' 582 724' 954' 795 857 ... 

StraBenverkehr 

Zulassungen fabrikneuer 
Kraftfahrzeuge Anzahl 16350 19005 ... 21936 23144 26 422 19618 23518 19091 
Kraltrader Anzahl 1339 1 271 ... 1939 1 935 2639 2 240 1 953 1 557 
Personenkraltwagen 

und .M 1" Fahrzeuge Anzahl 13728 16370 ... 18557 19569 22 121 14918 19832 16109 
Lastkraltwagen Anzahl 903 954 ... 948 11 19 11 13 981 1205 986 
Zugmaschinen Anzahl 232 240 ... 289 311 332 281 285 246 

StraBenverkehrsunfiille Anzahl 9602 10 318 9655 10 292 10365 10121 9835 11 196 9605 

Untalle mit Personenschaden Anzahl 1 493 1 617 1471 1829 1911 1 375 1552 1912 1660 
UnfAIIe mit nur Sachschaden Anzahl 8110 8 701 8 184 8 463 8 454 8 746 8283 9284 7 945 
VerungiOckte Personen Anzahl 2 016 2178 1928 2393 2 538 1 859 2082 2 541 2206 
GetOtete Anzahl 32 32 22 30 43 32 42 29 35 

Pkw-tnsassen Anzahl 19 20 12 17 23 21 23 11 18 
Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 6 6 5 3 14 2 14 12 12 
Radfahrer Anzahl 2 2 1 4 4 3 1 2 2 
FuBganger Anzahl 4 3 2 4 1 5 2 3 2 

Schwerverletzle Anzahl 467 496 436 553 630 403 442 549 494 
Pkw-lnsassen Anzahl 258 263 211 216 308 24 1 228 270 228 
Benutzer motorisierter Zweirader Anzahl 96 106 114 172 153 57 120 125 134 
Radfahrer Anzahl 47 55 47 82 93 33 43 80 73 
FuBganger Anzahl 47 49 44 57 48 52 31 52 36 

Geld und Kredit 

Zahlungsschwierigkeiten 

lnsolvenzen Anzahl 117 94 85 97 100 143 123 161 142 
Angemeldete Forderungen 1000 OM 101682 67 332 777 10 56364 38345 137 854 162 348 72 772 126 634 

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

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Ml!rz April Mai Juni 

Kredite und Einlagen 1l 2) 

(Stand am Jahres- bzw. Monats-
ende) 

Kredite an Nichtbanken Mill. OM 189388 197 490 199 966 

kurzfristige Kredite (bis 1 Jahr) Mill. OM 26608 25 747 25969 

mittelfristige Kredite (Ober 1 Jahr 
bis 5 Jahre) Mill. OM 19997 18835 19588 

langfristige Kredite (Ober 5 Jahre) Mill. OM 142 783 152 908 154 409 

Kredite an inlandische Nicht-
ban ken Mill. OM 180 765 186 798 189356 

Kredite an Unternehmen und 
Privatpersonen Mill. OM 161 233 167180 169850 

Kredite an Offentliche Haushalte Mill. OM 19532 19 618 19506 

Kredite an auslandische Nicht-
ban ken Mill. OM 8623 10692 10610 

Einlagen und aufgenommene 
Kredite von Nichtbanken Mill. OM 142 304 144140 141710 

Sichteinlagen Mill. OM 28 754 30989 30300 

Termineinlagen Mill. OM 39246 40237 401 16 

Sparbriefe Mill. OM 10922 10 558 10650 

Spareinlagen Mill. OM 63382 62356 60644 

Einlagen von inlandischen 
Nichtbanken Mill. OM 137 597 138887 136 500 

Einlagen von Unternehmen 
und Privatpersonen Mill. OM 133750 134363 132 347 

Einlagen von Offentlichen 
Haushalten Mill. OM 3847 4524 4153 

Einlagen von auslandischen 
Nichtbanken Mill. OM 4 707 5253 5210 

Steuern 31 

Steueraufkommen nach 
Steuerarten 

Gemeinschaftsteuern Mill. OM 3642 3955 3211 4170 3899 3807 3488 4 848 4944 

Steuern vom Einkommen Mill. OM 1439 1621 852 1834 1 764 1410 845 2218 2070 
Lohnsteuer Mill. OM 1133 1195 879 1 474 921 854 873 1 502 984 

