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VI

QUELLEN UND LITERATUR

Die Zahlen in spitzen Klammern beziehen sich auf den Zeitraum, für den die
entsprechende Quelle statistisch verwertbares Material enthält. Auf die fettgedruk-
kten Ordnungszahlen vor jedem Titelfieder Archivalie beziehen sich die unter
jeder Tabelle aufgefdhrten Ordnungszahlen der Hauptquellen.

.A.. Statistische Quellen

I. Gedruckte Quellen

1. Bericht über das Jahr 1966ff., hrsg. von der Fachvereinigung Metallhütten und
Umschmelzwerke e.V., Düsseldorf 1966ff. <1954 - 1985>

2. Bericht über die Lage der im Verein fdr die berg- und hüttenmännischen
Interessen im Aachner Bezirk vertretenen Industriezweige während des Jahres
1915ff. (ab 1919: Statistische Mitteilungen über die im Verein für die berg- und
hüttenmännischen Interessen im Aachner Bezirk vertretenen Industriezweige im
Jahre 1919ff., ab 1925: Statistik des Vereins für die berg- und hüttenmännischen
Interessen im Aachner Bezirk t925ff.), Aachen 1915ff. < 1915 - 1932>

3. Bulletin statistique, No.4.1947ff., hrsg. vom Gouvernement militaire de la zone
francaise d'occupation en Allemagne. Direction gön6rale de l'6conomie et des
finances, Bad Neuenahr l947ff. <1945 - 1949>

4. Die Industrie der Bundesrepublik Deutschland, Reihe 3: Die Industrielle
Produktion. Jahreszahlen 1962ft. (ab 1982: Produzierendes Gewerbe, Fachserie 4,
Reihe 3.1.: Produktion im Produzierendes Gewerbe des In'. und Auslands), hrs,g.
vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden I962ff. <1952 - 1985 >

5. Die R.oheisen-Gewinnung im deutschen Zallgebiet 1910 - 1924 (ab 197,5:
Deutschlands Gewinnung an Roheisen und Rohstahl sowie die Iristung drr
deutschen Walzwerke einschließlich der mit ihnen verbundenen Schmiede- rinrj
Preßwerke im Jahre 1925; ab 1926: Deutschlands Gewinnung an Roheisen, Roli-
stahl und Walzerzeugnissen im Jahre l926ff.), hrsg. vom Verein Deutscher Eisen"
und Stahl-Industrieller (ab 1938: hrsg. von der Wirtschaftsgruppe Eisen schaffenCe
Industrie; ab 1942: hrsg. von der Hauptabteilung Statistik der Reichvereinigung
Eisen), Berlin l925ft. < 1915 - 1942>

6. Einecke, Gustav: Die Eisenerzvorräte der Welt, Düsseldorf 1950. <1937 -
1948 >

7. Fachserie D: Industrie und Handwerk, Reihe 1: Beschäftigte und Umsatz, *
Brennstoff- und Energieversorgung der trndustrie. Jahreszahlen der Industriebe-
richterstattung, 1955ff. (ab I9B2: Produzierendes Gevrerbe, Fachserie 4, Reihe
4.1.L.: Beschäftigte, Umsatz und Energieversorgung der Unternehmen und Betriebe
im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe), hrsg. vom Statistischen Bundesanii,
Wiesbaden 1955ff. <1952 - 1985>
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8. Handbuch über den Freistaat Anhalt. Dessau t929. <1924 - 1927>
9. Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jg.1951, Essen 1951.
10. Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen, Jg.1916ff.

(ab 1919: Jahrbuch ftir das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen Jhg. 1919), hrsg. auf
Anordnung des Finanzministerium, Freiberg 1916ff. < 1915 - 1936>

IL. Kali, verwandte Salze und ErdöI. Zeitschrift fiir Kali-, Steinsalz und Erdölin-
dustrie sowie Salinenwesen, 2. 1935, hrsg. vom Deutschen Kaliverein e.V., Halle
(Saale) 1935. <1919 - 1933>' 

L2. Mehnert, Klaus (Hrsg.): Deutschland-Jahrbuch 1949, Essen 1949. <1945 -

1947 >
13. Monatszahlen Nordrhein-Westfal erl, 7. 1949ff., hrsg. vom Statistischen Lan-

desamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf l949tf. <L946 - L949>
14. Montanzeitung, Sonderheft, 1951. <1945 - 1950>
L5. Monthly report of the control commission for Germany (British Element),

No.1.1946ff., hrsg. von der Headquarters Control Commission For Germany, Berlin
1g46tt. <1946 --L947>

L6. Saarländische Bevölkerungs- und Wirtschaftszahlen, L.L949ff., hrsg. vom
Statistischen Amt des Saarlands, Saarbnicken 1949ff. <1945 - 1956>

17. Saarwirtschaftsstatistik, l. t927ff., hrsg. von der Handelskammer Saarbnicken,
SaarbnickenI9ZTff. <1915 - t927>

18. Statistik des Saarlandes, 1.1935136 (= Saarwirtschaftsstatistik Heft 10), hrsg.
vom Statistischen Amt des Saarlands, Saarbnicken 1937. < 1915 - 1936>

19, Statistische Berichte des Statistischen I-andesamt Baden-Württemberg:
Entgriltige Ergebnisse der Industrieberichtserstattung, 1956ff. (ab 1968: Die Indu-
strie-, tg16 nrcttt erschienen, ab 1977: Bergbau und verarbeitendes Gewerbe, ab
1983: Verarbeitendes Gewerbe), StuttgartlglTff.. <1954 - 1985>

20. Statistische Mitteilungen der Bergbehörden, 1949ff., hrsg. von den Bergbehör-
den der Hnder, Clausthal-Zellerf.eld 1950ff. <1949 - 1985>

21. Statistische Mitteilungen über Gewinnung, Belegschaft und [xihne im Berg-
bau des Deutschen Reiches für das Jahr 1940ft hrsg. vom Reichswirtschaftsmini-
sterium, Berlin 1941ff. < 1940 - 1943>

22. Statistische Übersicht über die Kohlenwirtschaft im Jahre 19Z5ff. hrsg. vom
Reichskohlenrat, Berlin l926tf. < 1915 - 1934>

23. Statistische Zusammenstellungen über Aluminium, Blei, Kupfer, Zink, Zinn,
Kadmium, Nickel, Quecksilber und Silber 1916ff. (Kurztitel: Metallstatistik), hrsg.
von der Metallgesellschaft AG., Frankfurt 1916tt. < 1915 - 1985 >

24. Statistische Übersicht über die Kohlenwirtschaft Deutschlands und des Aus-
lands 1941.142, hrsg. von der Reichvereinigung Kohle, Berlin 1942. < 1935 - 1941>

25. Statistischer Hausdienst, 8.1946ff., hrsg. vom Zentralamt ftir Wirtschaft der
Britischen Zane, Frankfurt lMain L946tf. <L946 - 1947 >

26. Statislf5r-,hes Handbuch Baden-Württemberg, 1.1955f., hrsg. vom Statistischen
l.andesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 1955ff. < 1950 - 1957 >

27. Statistisches Handbuch der Freien Hansestadt Bremen 1950/60ff., hrsg. vom
Statistischen l.andesamt Bremen, Bremen 1961ff. < 1950 - 1985 >
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28. Statistisches Handbuch für das Land Thüringen 1922, hrsg. vom Thüringi-
schen Statistisches l.andesamt. Weimar 1922. < 1915 - 1921'>

29. Statistisches Handbuch für Hessen, i. 1948ff., hrsg. vom Statistischen Landes-
amt Hessen. Wiesbaden 1948ff. <1946 - 1978>

30. Statistisches Handbuch frir das Saarland, 1. 1950ff., hrsg. vom Statistischen
Landesamt Saarland, Saarbnicken 1950ff. <1946 - 1985 >

31. Statistisches Handbuch für den Volksstaat Flessen, 3. I924ff., hrsg. von der
Hessischen Zentralstelle für die l-andesstatistik (ab Bd.4: hrsg. vom Hessischen
Statistischen Landesamt), Darmstadt 1924ff. < 1915 - 1926>

32. Statistisches Handbuch für Württemberg,23. 1923ff.., hrsg. vom Statistischen
Landesamt, Stuttgart 1923ff. < 1915 - 1935>

33. Statistisches Handbuch von Deutschland 1928 - 7944, hrsg. vom Uänderrat des
Amerikanischen Besatzungsgebiets, IV{ünchen 1949. <1928 - 1944>

34. Statistisches Handbuch Schleswig-Holstein, 1. 195lff., hrsg. vom Statistischen
Landesamt Schleswig-Holstein, Kiel 1951ff.<1950 - 1985>

35. Statistisches Jahrbuch Bayern, 23. 1947ff., hrsg. vom Statistischen l.andesamt
Bayern, München t947ff,. <1946 - 1985>

36. Statistisches Jahrbuch Berlin, 1952ff., hrsg. vom Statistischen Landesamt
Berlin, Berlin t952ft. <1946 - 1985 >

37. Statistisches Jahrbuch flir das Königreich Sachsen 19161l917ff. (ab 791'8120
Statistisches Jahrbuch für den Freistaat Sachsen; ab Bd. 1931/34: Statistisches
Jahrbuch für das Land Sachsen), hrsg. vom Sächsischen Statistischen Landesamt,
Dresden l977ff. < 1915 - 1937 >

38. Statistisches Jahrbuch für das l-and Baden, 42. I925ff., hrsg. vom Badischen
Statistischen Landesamt, Karlsruhe t925ff. <1923 - L936>

39. Statistisches Jahrbuch für den Freistaat Bayern, 74. L919ff. (ab 1933: Statisti-
sches Jahrbuch für Bayern), hrsg. vom Bayer. Statistischen Landesamt, München
1919ff.  <1915 -1936>

40. Statistisches Jahrbuch Niedersachsen, l. 1952ff.., hrsg. vom Amt ftir [,andes-
planung und Statistik, Hannover 1952tf. < 1951 - 1977>

41. Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen,1.1949ff., hrsg. vom Statistischen
Landesamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1949tf.. <1946 - 1985 >

42. Statistisches Jahrbuch Rheinland-Pfalz, 1. 1958ff., hrsg. Statistisches Landes-
amt Rheinland-Pfalz,Bad Ems ... < 1956 - 1985>

43. Statistisches Monatsheft für die BritischeZone,2.l947ff., hrsg. von der Zonal
Statistical Organisation, Hamburg l947tf.'<L946 - 1947>

44. Statistisches Taschenbuch fiir Hamburg,1.1967, hrsg. Statistisches Landesamt
Hamburg, Hamburg 1,967ff. <t967 - 1985>

45. Statistisches Vierteljahresheft, April bis Juni 1949ff. (ab 1963: Ergänzungsserie
zur Fachserie D: Industrie und Handwerk. Reihe L: Eisen und Stahl, Eisenerz-
bergbau, Eisenschaffende Industrie, Eisen-, Stahl- und Tempergießereien, Viertel-
jahresheft; ab 1966: Fachserie D: Industrie und Handwerk, Reihe 9: Fachstatistiken
I: Eisen und Stahl, ab 1973; Fachserie 4: Produzierendes Gewerbe, Reihe 8: Fach-
statistiken , 8.1. Eisen und Stahl), hrsg. von der Fachstelle Stahl und Eisen der
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Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebiete-s (ab 1950: Statisti-

sches Bundesamt, Aussenstelle Düsseld"orf), Düsseldorf r949ff-. <7946 - 1985 >

46. Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reiches, 27 ' 19t6tt., hrsg' vom

Statistischen Reichsamt, Berlin 1916ff. <1915 - L937>
47. Zahlen '.lr Kohlenwirtschaft, L. lg47ff.., hrsg. von statistik der Kohlenwirt-

schaft e.V., Essen 1946ff. < 1945 - 1984 >
48. Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im Preussischen Staate'

64. 1916ff., hrsg. im Minist.ii,rrn für Handel und Gewerbe, Berlin 19t6ff' < 1915 -

1938 >

II. Archivalien

49. Archiv der Metallgesellschaft
4g.l Archiv Metallgesellschaft: Deutsche Zahlen t945 - 1948'

50. Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg
50.1 MArchiv Rw 19/347: D.eutsche Erdölförderung i
50.2 Marchiv RW 19i2491: Übersicht über die Ergebnisse de1 Metallerzberg-

baus; Gesamterzeugung an Schwefel u. schwefelhaltigen Rohstoffen'

51. Bundesarchiv Koblenz (Berichte der Oberbergämter)

51.1 BArch R 7 1455: Bericht des Oberbergamtes Bonn l.- 7 '1944'

sL.Z Barch n I i+SO: Bericht des Oberbergamtes Breslau t.- L0.L944.

51.3 Barch p_7'1458:Bericht des Oberbetgämtes Clausthal -Zellerf-e\d t.- 1t.L944'

51.4 Barch xi1+ss: Bericht des oberbergamtes Dortmund 1.- 9'1944'

51.5 Barch F.7'la6l: Bericht des Oberbergamtes Freiberg L'- 10'1944'

51.6 Barch F._7'la$: Bericht des Oberbergamtes Hatrle L" ll'1944'

51.7 Barch R 7'1a64: Bericht des oberbergamtes Karlsruhe l.- IA.L944'

51.8 Barch f.7'1466: Bericht des Bayerischen Oberbergamtes 1'.- l0'L944'

51.9 Barch F.7'1467: Bericht des Oberbergamtes Saarbnicken L" 1'l'1944'

51.10 Barch R71795: Berichte der oberbergämter 1939.

51.11 Barch F.71796: Berichte der oberbergämter 1940.

sz, Bundesarchiv Koblenz (Statistiken der Haupta-iteilung Statistik der R.eichs-

vereinigung Eisen)
52.1 Barch n tit 525: Die gesamte Erzeugung von Walzwerksfertigerzeugnissen

'ach Bezirken, hrsg. uä d.t Hauptabteitung Statistik der Reichsvereinigung

Eisen.
52.2 Barch R 13 I 537: Die gesamte Roheisen-Erzeugung nach Bezirken L'-

3.Lg41,hrsg. von der Hauitabteilung Statistik der Reichsvereinigung Ei!91.

52.3 Barch R ü I 540: Roheisenwirtschäft der Hersteller von Roheisen 1943,

hrsg. von der Hauptabteilung Statistik der Reichsvereinigung Eisen.
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52.4. BArch R 13 I 549: Die gesamte Rohstahl-Erzeugung (Rohblöcke, Schweiß-
stahl u. Stahlformguß) nach Bezirken, hrsg. von der Hauptabteilung Statistik
der Reichsvereinigung Eisen.

52.5 BArch R 13 I 551: Entwicklung der Rohstahl-Erzeugung 1943 - 04.1944,
hrsg. von der Hauptabteilung Statistik der Reichsvereinigung Eisen.

52.6 BARch R 13 I 553: Eilmeldung Rohstahlerzeugung 4.7944 - 2.1945, hrsg.
von der Flauptabteilung Statistik der Reichsvereinigung Eisen.

52.7 BArch R 13 I 556: Entwicklung der l-eistung der Warmwalzwerke 1943,
hrsg. von der Hauptabteilung Statistik der Reichsvereinigung Eisen.

52.8 BArch R 13 I 557: Die gesamte Erzeugung von Walzwerksfertigerzeugnissen
nach Bezirken 3.t943 - 3.1944, hrsg. von der Hauptabteilung Statistik der
Reichsvereinigung Eisen und der Wirtschaftsgruppe Eisenschaffende In-
dustrie.

52.9 BArch R 13 I 559: Eilmeldung Walzstahl-Erzeugnissse 1.- 2.1945, hrsg. von
der Hauptabteilung Statistik der Reichsvereinigung Eisen.

53. Bundesarchiv Koblenz (Materialien verschiedener Herausgeber)
53.1 BArch R 3/1863: l,agebericht für November 1944, hrsg. von der Fachgruppe

Metallerzbergbau. Berlin 1945.
53.2 BArch R 3/3124: Tätigkeitsbericht des Arbeitsringes Walzfabrikate im

Sonderring lrichtmetallverarbeitung im Monat Juli 1944.
53.3 BArch P.71502: Kali- und Steinsalzförderung 1.- L1.L944
53.4 BArch R 7/508: Erdölgewinnung I1".I944 - 2.1945.
53.5 BArch R 7 /528: Erdölgewinnung 8.- 1I.1944.
53.6 BArch R 7/538: Erdölgewinnung 2.- 10.1944.
53.7 BArch R 7 /803: Roheisenwirtschaft der Hersteller von Roheisen 10.-

11..L944.
53.8 BArch R 7 Anhang MCC/75: Coal Production in Western Germany 9.1945.
53.9 BArch R 7 Anhang MCCI76: Combustibles - Forces Motrices.
53.10 BArch R 7 Angang MCC/78: Nicht-Eisen-Metallbergbau und -Erzeugung.
53.11 BArch R 10 III 89: Steinkohlenförderung und Kokserzeugung (Ruhr) in t in

der 6.Woche vom 5.2.1945 bis ntm 11.2.1945, hrsg. von der Reichsver-
einigung Eisen, Außenstelle Nordwest. Düsseldorf; Der deutsche Bergbau
im Dezember 7944, hrsg. von der Wirtschaftsgruppe Bergbau, Berlin.

53.12 BArch R 10 VIII 4: Die deutsche Kohlenwirtschaft in den Monaten April
bis Dezember 1943 (= Statistischer Bericht Nr.11), hrsg. von der Reichsver-
einigung Kohle, Berlin 1944.

53.13 BArch R 13 I531: Ergebnisse des deutschen Eisenerzbergbaus, 1,.- L0.1944,
hrsg. von der Reichsvereinigung Eisen, Hauptabteilung Rohstoffe und
Verkehr.

53.L4 BArch R 13 XX 112: Metallerzförderung in der Zweiten Hälfte des Jahres
1944, hrsg. von der Fachgruppe Metallbergbau der Wirtschaftsgruppe Berg-
bau. Berlin 1945.



53.15 BArch pt24/58: Statistische Schnellberichte zur Kriegsproduktion, hrsg. vom
Statistischen Reichsamt.

B. Sekundärquellen und statistisch relevante Sekundärliteratur

54. Bericht der Bezirksgruppe Mitteldeutschland der Fachgruppe Braunkohlen-
bergbau und des Deutschön Biaunkohlen-Industrie-Vereins über das Geschäftsjahr
uo- t. April 1935 bis 3L.Mrät21936, Halle (Saate) 1936. <1924 - 1935>

55. Bericht des Statistischen Amtes des Saarlands L934, hrsg. vom Statistischen
Amt des Saarlandes, Saarbrücken 1935. < 1915 - 1934>

56. Bulletin d'activit6 du commandement en chef francais en Allemagne, Baden-
Baden 1947. <1945 - 1946>

57. Bulletin statistiqu e,I1..1946ff., hrsg. Centre de Documentation, Bad Neuenahr

1946tt. <1946 - 1949>
58. Der Bergbau und Hüttenbetrieb im tahn- und Diligebiet und in Oberhessen.

Eine Wirtschäftsgeschichte im Auftrage des Berg- und hüttenmännischen Vereins
zu W etzlar, Wetzlar 1932.