Einnahmen aus der Lohn-
steuerzerlegung Mill. OM 188 157 - 541 - - - 569 -

veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 23 62 - 115 - 123 382 51 - 135 - 99 468 

Kapitalertragsteuer Mill. OM 11 7 84 31 362 77 13 47 355 72 
Zinsabschlag Mill. OM 46 45 18 79 12 15 17 92 17 

Einnahmen aus der Zinsab-
schlagzerlegung Mill. OM 22 20 - 66 - - - 77 -

KOrperschaftsteuer Mill. OM 120 234 40 43 372 478 43 368 530 
Einnahmen aus der KOrper-
schaftsteuerzerlegung Mill. OM 8 31 - 29 - - - 111 -

Steuern vom Umsatz Mill. OM 2203 2334 2359 2337 2135 2397 2643 2 631 2873 

Umsatzsteuer Mill. OM 707 760 673 822 701 538 673 783 7 14 
Einfuhrumsatzsteuer Mill. OM 1496 1 573 1 686 1 514 1434 1859 1 970 1848 2159 

Zolle Mill. OM 200 185 196 168 158 192 21 7 175 216 

Bundessteuern Mill. OM 230 238 186 220 239 354 21 4 276 31 1 

Verbrauchsteuern (ohne Bier-
steuer) Mill. OM 152 155 118 145 135 243 162 187 198 

Solidaritatszuschlag Mill. OM 66 71 57 64 94 94 40 78 101 

Landessteuern Mill. OM 128 139 134 195 141 153 11 4 141 133 

VermOgensteuer Mill. OM 5 5 3 6 6 6 4 5 5 

Kraftfahrzeugsteuer Mill. OM 68 61 72 65 70 70 64 76 64 

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

1) Die Angaben umfassen die in Rheinland-Pfalz gelegenen Niederlassungen der zur monatlichen Bilanzstatistik berichtenden Kreditinstitute (ohne Landes
zentralbank). - 2) Mit Beginn der Wahrungsunion haben sich die bankstatistischen Darstellungen gravierend geandert ; die Daten ab 1999 sind daher inhalt
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 aus Nicht - EU- Landern) zentral fOr aile Bundeslander vereinnahmt. 
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Zahlenspiegel von Rheinland-Pfalz 

1998 
Berichtsmerkmal Einheit 

1999 2000 

Monatsdurchschnitt April Mai Juni Marz April Mai Juni 

Gemeindesteuern 1l Miii.DM 787 783 855 806 902 
Grundsteuer A Miii.DM 9 9 7 9 0 
Grundsteuer B Miii.DM 161 167 181 163 203 
Gewerbesteuer (brutto) Miii.DM 532 521 577 576 619 
Grunderwerbsteuer Miii.DM 66 71 70 45 61 

Steuerverteilung auf die 
Gebietskorperschaften 2) 

Steuereinnahmen des Bundes Miii.DM 1974 2 165 1 799 2236 2124 2226 1966 2628 2 715 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Mill. OM 630 713 368 811 784 636 366 998 925 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 1103 1205 1220 1205 1102 1235 1360 1 351 1 479 

Steuereinnahmen des Landes Miii.DM 1113 1186 883 1355 1230 985 875 1463 1358 
Anteil an den Steuern vom 
Einkommen Miii.DM 565 620 277 725 686 544 272 906 805 

Anteil an den Steuern vom 
Umsatz Mill. OM 387 399 387 433 402 288 401 406 420 

Steuereinnahmen der Gemeinden 
und Gemeindeverbi:lnde 1l Miii.DM 1180 1 229 1246 997 1312 
Gewerbesteuer (netto) 3) Miii.DM 406 405 477 505 503 
Anteil an der Lohn- und veran-
lagten Einkommensteuer Miii. DM 471 503 442 242 467 

Anteil an der Umsatzsteuer Miii.DM 48 58 50 20 57 

Preise 

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

Lehne und Gehalter •l 

Arbeiterinnen und Arbeiter 
im produzierenden Gewerbe 

Bruttomonatsverdienste DM 4491 4 586 4565 4696 
Arbeiter DM 4641 4 731 4 709 4841 
Arbeiterinnen DM 3336 3 422 3 410 3 497 

Bruttostundenverdienste DM 26,96 27,58 27,55 28,07 
Arbeiter DM 27,76 28,36 28,33 28,84 

Facharbeiter DM 29,58 30,33 30,25 30,86 
Angelernte Arbeiter DM 26,60 27,10 27,13 27,61 
Hilfsarbeiter DM 22,85 23,04 23,17 23,62 

Arbeiterinnen DM 20,65 21,17 21 ,16 21,52 
Hilfsarbeiterinnen DM 19,76 20,09 20,08 20,40 

Bezahlte Wochenarbeitszeit Std. 38,3 38,2 38,1 38,5 
Arbeiter Std. 38,4 38,3 38,3 38,6 
Arbeiterinnen Std. 37,1 37,2 37,0 37,4 

Angestellte 

Bruttomonatsverdienste 
im produzierenden Gewerbe DM 6349 6491 6 473 6583 

Kaufmannische Angestellte DM 5857 5975 5952 6038 
Manner DM 6763 6884 6859 6 979 
Frauen DM 4807 4916 4889 4944 

Technische Angestellte DM 6 722 6892 6875 7021 
Mi:lnner DM 6886 7055 7 039 7186 
Frauen DM 5183 5390 5333 5480 

im Handel, Kredit- u. Versicherungs-
gewerbe DM 4 586 4 706 4689 4805 
Kaufmi:lnnische Angestellte DM 4 562 4690 4674 4 790 

Manner DM 5212 5308 5344 5 378 
Frauen DM 3934 4082 4032 4191 

1) Vierteljahresdurchschnitte bzw. Vierteljahreszahlen. - 2) Ohne die der EU zustehenden Einnahmen aus Z611en. - 3) Nach Abzug der Gewerbe
steuerumlage. - 4) Neuer Beric htsfirmenkreis Oktober 1999. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fur Deutschland 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Marz April Mal Februar Marz April Mal 

Bevolkerung und Erwerbs-
tiitigkeit 

BevOikerung am Monatsende 1000 82029 ... 82015 82014 82056 . .. ... ... . .. 
EheschlieBungen 1l Anzahl 34 785 35841 p 23 224 p 27 910P 48 381 p ... ... ... . .. 
Lebendgeborene 2l Anzahl 65420 63 914 P 65 880 P 61 466P 63517P ... ... ... ... 
Gestorbene 3> (ohne Totgeborene) Anzahl 71032 70343 P 86475 P 67 214p 66 510p .. . ... .. . ... 
Oberschuss der Geborenen bzw. 
der Gestorbenen (-) Anzahl -5612 - 6428 P -20 595 p -5 748P -2 993P ... ... .. . ... 

Arbeitslose 1000 4279 4099 4288 4145 3998 4277 4141 3986 3 788 
Manner 1000 2273 2160 2327 2206 2104 2338 2245 2127 1996 

Arbeitslosenquote 4l % 11 ,1 10,5 11 ,1 10,7 10,2 10,9 10,6 9,8 9,3 
Arbeitslosenquote Sl % 12,3 11 ,7 12,3 11 ,9 11 ,4 12,2 11 ,8 10,8 10,3 
Offene Stellen 1000 422 456 496 508 502 498 536 560 567 
Kurzarbeiter 1000 118 119 167 136 137 121 126 107 97 

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

Beschllftigte 1000 6405 6368 6371 6334 6332 6322 6331 6333 6342 
Geleistete Arbeiterstunden Mill. 537 527 576 533 505 536 568 502 562 
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) Mill. OM 189235 194 982 213 477 186615 182052 199463 226 752 193686 224825 

Auslandsumsatz Mill. OM 62764 66608 73603 63142 62068 72074 82794 68455 80367 

Index der Nettoproduktion fur das 
Verarbeitende Gewerbe sowie 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
(kalendermonatl ich) 1995 =100 109,3 111 ,4 120,6 109,1 105,3 114,0' 127,0' 109,1' 124,7 
Vorleistungsgoterproduzenten 1995 = 100 109,5 112,5 121,1 111,5 107,8 115,8' 127,0' 110,0' 124,8 
lnvestitionsguterproduzenten 1995 = 100 113,9 11 4,2 123,1 109,8 105,0 115,5' 134,8' 112,9' 130,4 
Gebrauchsgoterproduzenten 1995 = 100 108,9 113,4 129,1 113,5 108,0 126,2' 136,7' 113,1' 135,7 
Verbrauchsguterproduzenten 1995 = 100 101,0 102,6 110,1 98,7 97,2 99,9' 108,4' 97,6' 109,0 