59. Deutsches Bergbau-Jahrbuch,24.l933ff., hrsg. vom Deutschen Braunkohlen-
Industrie-Verein e.V., Halle (Saale) I934ff. <1933 - 1940>

60. Die deutsche Wirtschaft seit Potsdarl, ( = Dokumente und Berichte des

Europa-Archivs, Bd.L, 1947), Oberursel 1947. <1945 - 1946>
61. Die schlesischen Bergwerke 1936, hrsg. vom Preußischen Oberbergamt zu

Breslau, Breslau 1936.
62. Friedensburg, Ferdinand: Die Bergwirtschaft der Erde, 2. Aufl'age. Stuttgart

L942.
63. Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens, L6.Auflage, hrsg. vom

Verein deutscher Eisenhüttenleute, Düsseldorf 1953.
64, Gleitze, Bruno: Ostdeutsche Wirtschaft. Industrielle Standorte und

volkswirtschaftlich e Kapazitäten des ungeteilten Deutschland, Berlin 1956.
65. Herbig, Ernst/Jüngst, Ernst: Bergwirtschaftliches Handbuch, Berlin 193L.
66. Jahresbericht'der Aktiengesellschaft Reichskohlenverband für das Geschäfts-

jahr 1931 l32ff, Berlin 1932ff.. <1915 - 1938>
67. Jahresbericht der Bezirksgruppe Wetzlar der Fachgruppe Eisenerzbergbau

1936, Wetzlar 1936. <1925 - 1935>
68. Jahresbericht und Statistik 1957ff., hrsg. Fachvereinigung Metallerzbergbau

e.V., Düsseldorf l957ft. <1949 - 1985 >
69. L,agebericht über das Geschäftsjahr 1946ff., hrsg. von der Wirtschaftsvereini-

gung Nicht-Eisen-Metaile e.V., Düsseldort l946ft. <1946 - 1950>- 
ZO. OUerschlesische Wirtschaft, 1. 1938ff. <1932 - 1938>
71. Staat und Wirtschaft in Hessen, hrsg. vom Hessischen Statistischen Lan-

desamt, Wiesbaden 1948. <1946 - 1947>
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72, Statistik der Bezirksgruppe Aachen der Fachgruppe Steinkohlenbergbau
1935ff., Aachen t935ff. <1915 - 1938>

73' Statistik der Oberschlesischen Berg- und Hüttenwerke für das Jahr 1915ff.,
hrsg. vom Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Verein e"V., Kattowitz
1915ff. <1915 - t92t>

74. Statistik über Bergbau, Steinbniche und Gräbereien, Hütten und Salinen in
Bayern im .Iahre L927ff ., hrsg. vom Bayerischen Oberbergamt, München 1927tt.
<t924 - 1934>
75. Statistische Informationen, Reihe II-1948ff., hrsg. von der Verwaltung für

Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Frankfurt L949. < 1948>
76. Statistische Inforrnationen, Reihe IX-06/48f1 hrsg. von der Verwaltung für

Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Frankfurt t949ff. < 1948 - tg49>
77. Tafel, Victor: lehrbuch der Metallhüttenkunde Bd.I-Ill, I-eipzig 1951.
7E. Teicher, Johannes: Die Lage der Oberschlesischen Zinkindustrie im Rahmen

der Oberschlesischen Gesamtwirtschaft t925 - 1929,. Patschkau 1930. < 1915
1928>

79. Wirtschaftsstatistik der deutschen Besatzungszonen 1945 - 1948 (= Doku-
mente und Berichte des Europa-Archivs, Bd.3), Oberursel 1948. <1.946 - L947 >

80. Wirtschaftsstatistisches Bureau. Deutschlands Wirtschaft im Zweiten Kriegs-
jahr(1915 /16),3.1,9L6, Berlin 1916. < 1915 - 191.6>

81. Wirtschaftsstatistisches Bureau. Das Wirtschaftsleben im Krieg: Monatsbe-
richt, 1,. 1917ff., Berlin 1917.
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Die Förderung von Steinkohle

a) Zum Erhebungsverfahren

Steinkohle war während des gesamten Erhebungszeitraumes das bedeutendste
Mineral. das von den amtlichen Statistiken erhoben wurde. In den Quellen wird die
Fördermenge bezeichnet als:

Rohfördeilng, verwertbare Förderung.

Wo immer dies möglich war, wurde tür die vorliegenden statistischen Zusam-
menstellungen die "verwertbare Fördermenge" zur Grundlage genommen. Wo dies
mangels zureichender Daten nicht möglich war und auf die Rohförderung zunick-
gegriffen werden konnte, geschah dies. Anmerkungen in den Tabellen machen dies
dann kenntlich.

Die Produktionszahlen ftir den Zeitraum von 1915 bis t957 sind gekennzeichnet
durch mancherlei Bniche, verursacht durch die beiden Weltkriege mit den nach-
folgenden territorialen Veränderungen des Erhebungsgebietes; daneben sind zu
nennen die Inflationsjahre sowie die Folgen der Weltwirtschaftskrise. Seit den
1960er Jahren ist der bundesdeutsche Steinkohlebergbau gekennzeichnet durch die
noch immer anhaltenden strukturellen Veränderungen, was sich in den Tabellen
durch kontinuierlich nickläufige Förderungszahlen niederschlägt.

Bei der tabellarischen Darstellung der Steinkohleproduktion stützen sich die
Bearbeiter in der Regel auf die Erhebungen der Bergbehörden und die des Stati-
stischen Reichsamtes. Beide differieren hauptsächlich bei den Angaben zu den
existierenden Werken sowie bei den Beschäftigtenzahlen. Bedeutsam wird dies fiir
die preußischen Zahlen. Für Preußen werden deshaJb zwei Reihen auf Landesebe-
ne vorgelegt; eine basiert auf bergbehördlicher'Grundlage, die andere stützt sich
auf die Daten der Reichsstatistik. Erstere ist ausgezeichnet durch den Vorteil ihrer
tiefen regionalen Gliederung bis herab zur Regierungsbezirksebene und durch ihre
direkte Anschlußfähigkeit an die Tabellen des Vorgängerbandes. Für die Jahre
von 1915 bis 1933 sind auf der Ebene der einzelnen deutschen Länder die Zahlen
der Reichstatistik zur Grundlage genommen, daneben kommen für Preußen die
regional gegliederten Zahlen der Bergbehörden zur Darstellung. Von L934 an
wurde die Zuständigkeit der Bergbehörden auf die statistische Erfassung sämtli-
cher Länder ausgedehnt. Deshalb liegen in der vorliegende Statistik auf L'änder-
ebene von 1934 an nicht mehr die Erhebungen des Statistischen Reichsamtes,
sondern die der Bergbehörden zugrunde. Sie zeichnen sich für die in Frage stehen-
den Jahre von 1934 bis 1944 durch eine stärkere Differenzierung (Oberbergamts-
bezirke) aus, darüberhinaus sind sie im Gegensatz zur Reichsstatistik bis zum Ende
des Zweiten Weltkrieges weitergeführt worden. Damit ergeben sich fdr die vor-
liegenden Reihen auf Länderebene folgende Veränderungen:
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- Die "Zahl der Werke" lassen sich von t934 an danach aufgliedern, ob sie

sich in Produktion befanden oder nicht.

- Es verändert sich der Inhalt der mit "Beschäftigte" titulierten Spalte fol-

gendermaßen: die Reichsstatistik geht von den "durchschnittlich berufsge-

nossenschaftlich gemeldeten Personen" aus, die Bergbehörden weisen die

Beschäftigten auch der nicht [ördernden Werke und der Nebenbetriebe aus.

Für die Zeitnach 1945 wurde das Erhebungsgebiet Deutschland mit dem der von

1949 anbestehenden Bundesrepublik gleichgesetzt. Desweiteren werden als regio-

nale Bezuggröße, die späteren Bundesländer auch ftir die Monate und Jahre der

Besatzungszeit gewählt, in denen sie noch nicht bestanden.
In Deuischland haben wir drei große Steinkohlereviere: das Ruhrrevier, das

Aachener Revier und das Saarrevier. Da diese drei Regionen während des Unter-

suchungszeitraumes wechselnde Schicksale in ihrer räumlichen Ausdehnung bzw.

ihrer staatlichen Zugehörigkeit erfahren haben, haben wir uns dafür entschieden,

abweichend von den im voriiegenden Statistikband üblichen regionalen Aufteilun-

gen, die Produktionszahlen dei genannten Reviere durchgängig von 19L5 bis 1985

In jeweils eigenen Tabellen darzustellen. Das vierte große deutsche Steinkoh-

lerävier uor äe- Zweiten Weltkrieg war das Sclesische Revier. Seine Produk-

tionszahlen sind den Tabellen ftir die Provinz Schlesien zu entnehmen (Tab. 6, 10,

ll, t2, l3).

PreulJen
Di'e preußische Steinkohleproduktion liegt für die Jahre von 1915 bis 1944

regionäl aufgegliedert vor. Dieser Zeitraum ist gekennzeichnet durch mehrfache

Väränderun[en, die ftir die statistischen Erhebungen von Wichtigkeit sind.

Territorialä Verändeningen des preußischen Staatsgebietes vrirken sich wie folgt

aus:

- die territorialen Einbußen, die das preußische Staatsgebiet als Folge des

Ersten Weltkrieges hinnehmen mußte, hatten zur Folge, daß ab 1920 die

Saargruben des Regierungsbezirkes Trier als Bestandteil des Saargebietes
nicht mehr zum Erfassungsgebiet gehören.

- Von 1922 an gilt dies auch für die an Polen gekommenen Gruben von

Ostoberschlesien, die vormals Bestandteil des Regierungsbezirkes Oppeln

gewesen waren. Bei der Abtrennung kommt es zu dem Umstand, daß zwei

bruben "zerschnitten" werden, sie werden allerdings weiterhin als zwei

eigenständige Betriebe geführt"

Die Bergbehörden sind mehrfach sogenannten Verwaltungsreformen ausgesetzt,

wodurch Ji.tt di. Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Bergämter verändern:
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- Von 1931 verändern die preußischen Bergbehörden ihre regionale Auf-
teilung so, daß von da an nicht mehr durchgängig bis auf die Regierungsbe-
zirksebene herunter das Zahlenmaterial differenziert werden kann. Zwar
richtete sich das Bernühen der Bearbeiter dahin, zumindest für die Provin-
zen Produktionszahlen bis 1944 zt erfassen, durchgängige Tabellen liegen
dennoch nicht für alle Provinzen vor.

- Von 1931 an wird das im Regierungsbezirk Düsseldorf (OBAB Bonn)
gelegene Fördergebiet "Linker Niederrhein" dem Cberbergamt Dortmund
zugeteiit.

- Von t934 an taucht in den Quellen das Wirtschaftsgebiet Niedersach-
sen/Uibejün auf. Seine Gruben sind zum größten Teil schon immer Bes-
tandteil des Oberbergamtsbezirkes Clausthal gewesen bis auf eine im Regie-
rungsbezirk Merseburg gelegene Grube, die von da an vom Oberbergamt
Halle an das Oberbergamt Clausthal kommt. Das Erfassungsgebiet des
Oberbergamtes Clausthal wird ab 1934 ztdem noch durch die von Dort-
mund kommenden Abbaugebiete Ibbenbüren und Minden erweitert.

- Im Jahr 1944 werden zum Oberbergamtsbezirk Breslau auch die Anglie-
derungen in Polen und Polnisch-Oberschlesien, dem sogenannten Abstim-
mungsgebiet, hinzugezählt. Deren Einzelergebnisse konnten nur für ein-
zelne Monate ermittelt werden, so daß eine Trennung der ZahIen nicht
erfolgen konnte. Die hinzugenommenen Gebiete erbrachten ca" zwei Drittel
der gesamten Produktion für 1944, wenn man die Ergebnisse der ermittel-
baren Einzelmonale zv Grunde legt.

Land Baden
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde in Baden versucht, die alten seit

1910 nicht mehr in Betrieb befindlichen Stollen wieder als Steinkohlelieferanten zu
nutzen. Sobald der Kohlemarkt wieder funktionsfähig geworden war, mußte diese
unrentable Förderung wieder eingestellt werden. Produktionszahlen können
lediglich für die Jahre 1920 und t92I vorgelegt werden. Für die folgenden drei
Jahre ist die Produktion zusarnmen mit der Thüringens erfaßt. Die Beschäftigten-
zahlen hingegen sind fiir die fraglichen ftinf Jahre stets bei den bayerischen mit-
gerechnet.

Land und Bundesland Bayem
In Bayern fand von 1915 bis 1968 Steinkohleförderung statt. Durch die Abtren-

nung der Saargruben nach dem Ersten Weltkrieg ging der weitaus größte Teil der
bayerischen Produktion verloren. Die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges beein-
trächtigten die Förderung dagegen kaum.
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Land Oldenburg (Birkenfeld)
In der 

",rm 
L,ard Oldenburg gehörigen ehemaligen Grafschaft Birkenfeld wurde

nach dem Ersten Weltkrieg die bereits 1891 eingestellte Steinkohleförderung fdr

vier Jahre noch einmal aufgenommen. Der Förderbetrieb stand unter der Verwal-

tung des preußischen Oberbergamtes zu Bonn.

Land Sachsen
In Sachsen fand von 1915 bis 1944 Steinkohleförderung statt. Produktionszahlen

liegen durchgehend für diesen Zeitra:um vor. Nach Angliederung des "Sudeten-
gaües" durch die Nationalsozialisten an das Oberbergamt Freiberg im lahr L944

liegetr nur noch gemeinsame Förderergebnisse vor; sie sind für 1944 nicht mehr zu

trennen. Erschwerend kommt hinzu, daß sich in den Quellen nur noch Zahlen f{ir

die Monate Januar bis einschließlich September finden, die Oktoberzahlenwerden
von den Statistikern als "geschätzt" gekennzeichnet.

Land Schaumburg-Lippe
Die Schaumburgwerke gehörten bis 1926 zur Hälfte, von da an zu mrei Dritteln

dem Fiskus; der andere Teil befand sich im Eigentum des preußischen Staates. Die

Produktionszahlen ftir Schaumnurg-Lippe konnten anhand der statistischen An-

gaben für den preußischen Anteil errechnet werden.

Land Thüringen
Die thüringische Steinkohleproduktion wurde in den Notjahren nach dem Ersten

Weltkrieg wieder aufgenommen, nachdem sie wenige Jahre zuvor eingestellt
worden war. Nicht für alle Jahre von 1919 bis 1927 können Fördermengen ermit-
telt werden, weii die Statistiken die thüringischen Zahlenmehrfach als Sammelan-
gaben zusarnmen mit anderen kleineren Fördergebieten ausweisen.

Reic hsl and E k at3 - L o t hringen
Die Produktionszahlen für Elsaß-Lothringen werden in den amtlichen Statistiken

nur bis einschließlich I9l7 ausgewiesen. Diesem Beispiel wurde hier gefolgt.

Saargebiet und Bundesland Saarland
Von tgES an wurde das durch den Versailler Friedensrrer'rrag abgetrennte Saar-

gebiet wieder Bestandteil des deutschen Staatsgebietes, bevor es von 1945 bis zur

Saarabstimmung 1956 wieder an Frankreich kam. Seit 1957 ist es als Bundesland

Saarland Bestandteil des bundesdeutschen Territoriums. Es werden Tabellen
vorgelegt für die Jahre, in denen das Saarland Teil des deutschen Territoriums ist,

so*ie eine Tabelle fiir das Saarrevier während des gesamten Erhebungszeitraums.

Bundesland Niedersachsen
In den Ersten Nachkriegsjahren wird die niedersächsische Steinkohleförderung

zusammen mit der des zu Nordrhein-Westfalen gehörenden Abbaugebietes Ib-

benbüren erhoben. Ab 1949 ist es möglich, die lbbenbürener Zahlen von den
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niedersächsischen zu trennen und entsprechend ntzuordnen. In den sechziger
Jahren wird die Förderung schließlich eingestellt, nachdem die Rentabilität der als
Kleinzechen und Notbetriebe gekennzeichneten Bergwerke immer mehr zu wün-
schen übrig ließ.

Bunde sl and N ordrlt ein - We stfalen
Zwei Reviere trestimmen die Steinkohleproduktion in Nordrhein-Westfalen, das

Ruhrrevier und das Aachener Revier; sie kommen beide gesondert in den Tabelien
42bis 45 fijr den gesamten Erhebungszeitraum zur Darstellung. Neben den Groß-
zechen stehen bis 1976 die in den amtlichen Statistiken geführten Kleinzechen,
Notbetriebe oder Stollenbetriebe; sie waren ftir die Versorgung mit dem Primär-
energieträger Steinkohle bis in die 1960er Jahre unentbehrlich, kommen allerdings
in der vorliegenden Statistik nicht gesondert zur Darsteilung. ,

Bund e s I and Rh einl and - Pf alz
Die Steinkohleförderung fand in Rheinland-Pfalz im Rahmen von Kieinzechen

statt. Für 1957 und 1958 können keine Produktionszahlen ermittelt werden.

Aachener Revier, Ruhnevier und Saarrevier
Diese drei heute noch bedeutendsten Steinkohlereviere in Deutschland werden

ausnahmsweise gesondert und unabhängig von der jeweiligen staatlichen bzw.
bergbehördlichen Zugehörigkeit zur Darstellung gebracht. Damit soll ihrer Bedeu-
tung und der Tatsache Rechnung getragen werden, daß diese Reviere immer
wieder Gegenstand wissenschaftlicher Analysen sind.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Während des gesamten Erhebungszeitraumes treten in den Quellen für die
Förderung von Steinkohle zwei Bezeichnungen hervor: "verwertbare Förderung"
und "Rohförderung". Den Bearbeitern ist es in der Regel gelungen, als Fördermen-
ge die verwertbare zv erfassen. Der Begriff "Beschäftigte" ist in seinem Inhalt und
statistischen Gebrauch einem Wandel unterworfen. der mitunter zu Bnichen in den
Reihen führt (s. oben unter a). Von 1934 an werden die Beschäftigtenzahlen
differenziert nach ihrer Gesamtzahl, ein Teil davon wird gekennzeichnet als solche,
die in Nebenbetrieben (Kokereien, Werkstätten, elektrische Zentrale usw.) be-
schäftigt sind. Es ist nicht für alle Regionen zu klären, ob die Gesamtzahl nach
1934 durch diese Differenzierung gegen iber den Vorjahren eine inhaltliche ÄnOe-
rung erfahren hat. Es scheint wahrscheinlich, daß eine inhaltliche Veränderung in
der Regel nicht eingetreten ist.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Es fallen die oben schon envähnten Bniche in den Tabellen ins Auge, die sich
durch die territorialen Veränderungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg
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ergeben. Die Auswirkungen der Inflationsjahre zu Beginn der 1920er Jahre lassen

diö Werte der Förderun-g ins Astronomislhe klettern, so daß die Statistiker fir

igaZ und/oder tgl3,je nach Autor, keine Werte angeben. Die Produktionsein-

bniche von 1923 erkiären sich als Folge des Ruhrkampfes, die Förderung im

Oberbergamtsbezirk Dortmund verringert sich von 1922 auf 1923 um ca. 63 Pro-

zent. Danach steigen die Zahlen wieder auf das vorherige Niveau. .
Als Folge der Kr-isenjahre 1929 bis tg32l33 sinken die Ergebnisse der Steinkohle-

förderung um ca. 30 Prozent ab, ehe sie dann wieder ebenso rasch ansteigen. Die

große Zinvon Steinkohlegruben auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland

ärklärt sich aus der Tatüche, daß sämtliche vorhandenen Vorkommen' auch

solche, die nicht mehr als rentabel galten, wegen des hohen Energiebedarfs des

westdeutschen Wiederaufbaus zur Ausbeutung herangezogen wurden.

Die Förderung von Braunkohle

a) Zum Erhebungsve(ahren

Braunkohle wird während des gesamten Erhebungszeitraums gefördert und ihre
produktion in amtlichen Statistiken veröffentlicht. Als Fördermenge geben die

Bearbeiter in der Regel die "verwertbare Förderung" wieder. Wo aus Quellengnin-

den dieser Grundsatinictrt durchgehalten werden kann, ist diese Tatsache in einer

Anmerkung kenntlich gemacht.
Die Gebietsveränd.tirng.n nach den beiden Weltkriegen bringen vor allem für

die Jahre nach 1945 durih die Beschränkung der vorliegenden Statistik auf das

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erhebliche Verwerfungen mit sich (es

fehlten die klassischen Braunkohlenreviere Mitteldeutschlands, die auf dem Boden

der damaligen Sowjetzone bzw. später der DDR lagen), die einen historischen

Vergleich sehr erschweren.
Bei der tabellarischen Darstellung der Braunkohleproduktion stützen sich die

Bearbeiter in der Regel auf die Erhebungen der Bergbehörden und die des Sta-

tistischen Reichsamtei. Beide differieren hauptsächtich bei den Angaben zu den

existierenden Werken sowie bei den Beschäftigtenzahlen. Bedeutsam wird dies für

die preußischen Zahlen. Für Preußen werden deshalb zwei Reihen auf Landesebe-

ne örgelegt, eine fußt auf bergbehördlicher Grundlage, die andere basiert auf den

Daten der Reichsstatistik. Ersiere ist ausgezeichnet durch den Vorteil ihrer tiefen

regionalen Gliederung bis herab zur Regierungsbezirksebene und durch ihre

diiekte Anschlußfähigkeit an die Tabellen des Vorgängerbandes.
Für die Jahre uon i915 bis 1933 werden auf der Ebene der Länder die Zahlen

der Reichstatistik zur Grundlage genommenn, daneben kcinmen für Preußen die

regional geglieder tenZahlen dör Bergbehörden zur Darstellung. Von 1934 an wird

aiä Zuslanäigt.it der Bergbehörden auf die statistische Erfassung sämtlicher

L,änder ausgedehnt. Deshalb sind flir die vorliegende Statistik auf I;änderebene

von 1934 an nicht mehr die Erhebungen des Statistischen Reichsamtes, sondern die
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der Bergbehörden als Grundlage gewählt. L"etztere zeichnen sich'für die in Frage
stehenden Jahre von 1934 an durch eine stärkere Differenzierung (Oberbergamts-
bezirke) aus und sie werden im Gegensatz zur Reichsstatistik bis zum Ende des
Zw eiten Weltkrieges weitergeführt.

Die Bedeutung frir die vorliegenden Reihen lassen sich folgendermaßen be-
schreiben:

- Von 1.934 an läßt sich die "Zahl der Werke" für alle deutschen Länder
danach aufgliedern, ob sie sich in Produktion befanden oder nicht.
- Von 1934 an verändert sich der Inhalt der mit "Beschäftigte" titulierten
Spalte, die Reichsstatistik geht von den "durchschnittlich berufsgenossen-
schaftlich gemeldeten Personen" aus, die Bergbehörden weisen die Beschäf-
tigten auch der nicht frirdernden Werke und der Nebenbetriebe aus.

PreulSen
Für Preußen weisen die Tabellen die Produktion von Braunkohle für die Jahre

von 1915 bis 1944 aus. Die preußische Braunkohleförderung wird auf l.andesebene
in zwei bis 1933 zeitlich parallel laufenden Tabellen dargestellt. Für eine ganze
Reihe von Regierungsbezirken kann zwar die Produktionsmenge für den Zeitraum
nach 1930 ermittelt werden, jedoch ist es nur selten möglich, auch den Wert dieser
Förderung aus den Quellen zu ermitteln. Die Reihen zu den Oberbergämtern
erfassen fast durchgängig auch den Wert der Förderung.

In den Jahre von 1931 bis 1945 verteilen sich die Braunkohlegruben in den
einzelnen Regierungsbezirken folgendermaßen auf die Oberbergamtsbezirke
Preußens:

Oberbergamtsbezirk Bonn entspricht den Regierungsbezirken Aachen,
Düsseldorf und Köln;

Oberbergamtsbezirk Breslau entspricht den Regierungsbezirken Bresiau und
Liegnitz;

Oberbergamtsbezirk Clausthal entspricht den Regiemngsbezirken Hannover,
Hildesheim und Kassel;

Oberbergamtsbezirk Halle entspricht den Regierungsbezirken Frank-
furt/Oder, Magdeburg, Merseburg und Pots-
dam.

Land Anhalt
Braunkohleförderung kann für das Land Anhalt während der gesamten Jahre von

1915 bis 1945 nachgewiesen werden, sie kann allerdings nicht für den gesamten
Zeitraumin einer durchgehenden Reihe dargestellt werden. Die Produktionsergeb-
nisse werden zusammen mit denen anderer deutscher Territorien erfaßt. dies wird
in den Tabellen jeweils durch Anmerkungen deutlich gemacht.

Land und Bundesland Bayern
Bis 1985 kann für den Freistaat Bayern eine durchgängige Produktionsreihe für

die Braunkohleförderung erstellt werden. Da die Quellen in den ersten Jahren des
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Erhebungszeitraumes nicht zwischen Pech- und Braunkohle unterscheiden, sind im

nachhinein nicht mehr für alle fraglichen Jahre die Produktionszahlen durchgängig

den beiden Kohlesorten zuzuordnen. Dies ist jeweils den Anmerkungen zu den

entsprechenden Tabellen zu entnehmen.

Land Braunschweig
Die braunschwefoische Braunkohleförderung kommt ftir die Jahre von 1915 bis

L945 ntr Darstellung. Braunkohle wird auch heute noch im Revier um Helmstedt

abgebaut. Für die iahre 1930 bis 1933 können die Produktionsergebnisse von

Bräunschweig nur zusammen mit denen der Länder Anhalt und Lippe ausgewiesen

werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzen sich die braunschweigischen Reihen

in denen des Bundeslandes Niedersachsen fort.

Land und Bundesland Hessen
Wenn wir neben den Reihen zur Braunkohleförderung für das Land Hessen vor

1945 diejenigen zur preußischen Provinz Hessen-Nassau betrachten, dann finden

diese in der-Tabelle zum Bundesland Hessen nach dem Zweiten Weltkrieg ihre

Forsetzung. Damit ergibt sich zu Hessen eine durchgehende Produktionsreihe von

1915 bis tqSS. Die Pioduktionsergebnisse fdr das l.and Hessen können flir das

Jahr 1944 nur vom Monat April an vorgelegt werden. In der Tabelle zum Bundes-

land Hessen sind die Besch äftigtenzahlen jeweils ohne die in Nebenbetrieben

tätigen Personen ausgewiesen.

Land Lippe
Die Biaunkohleförderung im Land Lippe ist in den erhobenen Quellen während

der gesamten Jahre von 1,915 bis 1944 nachgewiesen, allerdings können nur für

*.nige Jahre statistisch verwertbare Zahlen ermittelt werden. In der Tabelle ist
jeweils angemerkt, bei welchem Territorium die lippesche Produktion mitgerechnet

ist. Es sind immer sehr geringe Mengen zu benlcksichtigen.

Land Sachsen
Die sächsische Braunkohlefcirderung weist während der Jahre vom Begim des

Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten stets eine ansehnliche Höhe auf und

kann außer ftii das Jahr 1939 durchgängig als Reihe dargestellt werden. Die

Produktionsergebnisse des Freistaates werden fnr 1944 zusammen mit denen des

"sudetengaues" erfaßt, so daß ein Vergleich zu den Vorjahresergebnissen kaum

möglich ist. Wir haben uns dennoch entschlossen, die Produktions- und Beschäftig-

tenzahlen in der Tabetle darzustellen, weil durch Anmerkung der l943er Zahlen

für den Sudetengau ein gewisser Anhaltspunkt über die Höhe der tatsächlichen

sächsischen Förderung möglich erscheint. Eine endgültige Bewertung muß dem

Benutzer überlassen werden.
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Land Thüingen
Die Tabelle zum t and Thüringen umfaßt die Produktion der Vereinsstaaten bis

zur Konstitution des Landes Thüringen im Jahr 1920. Danach ist dessen Gebiet um
Coburg vermindert, das sich in einer Volksabstimmung für den Anschluß an den
Freistaat Bayern entschied. Diese Gebietsveränderung wirkt sich allerdings nicht
auf die Höhe der thüringische Braunkohleförderung aus, die fiir die Jahre von
1915 bis 1944 in einer durchgängigen Reihe ausgewiesen ist. Die Umorganisation
der Bergbehörden am Ende der Naziherrschaft hat zur Folge, daß die Produk-
tionsergebnisse fur 1943144 nur noch als Gesamtangabe für den Oberbergamtsbe-
zirk Halle ausgewiesen werden können.

Bundesland Nieders achsen
Die Tabelle zur niedersächsischen Braunkohleförderung setzt die Tabelle des

I-andes Braunschweig fort mit Erfassung des Helmstedter Revieres fiir die Jahre
von 1945 bis 1985.

Bund esland N ordrh ein-Westfalen
Die Reihen zur Braunkohleförderung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen

setzen die Produktionsergebnisse der p-reußischen Frovinz Rheinland nach 1945
fort. Die Braunkohleabbaugebiete im Rheinland sind nach demZweiten Weltkrieg
durch den Verlust der mitteldeutschen Abbaugebiete plötzlich zum Hauptträger
der Braunkohleproduktion im westlichen Teilstaat geworden.

Bund e s I and Rh einl and - Pfalz
Braunkohle wurde in den Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum

Anfang der 1960er in Rheinland-Pfalz abgebaut. Im März 1961 wurde die Förde-
rung endpiltig eingestellt.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Die Produktbezeichnung Braunkohle ist in den erhobenen Quellen während des
gesamten Erhebungszeitraumes unverändert geblieben. Eine Ausnahme bildet die
in Bayern geförderte Pechkohle, bei der es die Statistiker manchmal an der nötigen
Eindeutigkeit fehlen lassen. Die territoriale Grundlage der einzelnen Tabellen
möglichst durchgängig konstant z1r halten, ist ein wichtiger Grundsatz des vor-
liegenden Bandes. So werden für die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg die
späteren Bundesländer als Erhebungsgebiet frir den gesamten Zeitraum von 1945
bis 1985 gewählt.

c) Zu vorhandenen statistßchen Schwankungen

Deutlich sichtbar sind die Produktionseinbniche nach dem Ersten Weltkrieglgtg,
dann zeigt sich als Folge der Inflationszeit 1922123 ein enormer Preisanstieg, der
schließlich eine statistische Erfassung aus Sicht der damaligen Statistiker unmöglich



XXV

machte. Die Folgen der Weltrvirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jahre bringen
Produktionseinbußen, denen dann ein enormer Anstieg bis in die Kriegsjahre
hinein folgt.

Die Förderung Yon Pechkohle

a) Zum Erhebungsverfahren

Pechkohle wurde bis 1971 im bayerischen Alpenvorland bei Penzberg gefördert.
Während sie bis L908 statistisch unter Steinkohle erfaßt ist, subsumiert man sie in
den Jahren bis 1921 unter Braunkohle. Erst von1922 an kann die Pechkohlenför-
derung in Bayern für diesen Band statistisch erfaßt werden, von da an durchgängig
bis zur Einstellung des Förderbetriebes am 31. März 1971. Die Beschäftigtenzah-
len sind ftir die ersten vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nur zusalnmen mit
denen der Stein- und Braunkohleförderung in den Quellen ausgewiesen.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Als Pechkohle wird eine Glanzbraunkohle bezeichnet, die in den Molassetrögen
des oberbayerischen Alpenvorlandes im Oligozän abgelagert wurde. Sie ist eine
steinkohleartig aussehende Hartbraunkohle. Daraus erklärt sich auch die je nach
Zeitpunkt unterschiedliche Zuordnung und statistische Erfassung durch die Bergbe-
hörden.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Die Fördermengen zeichnen sich während des gesamten Erfassungszeitraumes
durch eine relative Konstanz aus, abgesehen von den letzten Jahren vor der Stil-
legung.

Die Förderung von Asphaltkalkstein

a) Zum Erhebungsve(ahren

Asphaltkalkstein wird während des gesamten Erhebungszeitraumes abgebaut und
statistisch erfaßt. Eine Ausnahme bilden die Jahre von 1945 bis 1948. Das Haupt-
abbaugebiet liegt im Weserbergland im heutigen Bundesland Niedersachsen.
vormals zum [.and Braunschweig gehörig. Daneben finden sich bis 1918 geringe
Vorkommen in Elsaß-I-othringen sowie bis 1925 im preußischen Regierungsbezirk
Hannover, die ausgebeutet werden.
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b) Zu Begiffsfragen und SYstematik

Bis 1944 wird der Begriff Asphalt verwendet, danach die auf die Vorkommen im

Weserbergland zugeschnittene Bezeichnung Asphaltkalkstein.

c) Zu vorhandenen statistischen Scltwankungen

Vacat.

Die Förderung von Erdöl

a) Zum Erhebungsverfahren

Erdölförderung ist in Deutschland während des gesarnten Erhebungszeitraumes
nachzuweisen. In vorliegendem Statistikband weisen die Tabellen für alle Jahre

von 1915 bis 1985 Produktionszahlen aus, eine Ausnahme bildet das Jahr 1945.

Während beim Bergbau auf Mineralien mit der Rubrik "ZahI der Werke" die

Alzahl der technischen Bergwerksbetriebe bezeichnet wird, verändert sich der

Inhalt bei der Erdölförderung dahingehend, daß nunmehr darunter die Zahl der

Bohrstellen wiederum im technischen Sinne zu verstehen ist.
Bei der tabellarischen Darstellung der Erdölproduktion stützen sich die

Bearbeiter in der Regel auf die Erhebungen der Bergbehörden und die des Statis-

tischen Reichsamtes. Beide differieren hauptsächlich bei den Angaben zu den

existierenden Werken sowie bei den Beschäftigtenzahlen. Bedeutsam wird dies fiir

die preußischen Zah\en. Für Preußen werden deshalb zwei Reihen auf l-andesebe-

ne vorgelegt, eine fußt auf bergbehördlicher Grundlage, die ande,re basiert auf den

Daten der Reichsstatistik. Ersiere ist ausgezeichnet durch den Vorteil ihrer tiefen

regionalen Gliederung bis herab zur Regierungsbezirksebene und durch ihre

diiekte Anschlußfähigkeit an die Tabellen des Vorgängerbandes. Für die Jahre

von 1915 bis 1937 *eiden auf der Ebene der Länder die Zahlen der Reichstatistik

zur Grundlage genommen, daneben kommen ftir Preußen die regional gegliederten

Zahlen der beigbehörden zur Darstellung. Von 1938 an liegen nur noch Zahlen

aus den Erhebungen der Bergbehörden zugrunde.

Preut3en
Diä Hauptmasse des Erdöls wurde in der norddeutschen Tiefebene gefördert,

hier vor al-lem im Regierungsbezirk Lüneburg. Man war beständig bestrebt, neue

ölquellen zu erschließen, doch erst mit der nationalsozialistischen Machtüber-

nahme nehmen die Aufschlußbohrungen sprunghaft zu, in den Tabellen als "ohne

Förderung" ausgewiesen. Es werden Bohrungen niedergebracht.in-Gebieten, wo in

der Folge nie eine Förderung nachzuweisen ist, die in den statistischen Erhebungen

nennenswerten Niederschlag gefunden hätten.
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Land Baden
Die Bohrlöcher in der badischen Oberrheinebene liefern seit 1922 geringe

Mengen an Erdöl. trider können keine Zahlenvorgelegt werden, wieviele Probe-
bohrungen im Erhebungszeitraum niedergebracht worden sind.

Land und Bundesland Bayern
Eine nennenswerte Erdölförderung für Bayern kann erst ab Mitte der L950er

Jahre festgestellt werden, wenn auch erste Versuche bis vor den Ersten Weltkrieg
zunickgehen. In den Jahren von L974 bis 1984 beinhalten die Fördermengen
Kondensat aus Erdgasspeicher in folgenden Mengen: 1974 271t,1975 701t,1976
1.621, t, 1977 673 t, 1978 1.340 t, 1979 953 t, 1980 692 t, l98I 267 t, t982 L.04I
t, 1,983 736 t, 1984 r32 t.

Land Braunschweig
Für das t and Braunschweig können erst von 1938 an Produktionszahlen zur

Frölförderung vorgelegt werden, obwohl Hinweise auf Förderbetrieb schon seit
1915 vorliegen.

Hansestad.t Bremen
Während des Zweiten Weltkrieges finden Prospektionsarbeiten auf Erdöl im

Gebiet der Hansestadt Bremen statt, die im Jahr 1953 wieder aufgenommen und
bis 1973 fortgeführt werden. Zu einem regulären Förderbetrieb mit Produktion
führen diese Bemühungen allerdings zu keinem Zeitpunkt.

Hansestadt Hamburg
Im Stadtstaat Hamburg findet seit 1937 Erdölförderung statt. Durch Kriegsein-

wirkung liegt der Betrieb seit 1944 still und kommt erst von 1949 an wieder auf
Touren.

Land und Bundeslqrcd Hessen
Kontinuierlich wird in Hessen erst nach dem Zweiten Weltkrieg Erdöl gefördert.

Allerdings halten sich die Mengen in bescheidenen Größenordnungen.

Land Oldenburg
Erfolglos bleiben die Bohrversuche auf Erdöl im oldenburgischen Land in den

Jahren der Kriegswirtschaft.

Land Thüringen
Thüringens Erdöllager sind nach einem vielversprechenden Start recht schnell

erschöpft, und die Quellen versiegen schon während des Zweiten Weltkrieges.
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Bu nde sland B aden -Württ emb erg
Zunächst sind es die alten badischen Ölquellen, ehe in den 1950er Jahren neue

auch im württembergischen Landesteil erschlossen werden, die das begehrte Erdöl
fördern.

Bundesland Ntedersachsen
Die niedersächsische Erdölförderung schließt an die cles preußischen Oberber-

gamtsbezirkes Clausthal an. Die Förderung der preußischen Provinz Schleswig-
Flolstein muß bei einem zeitlichen Vergleich noch abgerechnet werden. Sie macht
den überwiegenden Teil der inländischen Förderung aus und ist seit dem Beginn
der 1970er Jahre in stetigem Rückgang begriffen.

Bundesland Rheinland- Pfalz
Zu Beginn der 1950er Jahre wird in Rheinland-Pfalz verstärkt nach Erdöl ge-

sucht. Dabei können etliche Quellen erschlossen werden, die aber nur kurze Zeit
Erdöl liefern. Erst nach der Zweiten Ölkrise finden wieder verstärkte Bemühungen
statt, neue Quellen zu erschließen. Ein gewisser Erfolg ist z1l vermelden. Die
Ausbeute hält sich allerdings in bescheidenen Höhen.

Bund e sl and S c hl e swig- H olst ein
Die Tabelle zlrrr Erdölförderung Schleswig-Holsteins setzt diejenige ftir die

gleichnamige preußische Provinz fort.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Der Begriff Erdöl hat sich im Erhebungszeitraum nicht verändert.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Die Fördermengen an Erdöl nehmen um das Jahr 194014I in der Regel ein
Maximum ein. Der nachfolgende Rückgang erklärt sich nicht alleine aus kriegsbe-
dingten Zerstörungen, sondern auch aus der natürlichen Beschaffenheit der Erdöl-
lagerstätten: Die Forderungen der deutschen Kriegsführung nach gesicherten
Treibstofflieferungen führen zu dem Versuch, die Fördermengen der einzelnen
Bohrstellen zu erhöhen. Dies führt nnar kurzfristig zu einem erhöhten Ausstoß an
Erdöl mit der Folge, daß meist ein enormer Abfail folgte, weil nicht genügend Öl
schnell genug zu den Bohrstellen nachfließen kann. Der Wert des geförderten
Erdöls fro fotrne macht als Folge der beiden sogenannten "Ölkrisen" in den
letzten zuranzig Jahren jeweils einen gewaltigen Sprung nach oben und verbleibt
danach auf einem hohen Niveau.



XXIX

Die Förderung von Erdölgas

a) Zum Erhebungsverfahren

Erdölgas wird erst seit 1957 als eigenständiges Produkt statistisch erfaßt. Es fällt
bei der-Erdölgewinnung als Nebenproclukt an, so daß die Betriebe durchgängig als
Nebenbetriebl erfaßt und die Beschäftigten bei der Erdölförderung gezählt sind.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Erdölgas ist ein Erdgas, das zusammen mit Erdöl in einer l.agerstätte vorkommt
und mii diesem zusammen gefördert wird. Bis 1957 wird es in den amtlichen
Statistiken zusammen mit den übrigen Erdgasen statistisch erhoben. Die in den
Erdgastabellen ausgewiesenen Nebenbetriebe sind in der Regel Erdölbetriebe, die
Erdölgas als Nebenprodukt fördern.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Der Wert des geförderten Erdölgases pro 1000 m3 macht als Folge der beiden
"ölkrisen" jeweils einen gewaltigen Sprung nach oben und verbleibt danach auf
einem hohen Niveau.