Ottentliche Energieversorgung 

Stromerzeugung (brutto) Mill. kWh 41084 41201 44 513 40563 37 487 .. . ... ... ... 
Gaserzeugung Mill. kWh 31403 32097 35848 32793 28697 33 989 33437 ... ... 

Bauwirtschaft und Wohnungs-
wesen 

Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Hoch- und Tiefbau 7) 

BescMft igte 1000 1156 1110 1088 1116 1124 1006 1 020 1030 1039 
Geleistete Arbeitsstunden Mill. 116 113 117 121 117 88 102 99 120 
Baugewerblicher Umsatz Mill. OM 16741 16915 14052 15 752 16381 11535 14127 13823 16765 

Baugenehmigungen 8) 

Wohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 19364 19459 19646 19883 20562 15481 19190 15550 17761 
mit 1 und 2 Wohnungen Anzahl 17594 17977 18101 18421 19 110 14515 17845 14502 16514 
Wohnflache 1000 m2 3521 3403 3456 3474 3594 2590 3314 2693 3101 

Nichtwohngebaude (Errichtung 
neuer Gebaude) Anzahl 3622 3442 3525 3509 3460 2657 3414 3056 3771 

Wohnungen insgesamt 
(aile BaumaBnahmen) Anzahl 39809 36 465 37567 37 331 38932 26225 33 703 27 453 31 538 

Handel und Gastgewerbe 9l 

Einzelhandel 
Umsatz 10l zu jewel ligen Preisen 1995 = 100 102,6 104,0 114,3 104,9 100,8 94,1 109,1 103,9 111,9 

GroBhandel 
Umsatz 10l zu jeweiligen Preisen 1995 = 100 102,6 102,8 114,4 99,1 96,7 103,0 120,5 105,3 120,2 

Gastgewerbe 
Umsatz 10> zu jewel ligen Preisen 1995 = 100 95,1 96,0 89,8 92,8 105,3 82,3 90,8 93,7 104,8 

1) Nach dem Ereignisort. - 2) Nach derWohngemeinde der Mutter. - 3) Nach derWohngemeinde des Verstorbenen. - 4) Arbeilslose in% allerzivilen Erwerbsperso
nen (Abhangige, Selbstandige und mlthelfende FamilienangehOrige). - 5) Arbeitslose in % der abhanglgen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichlig und 
gerlngfOglg Beschaftigte, Beamte, Arbeitslose). - 6) Betriebe von Unternehmen mil im Allgemeinen 20 und mehr Beschaftigten. - 7) Nach derTotalerhebung hochge
rechnet. - 8) Februar 2000 ohne Hessen und Hamburg, Marz. April und Mal 2000 ohne Hamburg. - 9) Vorlaufige Ergebnisse. - 1 0) Ohne Umsatzsteuer. 
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Ausgewahlte Bevolkerungs- und Wirtschaftszahlen fur Deutschland 

1998 1999 2000 
Berichtsmerkmal Einheit 

Monatsdurchschnitt Marz April Mai Februar Man April Mai 

Ausfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 79597 82005 84109 80770 77 140 90841 101 971 88508 102003 
EU-L.ander insgesamt Mill. OM 44983 46630 46492 46658 45147 53033 58269 52981 57269 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 4524 4578 4 766 4443 4373 5053 6069 5226 5532 
Frankreich Mill. OM 8825 9411 8996 9459 9038 10667 11054 10625 11834 
GroBbritannien Mill. OM 6 780 6940 7342 6835 6464 831 4 8507 7663 8667 
Ita lien Mill. OM 5878 6112 6248 6103 6274 7173 7733 7042 7714 
Niederlande Mill. OM 5576 5372 5276 5432 5081 5927 6985 6 168 6 264 