Die Förderung von Erdgas

a) Zum Erhebungsverfahren

Erdgas wird vor 1945 nicht zahlenmäßig erfaßt. Von L922 bis 1927 wird Erdgas

im Stätistischen Jahrbuch für Bayern erwähnt: "Im Donau-Innviertel ist Erdgas an

manchen Stellen bekannt und wird an mehren Punkten zu Beheizungs- und Be-

leuchtungszwecken in kleinem Umfange ausgenutzt. Eine gewerbliche und in-

dustrielle Verwertung findet nicht statt."
Die statistische Erfassung der Erdgasförderung setzt in Deutschland erst nach

dem Zweiten Weltkrieg ein. Zunächst handelt es sich in der Hauptsache um

Erdölgas, das bei der Eidolförderung anfällt. Doch im Verlaufe der 1950er Jahre

steigt äer Anteil reinen Erdgases gegenüber dem des Erdölgases. Bis 1957 werden

beide Gassorten in den amtlichen Statistiken gemeinsam ausgewiesen.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Als Erdgas werden seit 1957 jene Erdgase bezeichnet, die in vom Erdöl getrenn-

ten t ageistätten aufgefunden werden. Vorher wird diese Unterscheidung nicht

getroffen, ein gewisses Unterscheidungsmerkmal bieten die Angaben in der Spalte
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"ZahI der Werke", wo es sich bei den Nebenwerken ("Nw") in der Regel um
Erdölgas fördernde Betriebe handelt.

c) Zu vorhandenen statistischen Sckwankungen

Die getrennte statistische Erfassung von Erdölgas und übrigen Erdgasen erklärt
den Produktionsnickgang im Bundesland Niedersachsen bei der Erdgasgewinnung
von 1956 auf. t957, der vollständig auf die Reihe für die Bundesrepublik Deutsch-
land durchschlägt. I)er Wert des geförderten Erdgases pro 1000 m3 macht als
Folge der beiden "Ölkrisen" jeweils einen gewaltigen Sprung nach oben und ver-
bleibt danach auf einem hohen Niveau.

Die Förderung von Kalisalzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Kalisalze wurden in Deutschland während des gesarnten Erhebungszeitraumes
abgebaut und in amtlichen wie in Verbandsstatistiken ausgewiesen.. Die Salzstöcke
führen in der Regel nicht eine einzige Salzart, sondern verschiedene Sorten tinden
sich miteinander vergesellschaftet. Als Folge davon werden die Bearbeiter der
statistischen Erhebungen immer wieder mit Veränderungen im Erhebungsverfahren
konfrontiert. Finden sich in den Statistiken ftir die Zeit vor dem ersten Weltkrieg
die Kalisalze noch in drei Gruppen gegliedert, so zeigen die Daten für die Jahre
zwischen 1915 und 1945 nur noch ztrei.

Für die vorliegenden Reihen zur Kalisalzförderung wird bis 1945 unterschieden
in die beiden Erhebungsgruppen "Kainit, Hartsalz und Sylvinit" und "karnallitische
Salze", ab 1945 wird für das Erhebungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland die
gesamte Kalissalzförderung in einer Tabelle unter einer einzigen Sortenbezeich-
nung zusammengefaßt. Von 1957 an weisen die amtlichen Produktionsstatistiken
nicht mehr die Menge der verwertbaren Förderung aus, sondern die Menge des
darin enthaltenen KrO. Dadurch vermindert sich die ausgewiesene Fördermenge
um bis zu 80 Prozent. Für die Jahre bis 1945 ist mit dem alten Erhebungsverfahren
ein Anschluß an die Tabellen zur Kalisalzförderung des Vorgängerbandes geschaf-
fen.

Die Kalisalzförderung wird wie folgt in Tabellen dargestellt:
I9L5 - 1944 - Kainit, Hartsalz und Sylvinit;

- karnallitische Salze;
jeweils die verwertbare Fördermenge.
- Kalisalze, venvertbare Fördermenge.
- Kalisalze, KrO-Gehalt der verwertbaren Förder-
menge.

1945 - 1956
1957 - 1985
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Bis 1934 liegen den Reihen zu Deutschland und den außerpreußischen Gebieten

die Erhebungen der Reichsstatistik zugrunde. Sie unterscheiden sich von den

Erhebung.tt ä.t preußischen Bergbehörden in den Angaben zu den Betrieben und

den Besc-häftigte;; Produktionsmlnge und -wert stimmen nahezu überein. Damit

ma,rimale Veigleichbarkeit hergestö[t wird, haben wir uns entschlossen für das

I-and Preußen zwei Tabellen auf der Grundlage der beiden Erhebungsverfahren

vorzulegen, die zrNar in den Spalten zu Menge und Wert der Förderung übereinsti-

mmeq äb.t die Unterschiede in den übrigen Spalten sind deutlich. Nach dem

Ersten Weltkrieg gehen mit Elsaß-Inthringen auch dessen Kaligruben verloren,

nach dem Zweitän Wettkrieg fehlen der Bundesrepublik die wichtigen Kalilager-

stätten Mitteldeutschlands.

PreulSen
DiL preußische Kalisalzförderung kann für die Jahre von 1915 bis 1945 auf der

Basis der Oberbergamtsbezirke durchgängig regipnal disaggregiert vorgelegt

werden. Für die Jahie von 1915 bis 1930 werden Reihen vorgelegt, die bis auf die

Regierungsbezirksebene herunter gegliedert sind. Für 1939 sind aufgrund der

Quättentage nur Produktionszahlen für Deutschland ermittelbar. Die Wirren am

Ende des 
-Zweiten 

Weltkrieges machen sich auch in den Tabellen bemerkbar, so

sind die Betriebsergebnisse der Länder Anhalt und Thüringen ftir 1943 nicht von

denen Preußens ,n tt.ttnen. Für 1944 \iegen nur gemeinsame Zahlen zu den

beiden Kalisalzgruppen vor.

Land Anhalt
Die Kaliförderung in Anhalt liegt von 1915 bis zum Ende des Zweiten Weltkrie-

ges mit AusnahmJ der \etzten Kriegsjahre vor. Die amtlichen Quellen weisen

iowohl für Kali- wie Steinsalz nur Hauptbetriebe aus, Da die Salzlagerstätten aber

auch in diesem Land nicht rein vorkommen, scheinen Nebenbetriebe als Hauptbe-

triebe oder aber gar nicht gezählt worden zu sein.

Land Baden und Bundesland Baden-Württemberg
Yon 1925 bis zur Betriebsstillegung im Jahre 1975 wurde im badischen Buggingen

Kalisalz abgebaut. Abgeseh"n uötr den Produktionsergebnissen des Jahres 1945 ist

die Förderung durchgehend in der Tabelle zum Land Baden bis 1945 dokumen-

tiert, danach setzt die Tabetle fiir Baden-Württemberg die vormals badische fort.

Land Braunschweig
In Braunschweig wurden in der Hauptsache karnallitische Kalisalze abgebaut, sie

waren Nebenprodukt bei der Steinsalzgewinnung.

Land Thüingen
Neben der preußischen ist im Bearbeitungszeitraum die thüringische Kalisalzföt-

derung die bedeutendste in Deutschland. Sie ist durchgängig bis 1943 fdr die
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beiden Kalisalzgruppen dokurnentiert. Die Produktion der letzten beiden Kriegs-
jahre kann nur als Sammelangabe nachgewiesen werden.

Bundesland Hessen
Die Tabelle zum Bundesland Hessen setzt die Tabellen der preußischen Provinz

Flessen-l'{assau von 1945 an fort. Es handelt sich bei den geförderten Kalisalzen
vorwiegend um Kainit, Hartsalz und Sylvint.

Bundesland Nieders achsen
Neben den Abbaugebieten im ehemaligen Regierungsbezirk Kassel, heute Bun-

desland Hessen, ist die Kalisaizförderung Niedersachsens die bedeutendste in der
Bundesrepubiick Deutschland. In den norddeutschen Salzstöcken werden sämtliche
Kalisorten abgebaut.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Als Kalisalze werden allgemein alle Kalium enthallenden Mineralien bezeichnet.
An Chlor, Schwefelsäure, Salpetersäure u.a. gebunden erscheint Kali in chemisch
und wirtschaftlich hochwertigen sogenannten Abraumsalzen. Diese in der Deck-
schicht (Abraum) der mächtigen Steinsalzlager Mittel- und Norddeutschlands
vorkommenden Kalisalze haben in der chemischen Industrie und als Düngemittel
größte Bedeutung. Mit Hartsalz wird ein Gemenge vorwiegend aus Steinsalz und
Sylvinit bezeichnet, es enthält meist außerdem noch Kieserit. Hartsalz kommt in
der Karnallitregion von Staßfurt, außerdem in den Kalilagern des Oberelsaß und
Südbadens vor. Das Kalisalz Kainit tritt als Chlorkalium und Magnesiumsulfat auf.
Der Kainit ist ein wichtiges Abraum- bzw. Kalisalz in den Lagern bei Staßfurt im
Regierungsbezirk Magdeburg. Karnallit ist ein natürliches, wasserhaltiges Chlor-
magnesiumkalium, in reinem Zustand ist er fast farblos, sonst grau- oder durch
Eisenglanz rot gefärbt. Er ist Hauptbestandteil der Kalisalze, ein großer Teil der
norddeutschen Kalisalzlager heißt "Karnallitregion" nach dem Vorherrschen der
Karnallitmassen. Kieserit ist ein Kalisalz wasserhaltiger, schwefelsaurer Magnesia.
In Wasser angenihrt erhärtet Kieserit wie Gips. Er kommt in großen Massen, mit
Steinsalz wechsellagernd, in den Salzstöcken von Staßfurt vor, wo et zuBittersalzen
verarbeitet wird.

c) Zuvorhandenenstatistisclten Schwankungen

ZuYerwerfungen in den einzelnen Tabellen kommt es bei den Angaben zu den
Jahren 1943 und 1944, wo nach Neuordnung der Bergbehörden die Produktionen
der mitteldeutschen Uinder dem Oberbergamt Halle statistisch zugeschlagen
werden. Ein Bruch in den Produktionreihen ergibt sich von 1956 auf 1957. Er nihrt
daher, daß von 1957 an nur noch die Menge des in der verwertbaren Fördermenge
enthaltenen KrO als "verwertbare Menge" durch die Bergbehörden ausgewiesen
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wird. Damit geht die Fördermenge auf ca.20 bis 25 Prozent der Vorjahresmenge
zunick.

Die Förderung von Steinsalz

a) Zum Erhebungsve(ahren

Steinsalze lagern vielfach fiir sich allein, sie treten aber auch vergesellschaftet mit
Kalisalzen auf. Sie können bergmännisch oder als Sole gewonnen werden. Die hier
vorliegenden Tabellen erfassen die bergmännisch abgebauten Salze. Die deutsche
Steinsalzproduktion kann fdr den gesamten Erhebungszeitraum erfaßt und in
Reihen dargestellt werden. Geringe Mengen der Steinsalzförderung finden zur
Anreicherung der Sole bei der Siedesalzgewinnung Verwendung. Der weitaus
größte Teil wird auch heute noch gewerblich, hier vor allem in der chemischen
Industrie genutzt. Die territorialen Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg
bringen ftir die Bundesrepublik den Verlust der mitteldeutschen Salzlagerstätten.
Von 1967 an werden nicht mehr für alle Bundesländer durchgängig die Produk-
tionsergebnisse in der amtlichen Statistik veröffentlicht, maßgeblich sind dabei
Datenschutzgninde.

Preul3en
Die preußische Steinsalzgewinnung liegt für die Jahre von 1915 bis zum Ende des

Zweiten Weltkrieges regional gegliedert bis auf die Oberbergamtsebene herunter
vor. Auf der Ebene der Regierungsbezirke erlaubt dies die Quellenlage nur für den
Zeitraumvon L9L5 bis 1930. Die Tabellen zu den preußischen Regionen schließen
nahtlos an die des Vorgängerbandes an und setzen diesen fort.

Land Anhalt
Für das Land Anhalt ist Steinsalzförderung von 1915 bis 1945 nachweisbar. Die

Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg wird in vorliegendem Band nicht mehr
erfaßt, weil das t and Anhalt der sowjetischen Besatzungszone und später der DDR
angehört. Die amtlichen Quellen weisen sowohl für Kali- wie Steinsalz nur Haupt-
betriebe aus. Da die Salzlagerstätten aber auch in diesem Land nicht rein vorkom-
men, scheinen Nebenbetriebe entweder als Hauptbetriebe oder gar nicht gezählt
worden zu sein.

Land Baden
Die geringen Mengen an Steinsalz im Land Baden failen in den 1930er Jahren

anläßlich der Kalisalzförderung nahe der Gemeinde Buggingen in der Oberrhein-
ebene an.
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Land und Bundesland Bayem
Die Steinsalzgewinnung im bayerischen Berchtesgaden geht weit ins 19. Jahrhun-

dert zurück. Sie ist während des gesamten Erhebungszeitraumes mit einer konstant
geringen Fördermenge nachgewiesen.

Land Braunschweig 
I

Die Tabelle zur braunschweigischen Steinsalzförderung bis 1934 zeichnet sich
dadurch aus, daß bei der Anzahl der Werke nicht unterschieden werden kann nach
solchen, die Stein- oder Kalisalz fördern.

Land Thüingen
Die thüringische Steinsalzförderung steigert sich langsam aber kontinuierlich bis

zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Vermutlich fällt ein Teil der Steinsalzförde-
rung bei der thüringischen Kalisalzproduktion an, doch können dafrir in den
Quellen keine Zahlen gefunden werden.

L and Würt t emb erg, Bunde sland B aden-Württ emb erg
Die württembergische Steinsalzförderung geht nach 1945 zusammen mit der der

Hohenzollerschen Lande in die des Bundeslandes Baden-Württemberg über.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Steinsalz tritt als Natriumchlorid auf und wird nach einer ersten Aufbereitung zu
Kochsalz weiterverarbeitet. In dieser Form wird es in Haushalt und chemischer
Industrie weiterverwendet.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Bischofit

a) Zum Erhebungsve(ahren

Bischofit wird statistisch für den Regierungsbezirk Hildesheim in den Jahren 1923
bis 1930 erfaßt. Es wird als hochwertiges Nebenprodukt bei der Förderung karnal-
litischer Kalisalze gewonnen.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Bischofit ist ein zusammen mit Kalisalzen auftretendes Magnesiumchlorid. Es hat
seinen Namen nach dem deutschen Geologen G. Bischoff.
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c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Borazit

a) Zum Erhebungsve(ahren

Als Salz der Borgruppe ist Borazit in den amtlichen Statistiken nur von 19L5 bis

1934 nachweisbar. In-Sakhorsten der Karnallitregion fällt der für die chemische

Industrie wichtige Rohstoff bei Staßfurt, in Anhalt und Thüringen an. Borazit ist

Nebenmineral bei der Kalisalzgewinnung.

b) Zu begriffsfragen und Systematik

Das Mineral Borazit besteht im wesentlichen aus borsauren Magnesia und

Chlormagnesia, es gehört in die Gruppe der Borate. Borazit ist für die Gewinnung

von Borax ein wichtiger Rohstoff.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Fördenung von Langbeinit

a) Zum Erhebungsverfahren

I-angbeinit tritt in Form von Nestern in Kalisalzlagerstätten. auf und wird nur frir

drei Jähi'e in den amtlichen Statistiken ausgewiesen. Es hat seinen Narnen von dem

deutschen Chemiker A I-angbein.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Vacat.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.
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Die Förderung von Eisen- und Manganerzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Manganerze kommen weitgehend zusammen mit Eisenerzen in den Erzlagerstät-
ten vor. Seit 1912 werden nur noch diejenigen Manganerze statistisch erfaßt, deren
Mangananteil mehr als 30 Prozent ausmacht, ansonsten wird das Mineral den
Eisenerzen zugeschlagen. Von 1945 an werden Eisen- und Manganerze nur noch
zusammen als "Eisen- und Manganerz" in den amtlichen Statistiken erfaßt. Bei den
vorliegenden Tabellen haben sich die Bearbeiter an die Quelienlage gehalten. Wir
legen für die Jahre bis 1945 Produktionstabellen jeweils zu Eisen und Mangan vor,
für die Jahre danach rvird die Produktion jeweils in einer labelle gemeinsam
dargestellt.

Zum deutschen Zollgebiet gehört bis 1918 Luxemburg, seine Eisenerzförderung
wird bis dahin als zur deutschen gehörig in den amtlichen Statistiken erfaßt. Nach
dem Ersten Weltkrieg fallen die Eisenerzvorkommen in Lothringen und Luxem-
burg weg, so daß Deutschland der Hauptmasse seiner Eisenerzförderung verlustig
geht. Die Queilen weisen im Erhebungszeitraum die Eisenerzförderung in immer
wieder wechselnden regionalen Zusammenstellungen aus, die es den Bearbeitern
nicht immer ermöglichten, diese Produktionszahlen auf das von ihnen gewählte
regionale Grundschema zu übertragen. Dadurch entstehen in etlichen Regional-
tabellen Lücken mit einem Verweis auf Sammelangaben.

Bei der tabellarischen Darstellung der Eisenerzförderung stützen sich die
Bearbeiter in der Regel auf die Erhebungen der Bergbehörden und die des Statis-
tischen Reichsamtes. Beide differieren hauptsächlich bei den Angaben zu den
existierenden Werken sowie bei den Beschäftigtenzahlen. Bedeutsam wird dies fiir
die preußischen Zahlen. Für Preußen werden deshalb zwei Reihen auf I-andesebe-
ne vorgelegt, eine fußt auf bergbehördlicher Grundlage, die andere basiert auf den
Daten der Reichsstatistik. Erstere ist ausgezeichnet durch den Vorteil ihrer tiefen
regionalen Gliederung bis herab zur Regierungsbezirksebene und durch ihre
direkte Anschlußfähigkeit an die Tabellen des Vorgängerbandes. Für die Jahre
von 1915 bis 1937 werden auf der Ebene der Uinder die Zahlen der Reichstatistik
zur Grundlage genommen, daneben kommen für Preußen die regional gegliederten
Zahlen der Bergbehörden zur Darstellung. Ab 1938 liegen nur noch Zahlen aus
den Erhebungen der Bergbehörden zugrunde.
PreulJen

Die Hauptmasse der preußischen Eisenerzförderung findet in den Oberbergäm-
tern Bonn und Clausthal statt.

Zu den Eisenerzabbaugebieten des Oberbergamtes Clausthal gehören :
die Gruben der Ilseder Hütte, das Harzvorland und das Harzgebiet,
das Hügelgebiet des Teutoburger Waldes, das Bergrevier Schmalkal-
den.

Die Eisenerzgruben im Oberbergamtsbezirk Bonn lagen:
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im Sauerland, im Siegener-Wiedener Revier, im Westerwald, im
Rheinland, im Bergrevier Koblenz-Wiesbaden und im Lahn-Dillbe-
zirk.

Die Gruben in beiden Oberbergamtsbezirken sind meist klein, zum Teil Stollen-
betriebe.

Land Anhalt
Für Anhalt kann zluar Eisenerzförderung bei Neudorf und Wippra im Oberharz

nachgewiesen werden, die Produktionsergebnisse sind allerdings nur als Sammelan-
gabe zu ermitteln.

Land Baden
Die badische Eisenerzförderung war immer sehr gering, sie fand bei Gutmadin-

gen bis 1932, und ab 1936137 bei Blumberg, am Schönberg/Freiburg und Kahlen-
berg/Ringsheim bei I-ahr statt. Die Förderung beim Kahlenberg wird unter der
französischen Besatzung beibehalten.

Land und Bundesland Bayern
In Bayern werden Eisenerze während des gesamten Untersuchungszeitraumes

gefördert. Bis 1934 können auch die vielen kleinen Betriebe statistisch erfaßt
werden, deren Produktion für die Farbenerzeugung verwendet wird. Förderbetrieb
findet statt im oberpfälzischen Amberg und Sulzbach, im oberfränkischen Pegnttz
und in Wolfsdorf. Die Förderung im rheinpfälzischen Wolfstein findet nach 1945
in der Tabelle zum Bundesland Rheinland-Pfalz ihre Fortsetzung.

Land Braunschweig
Die braunschweigische Eisenerzfördemng kann nicht durchgängig bis 1945

ermittelt'werden. Die Produktion der hauplsächlich im Harz gelegenen Gruben
läßt sich ftir mehrere Jahre nicht von der des Oberbergarntsbezirkes Ciausthal
trennen.

Land Hessen
In Hessen findet Eisenerzförderung bis 1945 am Vogelsberg statt. Die Produk-

tionsergebnisse liegen flir die gesamte Zeit von 1915 bis 1945 vor.

Land Oldenburg
Im Land Oldenburg werden Eisenerze an zwei Stellen gefördert, einmal in der

ehemaligen Grafschaft Birkenfeld (Tab. 276) und in Damme bei Vechta. Die
letztere kann nur als Sammelangabe vorgelegt werden.

Land Saclxen
Die sächsische Eisenerzförderung wird 1926 eingestellt. L928 die Grube bei

Annaberg wird wieder geöffnet. Weiter Förderorte sind Breitenbrunn und Johan-
georgenstadt.
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Land Thüingen
Thüringens Eisenerzförderung ist fiir die Jahre bis 1945 nachgewiesen, kann aber

nicht durchgängig gesomdert ermittelt werden. Die Fördermenge ist zum Teil nur
als Sammelangabe mit anderen Regionen zusammen nachweisbar. Neben den
Eisenerzen werden während des Zweiten Weltkrieges auch geringe Mengen an
Mangan gefördert. Abbauorte sind Bad Liebenstein, Wurzbach, Großkarsdorf,
Schmiedefeld und llmenau.

!,and Waldeck
In Waldeck bei .{dorf findet während und nach ciem Ersten Weltkrieg eine

geringe Förderung an Eisen- und Manganerzen statt. Der Betrieb der Gruben wird
1925 endgriltig eingestellt.

I-and Württemberg
Eisenerz wurde in der Region Aaalen gefördert. 7934 wurde zusätzlich ein

Stollen bei Wasseralfingen wieder in Betrieb genommen.

Bundesland Baden-lltürttemberg I
Die Tabellen von Baden bzw. von Württemberg werden hier weiter geftihrt. 1971

wird die Produktion in Baden-Württemberg endgriltig eingestellt.
!

Bundesland Hessen
Im Bundesland Hessen setzen sich die Reihen der ehemaligen Provinz Hessen-

Nassau und des Landes Hessen fort. Die Produktion ist nachgewiesen bis 1985; sie
nimmt seit 1960 beständig ab, bis sich zuletzt nur noch ein Betrieb in Förderung
befindet.

Bundesland Nteders achs en
In Niedersachsen wird die Hauptmenge der in der Bundesrepublik geförderten

Eisen- und Manganerzegefördert. Am Ende des Untersuchungszeitraumes befindet
sich allerdings nur noch ein Werk in Betrieb, nachdem es direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg mehr als zwei Dutzend gewesen sind.

Bunde sl and N ordrh ein - We s tfal e n
Dem allgemeinen Trend folgend, werden auch in Nordrhein-Westfalen bis 1985

immer mehr Betriebe stillgelegt; sind es in den 1950er Jahren die kleinen Werke,
deren Stillegung auf die Produktionsmenge des Landes noch keine Auswirkungen
hatte, so müssen von 1960 an auch größere Gruben ihren Betrieb einstellen, bis
nur noch ein einziger Betrieb im Jahr 1985 übrigbleibt.

Bundesland Nteinland- Pfalz
Wie in den übrigen Bundesländern steigt in Rheinland-Pfalz nach dem Zweiten

Weltkriege die Eisenerzförderung rasch an, um dann von 1960 an nJ schrumpfen,
bis schließlich L97t die letzte Grube ihren Betrieb aufgibt.
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b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Die Hauptschwierigkeit bei der statistischen Erfassung der Eisen- und Man-
ganerzförderung liegt in den unterschiedlichen Erhebungskategorien der verschie-
denen Quellen. Die Bearbeiter haben versucht daraus ein möglichst einheitliches
Tabellenwerk zu schaffen, so wie es oben unter a) beschrieben ist.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwanhtngen

Die Gebietsveränderungen nach dem Ersten Weltkrieg bringen den ersten Bruch
in den Reihen zu Deutschland, dann die Folgen von Ruhrkampf und Inflationszeit
1922/23. Deutlich sichtbar sind auch die Auswirkungen der Krise von 1929/30 als
Produktionsnickgang. Diesem Tief folgen erhebliche Steigerungen der Fördermen-
gen, die allerdings zum Teil auf Kosten der Qualität des Fördergutes gehen. Nach
dem Zweiten Weltkrieg sehen wir zunächst einen Anstieg der Fördermengen, die
dann von 1960 an stark zunickgehen, weil deutsches Eisenerz weder qualitäts-
mäßig noch vom Preis her mit den Weltmarktangeboten konkurrieren kann.

\

Die Förderung von Antimonerzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Lrdiglich während des Zweiten Weltkrieges findet in Deutschland eine kon-
tinuierliche Antimonerzförderung statt. In den zwaruiger Jahren dieses Jahrhun-
derts läßt sich aufgrund der erhobenen Quellen eine sporadische geringe Antimon-
förderung als Nebenmineral bei der Schwefel- und Goldförderung nachweisen.

Bayem
Im oberfränkischen Wolfersgnin fiel Antimonerz a\s Nebenmineral bei der

Schwefelgewinnung an. Allerdings können lediglich fur 1922 Produktions- und
Beschäfti gtenzahlen ermittelt werden . 1923 bis 1925 wird die Produktion bei der
Gold- und Silbererzgewinnung mitgezählt. Im Jahr 1922 fördern zwei Betriebe, die
auf Goldgewinnung ausgerichtet sind, geringe Mengen an Alsen-, Antimon- und
Schwefelerzen. Der für 1940 aufgefiihrte Betrieb wird in den Quellen als außer
Betrieb befindlich gekennzeichnet und als Zinn- und Antimonbetrieb klassifiziert.

Thüingen
Nachdem im Gefolge der nationalsozialistischen Autarkiebestrebungen seit 1936

in Thüringen mit der Erschließung der Antimonvorkommen in Oberböhrnersdorf
bei Schleiz begorinen wird, ftihren die Arbeiten seit 1940 nt realen Fördermengen.
Die Beschäftigtenzahl für 1938 ist auf den Stichtag 1. Oktober bezogen, stellt also
keine Jahresdurchschnittszahl dar.
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b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Vacat.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Da die Förderung von Antimonerzen zumeist als Nebenmineral anfällt und die
Quellen häufig zu wenig differenziert sind, kann nicht die gesamte Produktion
während des Erhebunsszeitraumes erfaßt werden.

Die Förderung Yon Arsenerzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Die vorliegenden Tabellen zur Arsenerzförderung stützen sich auf die Zahlen der
preußischen Bergbehörden.

Preul3en
Arsenerze werden im Oberbergamtsbezirk Breslau in den Regierungsbezirken

Breslau und Liegnitz (bis 1930) gefördert. Während des gesamten Erhebungszeit-
raumes bis 1945 wird mit Ausnahme der Jahre 1938 und 1939 die Menge des
verwertbaren Gesteines erhoben, in den beiden Ausnahmejahren handelt es sich
um die Roherzförderung.

Bayem
In Bayern findet in den zwei Jahren 1923 und L924 in zwei Golderzgruben eine

geringe Arsenerzförderung als Nebenmineral statt, sie kann allerdings nicht nam-
haft gemacht werden. Für 1935 findet sich die Nachricht, daß in zwei Betrieben,
die auf Arsen ausgerichtet sind, L0 Personen Beschäftigung finden. Es fällt dabei
keine Förderung an.

Sachsen
In Sachsen wird von 1915 bis 1932 die Arsenerzproduktion nur als Sammelangabe

zusammen mit Kupfer- und Schwefelerzen oder mit Silbererzen statistisch aus-
gewiesen. Von 1927 an fällt vermutlich kein Arsenerz mehr an. Zwar wird für die
Jahre von L933 bis 1935 von einem Arsenkieswerk in Geyer im Marienberger
Bergrevier gesprochen, doch können daniber keine näheren Einzelheiten in
Erfahrung gebracht werden.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Das im Regierungsbezirk Breslau gefclrderte F;rz wird in den Quellen nach
Zusammensetzung und Herkunftsort wie folgt unterschieden:
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- In Reichenstein goldhaltiger Arsenikalkies,
- im Kreis Hirschberg Arsenkies,
- und im Kreis Schönau gold- und silberhaltiger Arsenkies.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Die enorme Erhöhung der Fördermenge in den Jahren 1938139 erklärt sich aus
der Tatsache, daß in den sonstigen Jahren stets die verwertbare Menge in den
Quellen ausgewiesen wird, während sich ftir die fraglichen zwei Jahre nur Zahlen
für die Roherzförderung ermitteln lassen.

Die Förderung von Blei-, Silber- und Zinkerzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Bei der Bearbeitung der Quellen wird man mit avei unterschiedlichen Erhe-
bungsverfahren bei der statistischen Erfassung von Blei-, Silber- und Zinkerzen
konfrontiert:

- Die preußischen Bergbehörden erstellen bis 1935 getrennte Statistiken für
jedes einzelne Erz, indem sie eine lninstliche Trennung der ausgebrachten
Erze durchfrihren, so wie dies über lange Jahrzehnte vor dem Ersten Welt-
krieg auch geschehen ist.
- Die Statistiker der Reichstatistik, von 1936 an auch die der Bergbehörden
bis heute, tragen den tatsächlichen Zuständen am Berg Rechnung. Dort
finden sich die dreiBrze stets vergesellschaftet auf ein und derselben I-ager-
stätte, eine Trennung in die einzelnen Erzsorten geschieht in der Regel erst
bei der Verhüttung.

Im Vorgängerband sind getrennte Tabellen zu den drei Erzsorten ausgewiesen.
Um eine gewisse Anschlußfähigkeit daran zu haben, entschlossen sich die Bear-
beiter, für Preußen bis 1935 nach der Quellenlage der Bergbehörden zu verfahren,
also getrennte Tabeilen mit den verwertbaren Fördermengen zu den einzelnen
Erzen vorzulegen, die eine Gliederung bis auf die Regierungsbezirksebene zulas-
sen. Für den gesamten Zeitraum von 1915 bis 1985 ist die "Förderung von Blei-,
Silber- und Zinkerzen" als Rohförderung auf L:änderebene in jeweils einer Tabelle
dargestellt, für Preußen ist eine regionale Differenzierung auch nach Oberbergäm-
tern durchgefdhrt.

PreulJen
Die preußische Zinkerzförderung erhält durch den Verlust der oberschlesischen

Gebietsteile nach dem Ersten Weltkrieg einen empfindlichen Rückschlag. Die
Zinkerze fallen als Zinkblende an, in den oberen Regionen der l-agerstätten
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werden sie durch Orydationsprozesse umgewandelt in Galmei. Die Bleierze im
Harzer Bezirk werden zumeist als Bleiglanz vorgefunden.

Land Baden und Bundesland Baden-Württemberg
Im badischen Schwarzwald am Schauinsland treten Gänge von Bleiglanz und

Zinkblende auf, die bis in die 1950er Jahre hinein ausgebeutet werden.

Land und, Bundesland Bayem
Die bayerischen Blei- und Zinkerzvorkommen sind gering und treten nicht

konstant auf, ein kontinuierlicher Förderbetrieb kann deshalb im Untersuchungs-
zeitraum nicht stattfinden.

Land Braunschweig
Die Blei- und Zinkerzförderung im Land Braunschweig fällt deswegen so gering

aus, weil der braunschweigische Anteil (317) an Kommunion-Unterharz in den
Quellen vollständig der preußischen Förderung zugeschlagen wird.

Land Sachsen
Im Freistaat Sachsen findet bis zum Ende des Zweiten Weitkrieges Blei- und

Zinkerzförderung statt, allerdings läßt es die Quellenlage nicht zu, eine durchgän-
gige Produktionsreihe zu erstellen, für eine ganze Anzahl von Jahren liegen nur
Sammelangaben vor.

Bundesland Niedersachsen
Die niedersächsische Blei- und Zinkerzförderung ist statistisch erst von 1949 an

erfaßt. Die Tabelle beinhaltet hauptsächlich die Produktionsergebnisse der Betrie-
be am Rammelsberg. In Niedersachsen wird außerdem durch Aufarbeitung der
Halden in den Jahren 1969 bis 1977 eine ansehnliche Menge an Bleizinkerzen
gewonnen (s. Tab. 379).

Bund e sl and N o rdrh ein -We stfalen
Im Jahr t949 setzt die statistische Erfassung des Bleizinkerzbergbaus in Nord-

rhein-Westfalen ein. Immer wieder werden nicht genauer ermittelbareErzmengen
durch Aufarbeitung von Halden gewonnen.

Bunde sl and Rheinl and - Pfalz
Die rheinland-pfälzische Bleizinkerzförderung wird zu Beginn der 1960er Jahre

eingestellt, nachdem der Betrieb sich nicht mehr rentiert.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Die Bleizinkerze werden in den Quellen unterschieden nach Bleiglanz, Galmei
und Zinkblende. Bleiglanz besteht aus Schwefelbleiverbindungen. Dieses Mineral
enthält geringe Beimengungen von Eisen, Zink, Antimon und Silber. Bleiglanz ist
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das wichtigste Bleierz und wird auch auf Silbergewinnung hin verarbeitet. Eine

andere Bezeichnung für Galmei ist Zinkspat, es kommt häufig in gebän091t9"

Massen oder Krusten vor und ist neben Zinkblende das wichtigste Zinketz. Zink-

blende enthält etwa zwei Drittel Zink und geringe Mengen von Kupfer, Mangan,

Silber, Ziwr usw. Es tritt oft vergesellschafiet mit Bleig\arlz, Schwefel- und Kup-

ferkies auf.

c) Zu vorhandenen statßtischen Schwanhtngen

Einen wichtigen Einschnitt stellt die Abtretung von Teilen Oberschlesiens dar,

dies führt in der Statistik zu einem Produktionsnickgang. Von 1939 auf 1940 wird

nicht mehr die Rohförderung ausgewiesen, sondern die venvertbare Fördermenge'

also diejeoigr, die nach einer eisten Aufbereitung dem weiteren Verhüttungs-

prozeß äugJf,in.t wird. Damit verbunden ist eine Reduktion der ausgewiesenen

Fö.det-enge auf ca. ein Sechstel der Vorjahresmenge'

Die Förderung von Chromerzen

a) Zum Erhebungsverfahren

An Chrom erzenkann nur eine zwei Jahre dauernde Förderung mit tatsächlicher

Gewinnung in Oberschlesien nachgewiesen werden'

b) Zu Begriffiftagen und SYstematik

Vacat.

c) Zu vorhandercen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Golderzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Die statistisch unter Golderzen erfaßte bayerische Produktion besteht aus gold-

und silberhaltigem Abbaugut. Außer in Bäyern werden goldhaltige Etze.luch

anderenorts als Nebenmineial gewonnen, so als goldhaltiger Arsenkies in Reichen-

stein und im Kreis Schönau in Schlesien oder bei der Bleizinkerzförderung am

Rammelsberg im Oberbergamtsbezirk Clausthal. Diese Mengen werden statistisch
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nicht als bergmännische Produktion erfaßt, weil das Gold erst beim Verhüttungs-
prozeß gewonnen wird.

b) Zu Begiffsfragen und Systematik

Die ausgewiesene bayerische Förderung enthält nur sehr geringe Mengen edlen
Metalls, so daß sich der geringe Wert daraus erklärt.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Kobalterzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Während des Erhebungszeitraumes werden Kobalterze an zwei Orten in Deutsch-
land abgebaut. Statistisch ist das als Nebenmineral bei der Wismutgewinnung
angefallene F,rz aus dem sächsischen Neustädel am Schneeberg bei Wismuterzen
mitgezählt. Die in den Jahren 1940 bis 1943 ebenfalls als Nebenmineral abgebaute
Menge aus der Bleizinkerzgewinnung im rheinländischen Mechernich ist in der
vorliegenden Tabelle ausgewiesen.

b) Zu Begriffsfragen und Systemattk

Vacat.

c) Zu v orhandenen st atistischen Schw ankungen

Vacat.

Die Förderung von Kupfererzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Kupfererze wurden im Erhebungsgebiet bis 1965 gefördert und konnten bis dahin
auch statistisch erfaßt werden. Die Hauptabbaugebiete lagen vor 1945 im preußi-
schen Regierungsbezirk Merseburg, im Mansfelder Revier. Die Förderung des
Freistaates Sachsen in Schmiedeberg bei Dresden (Bergamt Zwickau) konnte nicht
ermittelt werden, weil sie nur als Sammelangabe zusarnmen mit Schwefelkies und
Arsenerzen in den Quellen vorliegt und nicht getrennt werden konnte.
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Preufien
Die Mansfelder Kupfererze waren Kupferschiefer, die in feiner Einsprengung,

dünnen l-agen und Tnimmern hauptsächlich als Kupferkies und Kupferglanz
auftraten. Ihr Kupfergehalt lag bei bis za zehn Prozent. Die Rammelsberger
Kupfererzvorkommen waren in ein deutlich geschichtetes Erzlager von Schwefel-
kies, Kupferkies, Zinkblende und Bleiglanz eingelagert, dabei überwogen die
anderen Mineralien, so daß Kupfer hier nur im Nebenbetrieb gefördert wurde. Die
Produktionsergebnisse des Kommunion-Unterharzes wurden insgesamt bei Preußen
mitgezählt, obwohl er zu 317 im Besitz des Landes Braunschweig war.

Land Bayem
Die bayerische Kupfererzförderung konnte nicht für alle Jahre, in denen die

Gruben Förderbetrieb unterhielten, ermittelt werden. In der Mehrzahl der Jahre
wurde die Produktion als Sammelangabe bei Deutschland mitgezählt (Reichsstati-
stik), die t andesstatistiken weisen ebenfalls Sammelangaben aber mit anderen
Erzsorten zusammen aus. Spätestens von 1938 an fand keine Förderung mehr statt.
Der Abbau fand in Erbendorf/Oberfranken und in der Paffenreuth/Oberpfalz als
Nebenmineral statt.

Land Braunschweig
Die braunschweigische Kupfererzförderung besteht aus den 317 Anteil des

Kommunion-Unterharzes, sie ist in der entsprechenden Tabelle dargestellt (Tab.
410).

Land Thüingerc
Der Versuch, im thüringischen Saalfeld alte Bergwerkstraditionen wiederaufleben

zu lassen und den Abbau von Kupfererzen von 1938 an z1t realisieren, ist ein
typisches Beispiel dafür, wie im Dritten Reich versucht wurde alle, auch die unren-
tabelsten Erzlager auszubeuten, um Unabhängigkeit vom Weltmarkt zu erreichen.

Bundesland Hessen
Im Jahr L938 nahm das Kupfererzbergwerk bei Sontra, damals in der preußischen

Provinz Hessen-Nassau gelegen, seinen Betrieb auf. Seit 1948 produzierte es
erneut.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Kupferglanz kristallisiert meist in dicken Tafeln und tritt vonviegend in Verbin-
dung mit Kupferkies auf. Kupferkies ist fiir die Kupfergewinnung ein wichtiges
Mineral, es besteht aus Kupfer-Schwefel-Eisen-Verbindungen und ist zumeist
feinkörnig gelagert. Oft ist der Kupferkies mit Schwefelkies, Bleiglanz oder Zink-
blende vergesellschaftet.
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c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Da die Kupfererzgänge nicht gleichmäßig das zu fördernde Mineral lagern,
können Schwankungen beim Erzgehalt, bezogen auf das gesamte ausgebrachte Gut,
und somit Schwankungen in den Wert/Menge-Relationen auftreten.

Die Förderung von Lithiumglimmer

a) Zum Erhebungsverfahren

Freistaat Sachsen
Lithium, das leichteste Metall überhaupt, wurde im sächsischen Zinnwald im

Altenberger Bergrevier als Lithiumglimmer während nxeier Abbauperioden
gefördert. Nach 18 Jahren wurde die Förderung wegen mangelnder Rentabilität im
iahre 1933 eingestellt, während des Weltkrieges (ab 1941) jedoch mit großer
Intensität wieder aufgenommen.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Vacat.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Magnesit

a) Zum Erhebungsverfahren

Magnesit kann nur für die Jahre 1940 bis 1943 statistisch erfaßt werden. Abbau
fand auf dem Gebiet Deutschlands in den Grenzen von 1937 nur in Schlesien statt.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Magnesit ist ein Magnesiumcarbonat, seine Bedeutung liegt in der Verwendung
bei der Herrstellung feuerfester Formen, es ist daneben einer der wichtigsten
Rohstoffe zur Herstellung von Magnesium und Magnesiumverbindungen.

c) Zu vorhandenen statistischen Sclwanhtngen

Vacat.
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Die Förderung von Molybdänglanz

a) Zum Erhebungsverfahren

Molybdän verleiht als Zusatz bei der Stahlherstellung den lrgierungen einen
höheren Härtegrad und gewann während des Untersuchungszeitraumes zunehmend
an Bedeutung

Freistaat Bayent
Im Zuge der Rohstoffmobilisierung während des Zweiten Weltkrieges entstand

in Bayern im Jahre 1943 ein Untersuchungsbetrieb, dessen Ergebnisse nicht zu
einer geordneten Förderung führten.