Einfuhr (Spezialhandel) Mill. OM 69017 71090 72533 69395 70476 77843 91155 79 123 94616 
EU-L.ander insgesam1 Mill. OM 37670 37931 38204 36858 40028 40671 47684 41425 49566 

Belgien I Luxemburg Mill. OM 3870 3736 3696 3876 3796 4298 4548 4048 4831 
Frankreich Mill. OM 7 41 0 7 474 8107 7778 7670 6768 9 452 8058 9252 
GroBbritannien Mill. OM 4 724 4953 4402 4304 5787 5 715 6988 5002 6950 
ltalien Mill. OM 5376 5278 5435 4940 5661 5196 6325 5 741 6 397 
Niederlande Mill. OM 5 785 5742 5372 5580 5801 6765 7757 7 170 8477 

Steuern 

Gemelnschaftsteuern Mill. OM 50061 53301 52 478 42690 44540 45448 52838 43874 49921 
Steuern vom Einkommen Mill. OM 28353 30056 33 746 20433 20360 19179 33645 21271 24 705 

Lohnsteuer Mill. OM 21 523 21809 18401 19366 20155 18 747 18553 19128 21009 
veranlagte Einkommensteuer Mill. OM 926 1774 2740 - 1685 -2366 - 1 713 2205 -804 - 1713 

Steuern vom Umsatz Mill. OM 20851 22354 18 733 20465 23528 26130 19 132 20798 24 486 
Umsatzsteuer Mill. OM 16974 18189 14563 16232 19680 21453 13958 16336 18556 

ZOIIe Mill. OM 540 519 550 537 489 507 530 494 582 

Bundessteuern Mill. OM 10876 11 773 11832 9666 10244 10517 12655 8 768 14 284 
Versicherungsteuer Mill. OM 1 163 1 160 1 060 799 929 4918 844 722 1 040 
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer) Mill. OM 7996 8774 8476 7578 8028 4351 9362 6 756 11 746 

Preise 

Index der Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel 11 1991 = 100 103,6 102,8 101 ,8 102,5 102,4 108,2 109,6 110,2 111,2 

Index der Erzeugerpreise landwirt-
schaftlicher Produkte 11 1991 = 100 87,1 82,7 84,7 83,5 84,0 86,4 88,5 88,3 89,0 

Index der Erzeugerpreise gewerb-
licher Produkte 11 1995 = 100 99,5 98,5 97,7 98,3 98,3 100,0 100,0 100,4 101,0 

Preisindex fOr Wohngebaude 
Bauleistungen insgesamt 1995 = 100 98,7 98,4 - - 98,3 98,5 - - 98,7 
Bauleistungen am Bauwerk 21 1995 = 100 98,7 98,4 - - 98,3 98,5 - - 98,7 

Preisindex tor den StraBenbau 1995= 100 95,7 95,5 - - 95,2 96,8 - - 97,4 
Preislndex fOr die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte 1995 = 100 104,3 104,9 104,4 104,8 104,8 106,2 106,4 106,4 106,3 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getranke 1995 = 100 103,0 101,7 102,9 103,2 103,2 101 ,6 101,1 101,5 101,8 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 1995= 100 104,7 106,0 105,5 105,5 105,6 107,4 107,4 107,3 107,4 
Bekleidung und Schuhe 1995 = 100 101,5 101,8 101,8 101 ,8 101,9 101,7 102,0 102,0 102,0 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 1995 = 100 106,0 107,4 106,4 107,4 107,4 109,2 109,5 109,7 110,1 

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

Gesundheitspflege 1995= 100 114,4 110,6 110,4 110,5 110,5 110,6 110,6 110,7 110,8 
Verkehr 1995= 100 104,7 107,6 104,9 107,0 106,4 111,7 113,1 112,0 11 1,9 
NachrichtenObermittlung 1995 = 100 97,3 88,2 90,0 88,7 88,5 85,8 84,7 84,5 84,1 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1995 = 100 103,1 103,4 104,1 101 ,7 102,1 105,0 104,7 104,3 102,8 
Bildungswesen 1995= 100 112,9 117,5 11 7,3 117,2 11 7,2 119,0 119,1 119,1 118,8 
Beherbergungs- und Gaststatten-
dienstleistungen 1995 = 100 103,6 104,9 103,7 104,3 104,9 105,3 104,9 105,9 105,6 