Freistaat Sachsen
Molybdänglanz wurde bis L921, im Altenberger Bergrevier als Nebenmineral

gewonnen. Die Wiederaufnahme der Förderung erfolgt während des Zweiten
Weltkrieges im Jahre 1942, zunächst als Nebenmineral bei der Zinn-Wolfram-
gewinnung, ab 1943 als Hauptmineral. Außer im Jahre 1944 umfaßt die Förder-
menge immer den venvertbaren Teil des ausgebrachten Erzes. Für 1944 finden sich
in den Quellen lediglich Zah\en über die Rohförderung für die ersten neun
Monate desselben Jahres.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Vacat.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Der Steigerung der Förderung von 1943 nach 1944 erklärt sich aus der Tatsache,
daß frir 1944 nur Zah\en über die Rohförderung ermittelt werden konnten.

Die Förderung von Nickelerzen

a) Zum Erhebungsve(ahren

Die Förderung an Nickelerzen in Deutschland war immer sehr gering und un-
bedeutend. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Förderung eingestellt, erst mit
den Autarkiebestrebungen nach der nationalsozialistischen Machtergreifung lebte
der Abbau von Nickelerzen wieder auf. In diesem Zusammenhang ist ftir 1935 im
badischen Schwarzwald bei St. Blasien ein Untersuchungsbetrieb auf Nickelerze
nachzuweisen. Die sächsische Nickelerzgewinnung am Schneeberg ist von 1"915 bis
1932 nur als Sammelangabe bei der Wismutförderung nachgewiesen. Die Förde-
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rung bis 1945 konzentrierte sich in der Hauptsache auf das schlesische Gläsendorf
im Kreis Frankenstein.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Da Nickel fast ausschließlich vergesellschaftet mit anderen Erzen vorkommt und
erst durch komplizierte technische Verfahren isoliei't werden kann, wird es in den
Quellen zusarnmen mit diesen erfaßt.

c) Zu vorhandenen statistisclten Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Nioberzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Nioberze wurden lediglich von L949 bis 1953 bei Oberbergen/Kaiserstuhl in
Baden-Württemberg gefordert.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Niob wird als Legierungsmittel zur Veredelung von Stahl verwendet.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Quecksilbererzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Im Erhebungszeitraum wurden Quecksilbererze in den amtlichen Statistiken von
1935 bis 1942 ausgewiesen. Obermoschel in der bayerischen Rheinpfalz war das
Hauptabbaugebiet in Deutschland.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Vacat.
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c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Schwefelkies

a) Zum Erhebungsverfahren

Schwefelkies wurde im Erhebungsgebiet von 1915 bis 1985 abgebaut. Bis 1945
sprechen die Quellen von Schwefelkies, nach demZweiten Weltkrieg von Schwe-
fel- und Magnetkies bzw. von Schwefel- und Schwefelmagnetkies (1950-1968). Die
bedeutendste Schwefelkiesgewinnung fand während des gesamten Erhebungszeit-
raums im Regierungsbezirk Arnsberg statt. Für den Zeitratm von 1915 bis 1933
sind im vorliegenden Band fdr Preußen zwei Produktionstabellen ausgewiesen. Bis
zur Vereinheälichung der Erhebungsverfahren von Reichsstatistik und Bergbehör-
den 1934 stützen sich die vorliegenden Ländertabellen auf die Reichsstatistik die
regional bis auf die Regierungsbezirke gegliederten preußischen Tabellen auf die
Zahlen der Bergbehörden. Da eine, wenn auch geringe Differenz besteht, gelangen
für das l-and Preußen zur besseren Vergleichbarkeit auf I;änderebene beide
Erhebungen zur Darstellung.

PreulSen
In der Provinz Schlesien wurde bei Altenburg im Kreis Schönau, Beuthen und

Städtisch-Domborowa Schwefelkies abgebaut. Das Hauptabbaugebiet liegt auch
heute noch im sauerländischen Meggen im Regierungsbezirk Arnsberg.

Land und Bundesland Bayem
Im bayerischen Waldsassen/Mitterteich in der Obeqpialz wurde bis 1971 Schwe-

felkies gefördert. Die Produktion konnte lediglich für die Jahre von 1945 bis 1948
nicht dokumentiert werden.

Land Braunschweig
Bei Blankenburg von 1934 bis 1944 wurde Schwefelkies als Nebenmineral geför-

dert. Die braunschweigische Produktion geht nach dem Kriege in der niedersäch-
sischen auf.

Land Sachsen
Im Freistaat Sachsen wurden geringe Mengen an Schwefelkies als Nebenmineral

bei der Braunkohleförderung gewonnen. Die Braunkohlegrube lag bei Olbersdorf
in der Oberlausitz.
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Bundesland Nieders achs en
Für Niedersachsen weist die Tabelle bis 1985 Schwefelkiesgewinnung als Neben-

mineral beim Bleizinkerz-bmr. beim Braunkohlebergbau aus. Eine durchgängige
Reihe für den Wert der Förderung war nicht zu ermitteln.

Bund e sland N ordrhein-We s tfal en
Die nordrhein-westfälische Schwefelkiesförderung besteht in der Hauptsache aus

der im sauerländischen Meggen gewonnenen Menge. Von 1967 bis 1985 waren
keine Wertangaben zu ermitteln.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Schwefelkies besteht aus 46,6 Prozent Eisen und 53,4 Prozent Schwefel (FertSrr).
Das Mineral wird auch als Eisenstein, Srit und Magnetkies bzw. Schwefelmagnet-
kies bezeichnet, fniher war auch der Name Eisenvitriol gebräuchlich. Schwefelkies
dient als Ausgangsmaterial bei der Gewinnung (durch Abrösten) von Schwefel und
Schwefelverbindungen. Der beim Abrösten verbleibende Rückstand ist ein wich-
tiger Rohstoff frir die Eisengewinnung.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Die Inflationsjahre nach dem Ersten Weltkrieg, dann die der Welrwirtschaftskrise
fallen mit einem starken Rückgang in der Schwefelkiesförderung zusammen; dem
entspricht ein absolutes Produktionshoch zu Beginn der 1940er Jahre, als die
Kriegswirtschaft auf ihrem Höhepunkt stand.

Die Förderung von Uranerzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Preut3en
Im schlesischen Regierungsbezirk Liegnitzwurden während vier Jahren LJranerze

gefördert. Für 1927 bis 1930 weisen die Quellen die verwertbare Menge aus.

Bayent
Die Uranerzförderung in Bayern von 1957 bis 1985 beschränkte sich auf Prospek-

tionsbetriebe, die nur gelegentlich verwertbares Material ausbrachten. Wertangaben
finden sich in den Quellen nicht.

Baden-Württemberg
Vorwiegend im badischen Schwarzwald fanden schon in den fnihen 50er Jahren

Probebohrungen und aufwendige Prospektionen auf Uranerze statt. In ihrem
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Gefolge wurden in den 70er und 80er Jahren beachtliche Mengen an verwertbarem
F;rz gefördert und einer Weiterverarbeitung zugeführt.

Rheinland-Pfalz
Die Suche nach Uranerzen im Bundesland Rheinland-Pfalz führte zur Ausbrin-

gung geringer Erzmengen. Die Untersuchungen wurden schließlich aus Mangel an
Ergiebigkeit eingestellt.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Vacat.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Förderung von Wismuterzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Wismuterze wurden während des gesamten Erhebungszeitraumes in den sächsi-
schen Revieren um Johanngeorgenstadt und Neustädtel am Schneeberg sowie im
Altenberger Revier gefördert.

Freistaat Sachsen
Die sächsische Fördermenge weist Nebenmineralien wie Nickel und Kobalt nicht

gesondert aus, sie sind in der abgedruckten Reihe mit enthalten. Im Altenberger
Revier wurde in den Jahren 1933 und 1934 Chlorwismut gefrirdert. In den Jahren
1936 bis 1941 beinhaltet die Wismutförderung auch Wismutkobalterze, ebenso wie
in den beiden Jahren 1942 wd 1943 Wismutockererze. Die Fördermenge ent-
spricht von 19L5 bis 1935 und von 1940 bis 1943 den venvertbaren Mineralien, das
heißt, sie umfaßt die Menge an ausgebrachten Erzen, die nach einer rnechanischen
Aufbereitung für die weitere Verarbeitung dem Verhüttungsprozeß bzw. einer
zusätzlichen Aufbereitung zugeführt wurden. Für die vier Jahre von 1936 bis 1939
weisen die Quellen lediglich die Rohförderung aus.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Unter Wismuterzen wurden neben reinen Wismuterzen auch Chlonvismut. Wis-
mutkobal terze und Wismutockererze verstanden.
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c) Zu vorhandenen stqtistischen Schwankungen

Statistische Schwankungen in den Spalten "Fördermenge" und folglich auch beim
Wert je Tonne" erklären sich aus den oben beschriebenen unterschiedlichen

Erhebungsverfahreii für 1936 bis 1939 und die übrigen Jahre des Untersuchungs-
zeitraumes. v

Die Förderung von Wolframerzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Wolframe rze bnx. wolframhaltige Zinnerzewurden während des gesamten Erhe-
bungszeitraumes nur in Sachsen gefördert.

Freistaat Sachsen
Für die Jahre 1915 bis 1924 konnten als Fördermenge nur die Metallinhalte

nachgewiesen werden. Ahnlich wie bei den ZinnerzentinOet slcft in-äe, O".ff."ftir die Jahre von 1934 bis 1937 als Mengenangabe nur das verwertbare Erzquan-
tum, für die Jahre von 1938 an, wenn einö angäbe für Fördermenge auffindbär ist,
wird diese als "Rohförderung, naß" bezeichnä. Während die veöertbare tvtenge
das Quantum des Minerals darstellt, das nach einer mechanischen Aufbereituig
dem weiteren Verarbeitungsprozeß zugeführt wurde, ist unter der Rohförderun!
diejenige Menge des Erzes zu verstehen-, die ans Tageslicht gebracht wurde. Da die
Wolframerze als I'{ebenmineral bei der Zinnerzförä.rung änfi.l.n, ließ sich nicht
immer eine saubere Trennung der Fördermengen erreiclien, so dai3 die Wolfram-
fcirderung zum Teil bei der von Zinn mitgezähtt wurde. Für die Jahre Ig40/43
konnte dies verifiziert werden, wohing.g.n-für den zeitraum 1g25 bis 1g33 nicht
eindeutig g_e$gt werden kann. ou wättram mitgefcirdert wurde oder nicht. 1935
wurde die Wolfraqelzfcfrderung auf Halde gelegiund im darauffolgenden Jahr erstverhüttet, so daß daftir keine wertangabe für d-i*., Jahr in den öuellen erfolgte,
ob der Wert dann dem darauffolgendln Jahr zugeschlagen wurd., Ut.iUt unklar.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Unter Wolframerze wurden subsumiert: Wolfr amerze, Wolfram- Zinnerze, wolf-
ramhaltige Zinnetze, Zinn-Wolframkonzentrat und wolframsaurer Kalk.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Statistische Schwankungen in den Spalten "Fördermenge" und folglich auch beim
"Wert je Tonne" erklären sich aus den oben beschriebenen unterschiedlichen
Erhebungsverfahren während des bearbeite ten zeitraumes.



Die Förderung von Zinnerzen

a) Zum Erhebungsverfahren

Ziwrerze wurden in Deutschland nahezu ausschließlich im Freistaat Sachsen
gefördert. Sie treten im sächsischen Erzgebirge in wenig mächtigen Gängen auf,
die in den Granit eingelagert sind.

Land Bayem
In Bayern wurden Ziwterze nur in geringen Mengen in den Jahren zurischen L922

und 1943 als Nebenmineral gefunden, sie wurden zumeist bei den entsprechenden
Hauptmineralien mitgezählt, so L940 bei Antimonerzen. t-ediglich 1941 konnten
8 t verwertbares Mineral statistisch erfaßt werden. Nach 1945 wurde in der Bun-
desrepublik Deutschland in den Jahren von 1950 bis 1956 ein Untersuchungsbe-
trieb in Bayern eingerichtet, der allerdings zu keinen Förderarbeiten flihrte.

Land Sachsen
Von 1915 bis t944145 fand in Sachsen die hauptsächliche Zinnerzförderung im

deutschen Bergbau statt. Um Altenberg, Zinnwald, Erlabrunn und Oelnitz wurde
das Mineralzl Tage gebracht. Für den Zeitraumvon 1915 bis 1930 konnte stati-
stisch nur der Metallinhalt des Fördergutes erfaßt werden. 1934 bis L937 und, L940
bis 1944 wurde die Fördermenge als verwertbare Menge in den bergbehördlichen
Statistiken ausgewiesen, die Werte dafür differieren erheblich von dem reinen
Metallinhalt. Einen nochmaligen Bruch in der Zahlenreihe zur Fördermenge findet
sich in den beiden Jahre 1938 und 1939, in denen die Rohförderung siatistisch
erhoben wurde. Während die verwertbare Menge das euantum des Minerals
darstellt, das nach einer mechanischen Aufbereitung dem weiteren Verarbeitungs-
prozeß zugeführt wurde, ist unter der Rohförderung diejenige Menge des Erzes?u
verstehen, die ans Tageslicht gebracht wurde. Die Wertangaben für den Zeitraum
von 1915 bis 1930 wurden von den Erhebungsbehörden gerundet.

b) Zu Begiffifragen und Systematik

Als Zinnerze wurden gefördert ZinnmetaII, Zinnseife und Zinnschliche.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Statistische Schwankungen in den Spalten "Fördermeng?" und folglich auch beim
"Wert je Tonne" erklären sich aus den oben beschriebenen unterschiedlichen
Erhebungsverfahren während des bearbeite ten zeitr aumes.
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Die Förderung von ßauxit

a) Zum Erhebungsverfahren

Während des gesamten Erhebungszeitraurnes wurde in Deutschland Bauxit ledig-
lich in Hessen am Vogelberg gefördert. Gegenüber den eingeführten Mengen
macht die deutsche Förderung nur einen verschwindenden Bruchteil aus. Während
die Fördermengen sich immer auf die verwertbare Erzmenge beziehen, konnte für
1939 lediglich eine ZahI gefunden werden, die von den arntlichen Stellen geschätzt
wurde.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Vacat.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Für 1939 konnte lediglich eine Zahl gefunden werden, die von den Bergbehörden
geschätzt wurde und die erwartete Rohförderung in Anschlag brachte, wobei von
einer monatlichen Gewinnung von 10 000 t ausgegangen wurde.

Die Förderung von Cadmiumoxyd

a) Zum Erhebungsve(ahren

Das z inkähnl iche Schwermeta l l  Cadmium wnrde in  Deutschland a ls
Nebenmineral bei der Zinkerzförderung in Oberschlesien gewonnen.

b) Zu Begiffifragen und Systematik

In der Natur kommt Cadmiumoxyd in Form kleinerm schwarzglänzender Kristalle
als Mineral sowie auf Galmei vor. Man verwendet Cadmiumoxyd für Glasuren und
galvanische Cadmiumüberzüge.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.



LV

Die Förderung von Graphit

a) Zum Erhebungsverfahren

Der deutsche Graphit wurde und wird fast ausschließlich nördlich von Passau im
bayerischen Walde gewonnen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden zunächst wieder
alte kleine Gruben geöffnet, die dann allerdings rasch wieder stillgelegt wurden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war nur noch ein Betrieb in Produktion.

b) Zu Begriffifragen und Systematik

Die Eigenschaften des Graphits als schwärzendes Färbemittel machen seine
Bedeutung bei der Venvendung in Bleistiften und Farben deutlich, in neueret Zeit
findet Graphit Verwendung als Moderationsmittel in der Reaktortechnik.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwanhngen

Vacat.
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Die Produktion von Roheisen

a) Zum Erhebungsverfahren

Die Roheisenproduktion im Deutschen Reich wird für denZeitraum von 1915 bis
1944 in den erhobenen Quellen zur statistischen Erfassung wie folgt gegliedert:

- Gießereiroheisen;
- Gußwaren erster Schmelzung;
- Bessemer Roheisen (saures Verfahren);
- Thomasroheisen (basisches Verfahren);
- Stahleisen, Spiegeleisen, Martinroheisen, Eisenmangan, Siliziumeisen;
- Puddelroheisenohne Spiegeleisen;
- Bruch- und Wascheisen (nur bis 1928);
- Hämatiteisen (seit 1929).

Erhoben wurden im vorliegenden Projekt sämtliche hier aufgeführten Roheisen-
sorten; sie liegen alle auf EDV-lesbaren Datenträgern vor. Für vorliegenden
Tabellenband kommen für denZeitraum 1915 bis 1944 die Gesamtproduktion von
Roheisen und deren Wert zur Darstellung sowie jeweils die prozentualen Anteile
an der Produktionsmenge für Thomasroheisen, Stahleisen, Hämatiteisen und
Gießereiroheisen.

Diese vier Erhebungskategorien lassen sich auch für die Jahre nach 1945 bis L972
weiterverfolgen. In der Bundesrepublik Deutschland werden die vor dem Krieg an-
geführten sieben Roheisensorten in den amtlichen Statistiken zunächst fdr die
Erhebungen beibehalten (lediglich Stahleisen und Spiegeleisen werden nun ge-
trennt ausgewiesen). In mehreren Schritten wird die Erhebungsbreite verdichtet,
bis schließlich von 1973 an auf eine weitere Differenzierung verzichtet wird und
nur noch die Roheisenproduktion als Gesamtmenge in den amtlichen Veröffentli-
chungen erscheint.

Bei der tabellarischen Darstellung stützten sich die Bearbeiter fiir den Zeitaulr;'
von 1915 bis L942 hauptsächlich auf die Angaben des Statistischen Reichsamtes
und des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (ab 1936 Wirtschaftsgrup-
pe Eisen schaffende Industrie). Von 1943 an auf die Reichsvereinigung Eisen, die
noch bis zum März 1945 Eilmeldungen aus den einzelnen Wirtschaftsgebieten
aufnahm und für eine statistische Darstellung vorbereitete.
Für die Zeit nach 1945 entspricht das Erhebungsgebiet Deutschland den drei

westlichen Besatzungszonen bzvr. der seit 1949 bestehenden Bundesrepublik
Deutschland. Es war möglich, die Bezugsgröße der späteren Bundesländer auch
auf die Jahre des Bestehens der westlichen Besatzungszonen auszuweiten.

Die Anlagen und Beschäftigten der Roheisen produzierenden Hochofenwerke
sind getrennt von den reinen Produktionsmengen in den Tabellen 531 bis 558
dargestellt. Sie sind für die Jahre bis 1944 in einer gemeinsamen Tabelle mit den
Zahlen zu Anlagen und Beschäftigten der Stahlwerke vereinigt, jedoch innerhalb
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der Tabelle getrennt nach Hochofen- und Stahlwerken. Dort sind erfaßt: Anzahl
der Betriebe, Beschäftigtenzahlen und die im entsprechenden Kalenderjahr in
Betrieb befindlichen Hochöfen. Für die Jahre nach 1945 können die Anzahl der
Betriebe und die Beschäftigtenzahlen nur noch als Gesamtzahlen für die Hocho-
fen-, Stahl- und Warmwalzwerke ausgewiesen werden. Schon frir die .Iahre zuvor
erscheint die Trennung in unterschiedliche Betriebe zum Teil künstlich, da es sich
dabei um Abschnitte innerhalb eines ganzen Fertigungsprozesses handelt.

PreulSen
Die Produktion von Roheisen in Preußen ist von 1915 bis 1937 nachgewiesen.

Dieser Zeitraum ist durch mehrfache Veränderungen gekennzeichnet, die für die
statistischen Erhebungen von Bedeutung sind:

- Die territorialen Einbußen bringen für die preußische Rheinprovinz ab
1919 den Verlust der Werke im Saargebiet.
- Für die Provinz Schlesien sind van 1922 an die an Folen eefallenen

seit ff#'l:,?;'ftb.:':1T'ä:ilil:,1|i[fr darauf, die Roheisenp,oo,lr.,io,, ftir
Provinzen und untergeordnete Regionen auszuweisen; sie lehnt sich an die Ver-
bandsstatistiken in, die Produktionszahlen ftir einzelne Wirtschaftsgebiete veröf-
fentlichen. Deshalb kommen im vorliegenden Band die drei Gebiete Rhein-
land/Westfalen, Schlesien und Siegerlandll-ahn- und Dillbezirk zur tabellarischen
Darstellung. Rheinland/Westfalen umfaßt die beiden Provinzen Rheinland und
Westfalen ohne das Saargebiet und das Siegerland, das Saargebiet kommt in einer
eigenen Tabelle (Tab. 495) zur Darstellung. Schlesien ist deckungsgleich mit der
Provinz Schlesien, während der Siegerlandll-ahn-/Dillbezirk Teile der Provinzen
Rheinland, Westfalen und Hessen-Nassau umfaßt.

Freistaat und Bundesland Bryem
Die bayerische Roheisenproduktion ist von 1915 bis 1985 nachgewiesen, ftir die

Jahre von 1938 bis 1944 sind die Produktionsergebnisse in den erhobenen Quellen
nur zusammen mit denen anderer Regionen nachgewiesen. Von 1965 an können
Produktionszahlen für Bayern nur noch zusammen mit denen anderer süddeutscher
Bundesländer ausgewiesen werden.

Von 1919 an fehlen die Zahlen für die Werke im bayerischen Saargebiet (Saar-
pfalz). Die Saarzahlen (preußisches und bayerisches Saargebiet) werden allerdings
in einer gesonderten Tabelle dargestellt (Tab. 495). Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde im Jahr 1946 der erste Hochofen in Bayern wieder angeblasen.

Land Braunschweig
Seit 1902 finden sich in den amtlichen Statistiken und Quellen die Roheisenpro-

duktion sowie Angaben zu Beschäftigten und Betrieben im l,and Braunschweig nur
noch als Sammelangabe. Allerdings kann Produktion im Untersuchungszeitraum
von 1915 bis 1931 nachgewiesen werden.
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Hansestadt und Bundesland Bremen
Die Roheisenproduktion in der Hansestadt Bremen ist von 1915 bis L937 nachge-

wiesen, kann allerdings nur als Sammelangabe festgehalten werden. Für die Jahre
nach 1945 sind die Produktionsergebnisse im Bereich der Roheisenherstellung in

der Tabelle zu Norddeutschland (s. Tab. 501) zusammengefaßt.

Hansestadt Lübeck
Roheisen produzierende Betriebe können in der Hansestadt Lübeck für die

Jahre von 19L5 bis 1936 nachgewiesen werden. Genauere Zahlen zu Produktion,
Beschäftigten und Betriebsanlagen liegen allerdings nur als Sammelangaben vor.

Land Württembery und Bundesland Baden-Wüfttemb ery
Die württembergische Roheisenproduktion kann nur als Sammelangabe ausge-

wiesen werden. Nach 1945 liegen erste ZahIen zur Roheisenproduktion für Würt-
temberg-Nordbaden (amerikanische Zone) vor. Sie können nicht über das Jahr
L949 hinaus fortgeschrieben werden, weil in den beaibeiteten Quellen Baden-
Württembergs Produktion mit der anderer süddeutscher Bundesländer zusammen-
gefaßt wird (s. Tab. 506). Die Angaben zu Beschäftigten und Betriebsanlagen sind
für Baden-Württemberg in der Tabelle 549 gesondert dargestellt.

Saargebiet und Bundesland Saarland
Die Roheisenproduktion des Saargebietes ist für den gesamten Erhebungszeit-

raum durchgängig dargestellt (s. Tab. 495, 504,546 u. 557). Die Produktionszahlen
werden für die Jahre, in denen das Saargebiet unter französischer Verwaltung
stand (L919 - L935, 1945 - 1955), nicht den deutschen zugerechnet. Dennoch er-
scheint es den Bearbeitern gerechtfertigt, die saarländischen Zahlenungeachtet der
staatlichen Zugehörigkeit für den Gesamtzeitraum einheitlich zu behandeln.

Re i c h sI and E k al| - Lo t hringen
Die amtlichen Quellen weisen die Roheisenproduktion für Elsaß-Lothringen bis

1917 aus. Der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller liefert noch Zahlen
für 1918: Roheisen 1,494 873 t, davon 93,2 Vo Thomaseisen, 0,3 7o Stahleisen, 5,9
Vo Gießereiroheisen.

Bundesland Hessen
In der Tabelle zum Bundesland Hessen werden die Produktionsstätten des Lahn-

Dill-Gebietes (ohne Siegerland) weitergefiihrt. Von den Bearbeitern sind sie ftir
die Jahre vor 1945 in den Tabellen zum Wirtschaftsgebiet Siegerland-I-ahn-Dillbe-
zirk ntr Darstellung gebracht worden (s. Tab. 487, 535). Die im Lahn-Dill-Gebiet
vor 1945 vorhandenen vier Hochöfen (von denen sich drei in Betrieb befanden)
erloschen beim Zusammenbruch. Der erste Hochofen wurde in Wetzlar am 1"5.
März 1946 wieder in Betrieb genommen, der m,eite am 15. Juni 1946, ein weiterer
Hochofen wurde im Oktob er t947 wieder angeblasen. Ab 1950 ist die hessische
Roheisenproduktion zusammen mit der anderer süddeutscher Bundesländer in der
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Tabelle zu Süddeutschland dargestelit (s. Tab. 504).Die Angaben zu Beschäftigten
und Betriebsanlagen sind für Hessen in der Tabeile 553 gesondert dargestellt.

Bundesland Nieders achsen
In Niedersachsen ist Roheisenproduktion von 1946 bis 1985 nachgewiesen. Die

Produktionsmenge ist seit 1950 zusammen mit der anderer norddeuticher Bundes-
länder in Tabelle 501 dargesteilt. Die Angaben zu tseschäftigtenzahl und Betriebs-
anlagen sind gesondert in Tabelle 554 ausgewiesen.

Bunde sland N o rdrlt ein-We stfal en
Die Roheisenproduktion Nordrhein-Westfalens ist mengenmäßig frir die Jahre

von 1946 bis 1985 tabellarisch dargestellt. Die.Ä,ngaben zu Beschäftigtenzahl und
Betriebsanlagen sind gesondert in Tabelle 555 ausgewiesen.

Bund e s I and Rh einl and - Pf alz
In Rheinland-Pfalz ist Roheisenproduktion von i946 bis 1985 nachgewiesen. Die

Produktionsmenge ist seit 1950 zusammen mit der anderer süddeutJcher Bundes-
länder in Tabelle 506 dargestellt. Die Angaben zu Beschäftigtenzahl und Betriebs-
anlagen sind gesondert in Tabelle 556 ausgewiesen.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Die Bezeichnungen für die einzelnen Untergruppen der Roheisenproduktion
wechseln im Erhebungszeitraum kaum, sie zeichnen sich durch eine starke Kon-
stanz aus. Es fallen nur immer wieder bestimmte Sorten, deren Bedeutung auf-
grund technischer Entwicklungen immer geringer wird, aus dem statistßchen
Erhebungsverfahren heraus.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Die beiden Weltkriege und die In{lationsjahre haben hinsichtlich der Produktions-
zahlen und der Werte Bniche hinterlassen. Mit der BesatzungDeutschlands durch
die alliierten Streitkräfte bei Kriegsende 1945 ist die Roheisenproduktion über
Monate hinweg völlig zum Erliegen gekommen.

Die starken Schwankungen sind einmal hervorgerufen durch die territorialen
Veränderungen nach den beiden Weltkriegen: Abtretung des Saargebietes, Elsaß-
l,othringens und Ostoberschiesiens nach dem Ersten Weltkrieg, Värlust der deut-
schen Ostgebiete, Teilung Deutschlands und zunächst Verlust des Saargebietes
nach demZweiten Weltkrieg. Dann sind zu nennen die Folgen der wirtschiftlichen
Krisenjahre nach 1919 bis 1923124 sowie nach I929l30. Die massiven produktion-
sausweitungen im Zuge der Aufnistungspolitik ab Mitte der 1930er Jahre ftihren
zu einem starken Anstieg der Roheisenmengen.
In den Tabellen ftir die Zeit nach 1945 sehen wir zunächst einen langfristigen

Anstieg der Roheisenproduktion, der immer wieder von kleineren Absct-ringen
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gekennzeichnet ist, bis sich von 1973 eine dauerhafte Strukturkrise manifestiert in
nickläufigen Produktionszahlen mit kleinen Zwischenhochs.

Die Produktion von Rohstahl

a) Zum Erhebungsverfahren

Die Rohstahlproduktion in Deutschland wurde von 1915 bis 1933 in zwei Gruppen
erfaßt:

- Schweiß-(Puddel-)eisen, untergliedert in:
Schweißeisen
Raffinier- und Zementstahl;

- Flußeisen und Flußstahl, untergliedert in:
Rohblöcke aus:
Thomasstahl
Bessemerstahl
Siemens-Martinstahl, basisch
Siemens-Martinstahl. sauer
Elektrostahl
Tiegelstahl
Orygenstahl (ab 1957)
Stahlformguß

Die Summe der beiden Gruppen ergibt die gesamte Stahlproduktion.
Bei der tabellarischen Darstellung stützten sich die Bearbeiter für den Zeitaum

von 1915 bis 1942 auf die Angaben des Statistischen Reichsamtes und der Wirt-
schaftsgruppe Eisen schaffende Industrie, danach auf die Reichsvereinigung Eisen,
die noch bis zum März 1945 Eilmeldungen aus Wirtschaftsgebieten aufnahm.

Die Tabellen zur Darstellung der Stahlproduktion sind regional nach L:ändern
gegliedert, Preußen zusätzlich nach Wirtschaftgebieten bzw. Provinzen. Nach 1945
liegen die Territorien der späteren Bundesländer als regionales Gliederungs-
moment zugrunde. In den Tabellen ist die gesamte Produktionsmenge an Stahl und
deren Wert, soweit erhoben, ausgewiesen. Für den Zeitraum vor 1945 sind die
prozentualen Anteile von Thomasstahl, Siemens-Martinstahl(basisch u. sauer),
Elektrostahl und Bessemerstahl in den Tabellen wiedergegeben. Die übrigen
Sorten sind zwar erhoben, stehen aus Platzgninden dem Benutzer aber nur über
den Zugriff auf eine zentrale Datenbank zur Verfügung. Nach 1945 wird der
abnehmenden Bedeutung entsprechend in den Tabellen der Bessemerstahl durch
Orygenstahl ersetzt.

In den Tabellen 532 bis 547 kommen die Anzahl der Stahlwerke, die Beschäftig-
tenzahlen und die Anzahl der im Betrieb befindlichen Öfen und Konverter zur
Darstellung. Für die Jahre nach 1945 ist diese Darstellung nur noch gemeinsam mit
der der Hochofen- und Warmwalzwerke möglich.
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PreulSen
Für das Land Preußen kann die Stahlproduktion nur von 1915 bis 1937 dokumen-

tiert werden. Für die drei wichtigsten Wirtschaftsgebiete Preußens liegen allerdings
Zahlen von 1915 bis 1944 vor. Es sind:

- Rheinland/Westfalen, das mehr als drei Viertel der preußischen Stahlpro-
duktion bestreitet; dieses Wirtschaftsgebiet umfaßt die beiden Provinzen
Rheinland (ohne Kreis Wetzlar) und Westfalen (ohne Siegerland);
- die Provinz Schlesien;
- das Siegerland mit dem Kreis Wetzlar.

Land Baden
In Baden ist Stahlproduktion von 1915 bis 1944 nachgewiesen, sie kann allerdings

aufgrund der Quellenlage nicht durchgängig mit Produktionszahlen dokumentiert
werden.

Land und Bundesland Bayent
Die Stahlproduktion in Bayern ist seit 1915 nachgewiesen. Von 1933 bis 1944 sind

keine gesonderten Produktionszahien zu ermitteln.

Land Sachsen
Für Sachsen kann die Stahlproduktion von 1915 bis 1944 vorgelegt werden, die

Wertangaben sind nur lückenhaft vorhanden. Angaben zu der technischen Ausstat-
tung der Stahlwerke waren nicht zu ermitteln.

S aaryebiet, Bundesland S aarland
Die Stahlproduktion im Saargebiet liegt durchgehend von 1915 bis 1985 vor.

Wertangaben sind nur flir einige wenige Jahre vorhanden. Die Angaben zu Be-
schäftigten und zur technischen Ausstattung sind mit Lücken für weite Teile des
Erhebungszeitraumes vorhanden.

Reichsland Ek al3 - Lothingen
In der amtlichen Statistik ist die lothringische Stahlproduktion fiir die Jahre von

1915 bis 1917 ausgewiesen, für 1918 gibt der Verein Deutscher Eisen- und Stahlin-
dustrieller eine Produktionsmenge von 1 494 872 t Rohstahl für Lothringen an.

Bund e s I and B ad en - Würt t emb e rg
Die Stahlproduktion des späteren Bundeslandes Baden-Württemberg ist von 1946

bis 1949 ausgewiesen, von 1950 an wird sie mit der anderer süddeutscher Bundes-
länder unter der Region Süddeutschland zusammengefaßt. Beschäftigten- und
Betriebszahlen liegen bis 1985 vor.
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Bundesland Hessen
Die Stahlproduktion des Bundeslandes Hessen ist von 1946 bis 1949 ausge-

wiesen, von 1950 an wird sie mit der anderer süddeutscher Bundesländer unter der
Region Süddeutschland zusammengefaßt. Beschäftigteruahlen liegen bis 1985 vor.

Bundesland Niedersachsen
Die niedersächsische Stahlproduktion kann von 1946 bis 1968 vorgelegt werden,

von da an ist sie mit der anderer norddeutscher Bundesländer unter der Bezeich-
nung Norddeutschland zusarnmengefaßt. Zahlen zu Betriebstruktur, technischer
Ausstattung und Beschäftigtenzahlen liegen nur für einzelne Jahre vor.

Bunde sl and N ordrhein-Westfalen
Die Stahlproduktion von Nordrhein-Westfalen ist von 1946 bis 1985 durchgängig

nachgewiesen, bis 1981 ist die Produktionsmenge untergliedert nach einzelnen
Sortenanteilen. Neben den Wertangaben, die vollständig fehlen, sind Angaben zu
Betriebsstruktur und technischer Ausstattung nur sporädisch vorhanden. Demge-
genüber steht eine nahezu vollständige Reihe zu den Beschäftigtenzahlen.

Bund es I and Rh eintand- Pfalz
Die Stahlproduktion des Bundeslandes Rheinland-Pfalz ist von 1946 bis 1961

ausgewiesen, von 1962 an wird sie mit der anderer süddeutscher Bundesländer
unter der Region Süddeutschland zusammengefaßt. Beschäftigtenzahlen liegen bis
L985 vor.

b) Zu Begriffifragen und Systematik

Grundlage der vorgelegten Tabellen sind die Erhebungskriterien der amtlichen
Statistiken seit 1915, wie sie oben dargelegt sind. Die Darstellung der einzelnen
Stahlsorten lassen Rückschlüsse auf technische Entwicklungen in den Produktions-
verfahren und der Nachfragestruktur zu. An der veränderten Erfassung der Be-
triebe und der Beschäftigtenzahlen lassen sich Rationalisierungsmaßnahmen und
Konzentrationstendenzen ablesen. Stahlproduktion und Roheisenproduktion sind
in immer stärkerem Maße einzelne Stufen innerhalb eines Produktionsablaufes, die
sich bei den modernsten Stahlwerken gar nicht mehr trennen lassen.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Die starken Schwankungen innerhalb der dargestellten Reihen zur Stahlproduk-
tion von 1915 bis zum Beginn der 1950er Jahre falleir sofort ins Auge. Sie sind
einmal hervorgerufen durch die territorialen Veränderungen nach den beiden
Weltkriegen: Abtretung des Saargebietes, Elsaß-Lothringens und Ostoberschlesiens
nach dem Ersten Weltkrieg, Verlust der deutschen Ostgebiete, Teilung Deutsch-
lands und zunächst Verlust des Saargebietes nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann
sind zu nennen die Folgen der wirtschaftlichen Krisenjahre nach 1919 bis L923124
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sowie nach 1929130. Die massiven Produktionsausweitungen im Zuge der Aufnis-
tungspolitik ab Mitte der 1930er Jahre führen zu einem starken Anstieg der
Stahlmengen. In den Tabellen für die Zeit nach 1945 sehen wir zunächst einen
langfristigen Anstieg der Stahlproduktion, der immer wieder von kieineren Ab-
schwüngen gekennzeichnet ist. Deutlich treten die strukturellen Probleme seit 1975
in der Produktionsentwicklung an den Tag.

Die Froduktion der Eisen-, Stahl- und Tempergießereien

a) Zum Erhebungsverfahren

Die Produktion der Eisen-, Stahl- und Tempergießereien wurde rvährend des
gesamten Zeitraumes von 1915 bis 1985 erhoben und z'ttar unter den Bezeich-
nungen:

- Gießereien;
- Gießereien (Eisen- und Stahlgießereien) einschließlich der Kleinbessemer-
eien; - Eisen-, Stahl- und Temperguß.

Eine Unterscheidung der Produktion in einzelne Gruppen fand in den amtlichen
Quellen, die gleichzeitig regional gegliederte Zahlen vorlegen, nicht statt. Für die
Jahre von 1915 bis 1937 kann die Produktion der deutschen Eisen-, Stahl- und
Tempergießereien regional bis auf Länder- bzw. Provinzebene gegliedert vorgelegt
werden. Nach 1937 liegen bis 1944 nur Zah\en für Deutschland vor, für 1945 ist in
den erhobenen Quellen nichts zu ermitteln. Nach 1945 liegen Produktionzahlen für
die einzelnen Bundesländer vor, zum Teil ebenso mit Lücken wie bei den Wertan-
gaben, den Beschäftigtenzahlen und den Angaben zu den vorhandenen Betrieben.

PreulSen
Preußens Produktion der Eisen-, Stahl- und Tempergießereien liegt für die Jahre

von 1915 bis 1937 vor, regionales Gliederungsmoment stellen die einzelnen Provin-
zen d,ar. Nach dem Ersten Weltkrieg fallen im Osten des landes Teile der Provin-
zen Posen, Westpreußen und Schlesien an Polen. Damit entfällt die Gießereipro-
duktion von ca. 25 Betriebe aus den Provinzen Posen und Westpreußen. Die Reste
der beiden Provinzen werden zu der neuen preußischen Provinz Grenzmark Posen-
Westpreußen, die im Nordwesten gelegenen Teile kommen zur Provinz Pommern,
die Kreise und Kreisteile östlich der Weichsel werden nach der Volksabstimmung
1920 zum ostpreußischen Regierungsbezirk Westpreußen. Von 1923 an wird die
Produktion der Eisen-, Stahl- und Tempergießereien der neuen Provinz mit der der
Provinz Ostpreußen zusammengefaßt. Mit dem Wegfall von Ostoberschlesien nach
l9?lverringerte sich in Schlesien die Zahl der Gießereien um mehr als 10 Prozent.
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Saargebiet, Bundesland Saarland
Die Gießereiproduktion des Saargebietes ist bis 1918 bei der Provinz Rheinland

bzw. beim Freistaat Bayern mit gezählt. Für die Jahre von 1919 bis 1924 sind aus
den erhobenen Quellen keine Zahlen zur Produktion der Eisen-, Stahl- und
Tempergießereien zu ermitteln. Von 1938 bis 1944liegen nur Sammelangaben vor.
Erste Produktionszahlen nach dem Zweiten Weltkrieg sind vom Jahr 1947 an
dokumentiert.