Andere Waren und Dienstleistungen 1995 = 100 102,8 104,5 104,0 104,3 104,5 106,2 106,2 106,4 106,5 

1) Nettopreisindizes (ohne Umsatzsteuer). - 2) Ohne Baunebenleistungen. 
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lndustriedichte mit groBen regionalen Unterschieden 

Die lndustriedichte, auch als lndustrialisierungsgrad 
bezeichnet, stellt das Verhaltnis der Personen 
bzw. der Beschaftigten im verarbeitenden Gewerbe ein
schlieBiich Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden je 1 000 Einwohner dar. Sie bildet im Grunde 
auch einen lndikator dafur, wie weit die Bevolkerung ei
nes Gebietes mit Arbeitsplatzen in diesem Wirtschatts
bereich ausgestattet ist. Gemessen an den Betrieben 
von Unternehmen mit 20 und mehr Beschattigten ent
fielen Ende 1999 im Landesdurchschnitt auf 1 000 Ein
wohner 77 in der lndustrie Beschaftigte. 

Die regionalen Unterschiede der lndustriedichte sind 
aufgrund der Bedeutung der chemischen lndustrie und 
des Fahrzeugbaus in einigen sudlicheren Verwaltungs
bezirken nicht unerheblich. Die kreisfreie Stadt Lud
wigshafen lag mit 322 Beschaftigten je 1 000 Einwoh
ner unangefochten an der Spitze. Die Dominanz der 
chemischen lndustrie ist hier ausschlaggebend. Der 
stark vom Fahrzeugbau gepragte Landkreis Germers
heim (140) sowie die Stadte Zweibrucken (135), Pirma
sens (134), Frankenthal (133) und Kaiserslautern (126) 
gehOrten mit mehr als 100 Beschaftigten je 1 000 Ein
wohner ebenfalls zur Spitzengruppe. 

Ober dem Landesmittel auf den Platzen 7 bis 14 folg
ten die kreisfreie Stadt Speyer (93), der Landkreis Neu
wied (90), die kreisfreie Stadt Worms (87), der Donners
bergkreis (83), die Landeshauptstadt Mainz (82), der 
Landkreis Altenkirchen (82), der Westerwaldkreis (81) 
und der Landkreis Bernkastei-Wittlich (80). 

Am unteren Ende der Skala rangierten vier Verwal
tungsbezirke mit deutlich weniger als 40 Bescha.ftigten 
je 1 000 Einwohner. lm Einzelnen handelt es sich um 
den Landkreis Kaiserslautern (28), die kreisfreie Stadt 
Neustadt a.d. W. (27) und den Landkreis Ludwigshafen 
(22). Schlusslicht warder Landkreis Alzey-Worms (20). 
Die Verwaltungsbezirke mit einer niedrigeren lndustrie
dichte liegen entweder in mehr landwirtschaftlich ge
pragten Regionen bzw. in der Nahe von starken indus
triellen Einzugszentren oder der Dienstleistungsbereich 
dominiert das lokale Arbeitskratteangebot. 

Die zwolf kreisfreien SUidte insgesamt Wiesen einen 
lndustrialisierungsgrad von 126 Bescha.ftigten auf und 
ubertrafen die 24 Landkreise (60) um mehr als das 
Doppelte. Ahnliches gilt auch tor die acht groBten 
Stadte des Landes mit mehr als 50 000 Einwohnern 
(128) . Hierbei handelt es sich meistens um traditionelle 
lndustriestandorte, welche die umliegenden Gebiete 
mit Arbeitsplatzen versorgen. fu 
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lndustriebeschattigte je 1 000 Einwohner 
nach Landkreisen und kreisfreien Stadten 

(Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr Beschaftigten) 
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Ki.irzlich erschienen: 

Schulverzeichnis berufsbildende Schulen und Schulen des Gesundheitswesens 
Das Verzeichnis wurde aus der Schulstatistik 1999/2000 erstellt. 

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

Das Verzeichnis ist zum Preis von 13,40 DM zuzOglich Versandkosten erhaltlich. Auf Wunsch konnen die Daten auch auf 
Diskette geliefert werden. Die Veroffentlichung kann beim Statistischen Landesamt, Vertrieb der Veroffentlichungen, 
56128 Bad Ems, bestellt werden. 

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 - Juli 

Steuerart 1999 2000 

Miii. DM 

L.andessteuem 1 033,0 952,8 
VermOgensteuer 35,8 36,8 
Erbschaftsteuer 211,3 142,0 
Grunderwerbsteuer (Landesanteil) 123,9 102,4 
Kraftfahrzeugsteuer 473.1 467,0 
Rennwett- und Lotteriesteuer 127,8 143,5 
Feuerschutzsteuer 11,1 10,9 
Biersteuer 50,1 50,1 

L.andesanteil an den Steuem 
vom Einkommen 4 056,5 3 994,0 

Lohnsteuer 2 829,5 2 913,9 
Veranlagte Einkommensteuer - 86,5 -55,5 
Kapitalertragsteuer 360,3 326,4 
Zinsabschlag 157,8 161,5 
KOrperschaftsteuer 795,3 647,7 

L.andesanteil an den Steuem 
vom Umsatz 2 723,1 2 912,2 

Umsatzsteuer 2110,7 2 091,1 
Einfuhrumsatzsteuer 612,4 821,2 

L.andesanteil an der 
Gewerbesteuerumlage 55,7 67,6 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (FOE) 26,5 32,0 

Gewerbesteuerumlage-
Anhebung (LFA) 85,1 103,1 

Gewerbesteuerumlage-
Untemehmenssteuerreform 20,5 24,9 

lnsgesamt 8 000,5 8 086.6 

Ver-
a.nde-
rung 

% 

- 7,8 
2,6 

-32,8 
- 17,3 
- 1,3 
12,3 
-1,0 
-0,1 

- 1,5 
3,0 

X 
-9,4 

2,3 
- 18,6 

6,9 
-0,9 
34,1 

21,2 

20,8 

21,2 

21,2 

1,1 

Preisindex fi.ir die Lebenshaltung 
im Bundesgebiet im Juli 2000 

lndexbezeichnung 1995=100 

Fri.iheres Bundesgebiet 1 I 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex 107,3 
davon 
Nahrungsmittel und alkoholfreie 
Getrlinke 101,4 

Alkoholische Getranke, Tabakwaren 107,6 
Bekleidung, Schuhe 102,1 
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und 
andere Brennstoffe 110,2 

Einrichtungsgegenstande (MObel), 
Apparate, Gerate und AusrOstungen 
fOr den Haushalt sowie deren 
lnstandhaltung 102,3 

Gesundheitspflege 110,3 
Verkehr 114,6 
NachrichtenQbermittlung 83,8 
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 106,1 
Bildungswesen 117,8 
Beherbergungs- und Gaststa.tten-

dienstleistungen 108.7 
Andere Waren und Dienstleistungen 106,5 

Vera.n-
derung zu 
Juli1999 

in% 

1,9 

-0,4 
1,8 
0,2 

2,7 

-0,1 
0,3 
6,0 

-4,1 
0,9 
0,9 

1,6 
2,1 

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

Gesamtindex I 107,1 I 1,8 

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

Gesamtindex I 106,9 I 1,7 

2-Personen-Rentnerhaushalte 
mit geringem Einkommen 

Gesamtindex I 107,4 I 1,6 

Deutschland 21 
Aile privaten Haushalte 

Gesamtindex I 107,4 I 1,9 

1) Gebietsstand vor dem 3. 1 0. 1990. - 2) Gebletsstand sell dem 3. 1 0. 1990 . 
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Zeichenerklarungen und AbkUrzungen 

Zahl ungleich Null, Betrag jedoch 
kleiner als die Hl.llfte 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 11.1111 spl.lter an 

keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschrl.lnkt, da die Zahl statistisch unsicher ist 

D Durchschnitt 

p vorll.lufig 

berichtigt 

s geschl.ltzt 

Bei Abgrenzung von GroBenklassen wi rd im Allgemeinen anstelle einer ausfuhrlichen 
Beschreibung wie ,von 50 bis unter 1 00" die Kurzform "50- 1 00" verwendet. 

Differenzen in den Summen sind durch Runden der Zahlen bedingt. 
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