Land Anhalt
Die Produktion der Eisen-, Stahl- und Tempergießereien im t and Anhalt ist von

1915 bis 1937 dokumentiert. Zahlen über das Jahr 1937 hinaus sind in den er-
hobenen Quellen nicht zu finden.

Land Ba"den, Land Württemberg, Bundesland Baden-Württemberg
Die Produktion der badischen Eisen-, Stahl- und Tempergießereien steigt von

1915 bis 1937 auf fast die dreifache Menge an, während sich gleichzeitig die
Belegschaft nur etwa verdoppelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden die
Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, ihre Produk-
tion ist nt der des späteren Bundeslandes Baden-Württemberg zusammengefaßt,
sie setzt mit dem Jahr 1946 ein.

Land und Bundesland Bayern
Die Produktion der bayerischen Eisen-, Stahl- und Tempergießereien ist von 1915

bis 1985 nachgewiesen, es fehlen die Produktionszahlen von 1938 bis 1945. Nach
dem Zweiten Weltkrieg ist die Gießereiproduktion von 1946 an durchgängig
dokumentiert.

Land Braunschweig
Abgesehen von den konjunkturell bedingten Scliwankungen stellt sich die

Gießereiproduktion des l-andes Braunschweig von 1915 bis 1937 als relativ kon-
stant dar.

Land und Bundesland Hessen
In Hessen lassen sich, sowohl im t and Hessen wie auch in der Provinz Hessen-

Nassau und dem aus diesen beiden Territorien hervorgegangenen Bundesland
Hessen, die Produktion von Eisen-, Stahl- und Tempergießereien während des
gesamten Erhebungszeitraumes nachweisen. Von 1938 bis 1945 geben die erho-
benen Quellen keine Zahlen her. Für das Bundesland Hessen läßt sich lediglich
für das Jahr 1975 die ZahI der Gießereien ermitteln; auch bei den Beschäftigten-
zahlen klaffen breite Lücken.



LXVI

L önder M e ckl enburg- S chw ein und M ecklenb urg- S trelitz
Die Struktur der mecklenburgischen Gießereibetriebe ist gekennzeichnet von

Klein- und Kleinstbetrieben, eine solche Struktur birgt die Gefahr in sich, daß sie
statistisch nur teilweise erfaßt wird"

Land Sachsen
Die Produktionszahien der sächsischen Eisen-, Stahl- und Tempergießereien

weisen für den Zeitraum von 1915 bis 1937, in dem sie dokumentiert sind, einen
Rückgang nach dem Ersten Weltkrieg, den konjunkturbedingten Einbru ch 7926
und die langanhaltenden Folgen der weltwirtschaftskrise auf.

Land Thüingen
Es finden sich in den erhobenen Quellen fiir Thüringen lediglich die Zah\en für

die Jahre von 1915 bis 1937, wie sie auch die Reichsstatistik ausweist.

Bundesland Berlin
Die Produktion der Eisen-, Stahl- und Tempergießereien in Berlin kann nur frir

wenige Jahre dokumentiert werden. Die Zahl der Betriebe liegt von 1951 bis 1969
vor, ebenso wie die Beschäftigtenzahl.

Bunde sl and Ni e d ers ac hs en
Niedersachsens Produktion der Eisen-, Stahl- und Tempergießereien liegt von

1946 bis 1985 vor. Wertangaben fehlen völlig, Zahlen zu den Betrieben sind ftir
einzelne Jahre ausgewiesen.

Bunde sl and N o rdrh ein-We stfalen
Der Löwenanteil der bundesdeutschen Produktion der Eisen-, Stahl- und Temper-

gießereien wird von den Betrieben in Nordrhein-Westfalen erbracht. Er ist aller-
dings von zeitweise mehr als der Hälfte auf nunmehr etwa 40 Prozent zurück-
gegangen. Damit liegt Nordrhein-Westfalen aber immer noch weit vor allen ande-
ren Bundesländern. Die Produktion ist durchgängig von 1946 bis 1985 dokumen-
tiert. Bis auf wenige Lücken gilt dies auch fiir die Zahl der Betriebe und die
Beschäftigtenzahlen.

Bund e s I and Rh e inl and - Pfalz
Von 1946 bis 1985 liegt eine durchgängige Produktionsreihe für Rheinland-Pfalz

vor. Für 1951 bis 1953 ließen sich nur Produktionszahlen für Eisenguß ermitteln.
Beschäftigtenzahlen liegen von 1950 an vor, Zahlen zu den Betrieben sind seit
1956 ausgewiesen.

Bundesland Schleswig- H olstein
Die Produktion der Eisen-, Stahl- und Tempergießereien ist frir Schleswig-Holstein
von 1915 an durchgehend nachgewiesen. Zahlen können für die Jahre 1915 bis
1937, dann wieder von 1946 an vorgelegt werden.
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b) Zu Begriffsfragen und Systematik

In den Quellen findet sich die Produktion der Eisen-, Stahl- und Temper-
gießereien auf Reichs- bzw. Bundesebene nach einzelnen Sorten gesondert ausge-
wiesen. Dabei ist Eisenguß noch weiter nach speziellen Sorten differenziert:

- Eisenguß (Geschirr- u. Ofenguß, Rohguß ftir sogenannte Sanitätsgegen-
stände, Röhrenguß (Spezialanfertigung), Maschinenguß und Bauguß),
- Temperguß,
- Stahlguß.

Maschinenguß macht den größten Teil der Gießereiprodukte aus, an zweiter
Stelle liegt der Bauguß. Da eine regionale Differenzierung in die vorgestellten
Sorten nicht möglich ist, verwenden die Bearbeiter durchgängig den Sammelbegriff
Eisen-, Stahl- und Tempergießereien.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Die Produktionslage der Gießereien ist in erster Linie abhängig von der Lage in
der Maschinenbauindustrie und vom Baumarkt. Die Nachfrage des Marktes nach
Gießereiprodukten ist in den Reihen für die Jahre vor 1945 deutlich nachvollzieh-
bar: Ende des Ersten Weltkrieges mit Gebietsverlusten und allgemeinem Produk-
tionsnickgang; die schwere Wirtschaftskrise nach 1929 mit Produktionseinbnichen
bei den Gießereien von weit mehr als 50 Prozent; nachfolgender steiler Anstieg mit
einem Produktionsrekord im Jahr 1939. In der Bundesrepublik sieht man die
Abhängigkeit der Produktion von der konjunkturgesteuerten Nachfrage bis in die
L970er Jahre. Danach machen sich in den Reihen strukturelle Veränderungen
bemerkbar.

Die Produktion von Alurniniurn

a) Zum Erhebungsve(ahren

Von 1919 an liegt eine bis 1985 durchgehende Produktionsreihe für das [richtme-
tall Aluminium in Deutschland vor. Die Tabellen sind untergliedert in Hüttenpro-
duktion, Produktion der Umschmelzwerke und Legierungen. Nach Eisen und Stahl
ist Aluminium das wichtigste Gebrauchsmetall. Die Unterscheidung in Hüttenpro-
duktion und in die der ljmschmelzwerke dokumentiert nicht nur unterschiedliche
Produktionsverfahren. Diese Verfahren stützten sich auf unterschiedliche Aus-
gangsstoffe bei den jeweiligen Produktionsabläufen. In den Aluminiumhütten wird
aus Bauxit über verschiedene Stufen das Irichtmetall gewonnen. Im Gegensatz zur
Eisenverhüttung kann Altmaterial aus Aluminium nicht im Verhüttungsprozeß
eingesetzt werden, dies geschieht in den sogenannten Umschmelzwerken. Daneben
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steht die Produktion von Aluminiumlegierungen, die von 1948 an in den amtlichen
Statistiken erfaßt werden. Wertangaben flir Hüttenaluminium fehlen in den
amtlichen Statistiken seit 1971 aus Datenschutzgninden.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Zu Hüttenproduktion und Umschmelzwerken siehe a). Aluminium wirrl mit einer
Vielzahl anderer Metalle (vor allem Kupfer, Zink, Magnesium, Mangan sowie auch
Nichtmetalle wie Silicium) zu lrgierungen verarbeitet. Sie finden überall da
Verwendung, wo neben Beanspruchung das Gewicht des Werkteils eine große
Rolle spielt oder wo neben der l.eichtigkeit des Materials Wert auf hohe Korro-
sionsbeständigkeit gelegt wird.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwanlanngen

Produktionsnickgänge im Gefoige der Weltwirtschaftskrise um 1930 kennzeich-
nen die Jahre der Weimarer Republik. Nach 1934 nimmt die Aluminiumproduktion
einen steilen Anstieg mit einem Höchststand im Jahre 1944. Noch in den ersten
Monaten des Jahres 1945 wurden ca.20 000 t Aluminium produziert, dem folgte in
den beiden folgenden Jahren eine Jahresproduktion von nicht einmal 1 000 t in
den Westzonen.

Die Produktion von Kupfer

a) Zum Erhebungsverfahren

Die Kupferproduktion Deutschlands ist durchgetrend von 1915 bis 1985 dokumen-
tiert. In den vorliegenden Tabellen ist die Produktion der Kupferhütten aufge-
gliedert einmal nach dem Herstellungsverfahren (Verhüttung, Raffination). Beide
Verfahren haben Kupfer in einer Qualitätsstufe zur Folge, die mit dem als Gar-
kupfer bezeichneten Produkt, wie es in Tabellen für die Jahre vor 1916 verwendet
wird, weitgehend identisch ist. Die Bearbeiter entschieden sich für die Unter-
scheidung nach Herstellungsverfahren in Anlehnung an die heute gebräuchliche in
der Metallstatistik. Neben diesen zwei Reihen, mit ihrem im wesentlichen gleichen
Endprodukt, steht eine dritte, in der die Produktionszahlen der Kupferlegierungen
festgehalten sind. Sie umfassen Bronze, Messing und zinnhaltige Kupferlegierun-
gen. Die Beschäftigten- und Betriebszahlen der Kupferhütten in Tabelle 631 sind
mit denen der Blei- und Silberhütten zusammengefaßt.

Die Kupferproduktion in den Westzonen kam trotz der Wirren des Kriegsendes
nicht vollständig zum Erliegen, es waren noch genügend Vorräte vorhanden, die
einen verminderten Betrieb erlaubten.
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PreulSen
Die preußische Kupferproduktion ist von 1915 bis 1932 dokumentiert, danach

liegen nur noch Sammelangaben für Deutschland vor. Für das Harzer/Sächsische
und das rheinische Wirtschaftsgebiet liegen ebenfalls Reihen für den Zeitraum von
1915 bis L932 vor.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Hüttenkupfer und raffiniertes Kupfer unterscheiden sich nur geringftigig nach
ihrem Reinheitsgrad. Die Unterschiede liegen im Herstellungsverfahren.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Nach dem Ersten Weltkrieg ging die Kupferproduktion zunächst zunick. Danach
können wir einen stetigen Anstieg feststellen, der auch nicht durch die Wirtschafts-
krise zu Beginn der 1930er Jahre beeinträchtigt wird. Nabh demZweiten Weltkrieg
erlitt die Produktion zrNar einen drastischen Einbruch, sie kam aber nicht vollstän-
dig zum Erliegen.

Die Produktion von Nickel

a) Zum Erhebungsve(ahren

Die deutsche Nickelproduktion ist für den gesamten Zeitraum von 1915 bis 1985
nachgewiesen. Produktionszahlen liegen hier frir die Jahre 1915 bis 1919 und 1933
bis 1937 vor. In der Bundesrepublik sind erste Produktionszahlen 1950 nach-
zuweisen, allerdings werden immer wieder für einzelne Jahre die Daten aus
Datenschutzgninden nicht veröffentlicht.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Unter der Bezeichnung Nickel werden in den Quellen sowohl Nickel als auch
Nickellegierungen zusammengefaßt.

c) Zu vorhandenen statistisclten Schwankungen

Vacat.
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Die Produktion von Kobalt

a) Zum Erhebungsve(ahren

Kobaltproduktion ist in Deutschland von 1915 bis 1985 nachgewiesen, sie ist
allerdings in diesem Zeitratm nur fiir die Jahre 1933 bis 1937 zt ermitteln, da sie
mit anderen Schwermetallen zusammen in den erhobenen Quellen aufgeführt ist.
Für die Bundesrepublik Deutschland lassen sich von 1952 anZah\en zur Kobalt-
produktion ermitteln. Seit 1969 sind diese Zahlen aus Datenschutzgninden nicht
mehr veröffentlicht word en. Zu Beschäftigten und Zahl der Betriebe lassen sich
keine Daten vorlegen.

b) Zu Begriffifragen und Systematik

Unter der Bezeichnung Kobalt werden in den Quellen sowohl Kobalt als auch
Kobaltlegierungen zusammengefaßt.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Vacat.

Die Produktion von Kadmium

a) Zum Erhebungsverfahren

Die deutsche Kadmiumproduktion ist von 1915 bis 1924 und von 1933 bis 1985
dokumentiert. Von 1981 an sind die Produktionszahlen aus Datenschutzgninden
nicht mehr veröffentlicht worden. Die Kadmiumproduktion ist zusammen mit
Nickel und Kobalt in gesonderten Spalten einer Tabelle dargestellt. Produktions-
zahlen liegen ftir die Westzonen auch fiir die unmittelbare Nachkriegszeit vor.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Unter dem Begriff Kadmium werden Kadmium und Kadmiumlegierungen zusam-
mengefaßt. Angaben zu Betriebszahlen und Beschäftigten sind nur zusammen mit
anderen Metallhütten ermittelbar und können für Kadmium nicht sesondert
ausgewiesen werden.
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c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Nach dem Ersten Weltkrieg geht die Kadmiumproduktion rapide zunick und
kommt für einige Jahre vollständig zum Erliegen. Trotz Zweitem Weltkrieg zeigt
sich lediglich ein leichter Rückgang der Produktion nach 1945.

Die Produktion von Blei

a) Zum Erhebungsverfahren

Die deutsche Bleiproduktion ist für den gesamten Erhebungszeitraum dokumen-
tiert. Ihre tabellarische Darstellung ist nach den Veröffentlichungen der Metallsta-
tistik gegliedert. Unter der Spalte Hüttenproduktion sind zusammengefaßt die
Sorten Weich-, Fein- und Hart(Antimon)blei; Umschmelzwerken werden die
Sorten Raffinade- und Blockblei zugeordnet, als t-egierungen werden Bleilegierun-
gen, Schrift- und Lagermetalle bezeichnet. Dabei beinhaltet die als,Hüttenproduk-
tion bezeichnet Menge diejenigen Sorten, die in den Tabellen zum Zeitraum vor
1915 als Blockblei bezeichnet wurden. Zinkbleie sind in vorliegendem Band bei der
Zinkproduktion bei Irgierungen mitgerechnet. Die Bezeichnung Blockblei bei den
Umschmelzbleien bezieht sich auf die Handelsform. Anzahl der Betriebe und
Beschäftigten sind in Tabelle 631, ftir die Jahre vor 1938 dargestellt. Die Bleiver-
hüttung in den Westzonen ging, ̂ yar vermindert, nach der Kapitulation nahtlos
weiter.

Preul3en
Die preußische Bleiproduktion ist für die Jahre 1915 bis 1932 dokumentiert. Sie

ist regional gegliedert in zwei Wirtschaftgebiete: einmal das HarzerfSächsische,
dann in den Rheinbezirk.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Raffinadeblei sind solche Bleie, die durch elektrolytische und pyrometallurgische
Verfahren von Verunreinigungen befreit werden. Durch R.affination werden in
hohem Maße Altbleie wiederaufbereitet.

c) Zu vorhandenen statistischen Scltwankungen

Die deutsche Bleiproduktion verzeichnet einen deutlichen Rückgang nach dem
Ersten Weltkrieg, steigt dann wieder an und zeichnet sich durch relative Konstanz
bis 1945 aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt die Produktion nicht niletzt
durch die alliierten Beschränkungen niedrig, um dann stetig anzusteigen. Seit dem
Ende der 1960er Jahre pendelt sich die Bleiproduktion auf einem relativ konstan-
ten Niveau ein.
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Die Produktion von Zink

a) Zum Erhebungsverfahren

in den amtlichen Statistiken finden sich als Produkte der Zinkhütten:
- Rohzink,
- raffiniertes Zink,
- Zinkblei, später Zinklegierungen;

Die tabellarische Darsteliung der Zinkproduktion lehnt sich in der Tabellenges-
taltung an die Gliederung der heutigen amtlichen lr{E-Metalistatistik an. Fürlie
Zeit vor 1945 wird wie folgt verfahren: In den Tabellen wird die Rohzinkproduk-
tion in der Spalte Hüttenproduktion dargestellt, die Spalte Umschmelzwerke
umfaßt raffiniertes Zink, Zinkblei steht in där Spalte Legierungen. Neben preußen
wurde Zink vor 1945 noch in den L,ändern Braunschwelg, Oldänburg und Sachsen
sowie in der Hansestadt Hamburg hergestellt. Ihre Pröduktion kann in den er-
hobenen Quellen nur als Sammelangabe dokumentiert werden. Nach 1945 konnte
in den Westzonen 

{ie Rohzinkproduktion ohne vollständige Unterbrechung weiter-
gehen. Von 197i wird die reine Hüttenproduktion (Rohzink) aus Datenschutzgnin-
den nicht mehr veröffentlicht, wohingegen das Statistische Jahrbuch von Nordrhein-
Westfalen dieses Veröffentlichungskriterium noch nicht anwendet.

Preut3en
Die beiden Zentren der Zinhrerhüttung finden sich in Preußen bis nach dem

Ersten Weltkrieg traditionellerweise im Rheinland und im oberschlesischen Regie-
rungsbezirk Oppeln. Zah\en zu Betrieben und Beschäftigten liegen nur für *.tiig"
Jahre vor, so daß die Bearbeiter auf eine eigene tabellariichen Dlrsteilung verziÄ-
teten, sie liegen in einer Datenbank vor.

Bundesland Nordrhein-We stfulen
Von 1948 bis 1975 sind mengenmäßig die Produktion an Hüttenzink und Um-

schmelzprodukten dokurnentiert. Wertangaben sind in den erhobenen euellen
nicht zu finden.

b) Zu Begiffsfragen und Systematik

Während die amtlichen Statistiken vor 1945 die Lrgierungen explizit mit Zinkblei
bezeichnen, fehlt danach in den euellen diese Spezifikation. Wenn die euellen an
manchen Stellen von Blockzink sprechen, dann wird damit nicht eine andere
Qualität bezeichnet, sondern es handelt sich um die Benennung der Form, in der
Rohzink in den Handel kommt.



LXXIII

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Ein drastischer Rückgang der Zinkproduktion nach dem Ersten Weltkrieg und
dessen Beschleuoigrrng nach dem Verlust der Hütten im Regierungsbezirk Oppeln
1922 kenrueichnen die Entwicklung bis 1930. Dann zeigt" sich im Gefolge der
Wirtschaftskrise von 1931 ein Rückgang um mehr als 50 Prozent, dem folgt ein
rasanter Anstieg von 1934 an mit einer Produktionsausweitung, wie sie später in
der Bundesrepublik Deutschland nie erreicht wurde.

Die Produktion von Zinn

a) Zum Erhebungsve(ahren

Die Zinnproduktion der Hütten ist durchgängig von 1915 bis 1985 für den
jeweiligen Geltungsbereich "Deutschland" in Tabellen dargestellt. Es ist unterschie-
den zwischen Hüttenproduktion, Produktion von [Jmschmelzwerken und produzier-
ten lrgierungen. Die produzierten lrgierungen konnten nicht ftir den gesamten
Erhebungszeitraum ermittelt werden. DieZahI der Betriebe und der Beschäftigten
findet sich in Tabelle 63I. Die Hauptmenge an verhüttetem Zinn wurde in
Preußen in vier Werken erschmolzen. daneben stehen noch Hütten in den Ländern
Sachsen und Braunschweig. Nach demZweiten Weltkrieg nahmen die Zirvrhütten
in den Westzonen ihre Produktion im Jahre 1948 wieder auf. Hauptproduzent war
das Bundesland Nordrhein-Westfalen, dessen Produktion flir eine kurze Zeitspanne
in einer gesonderten Tabelle dargestellt werden kann; dabei sind Zinnlegierungen
und Hüttenzinn zusannmengefaßt.

b) Zu Begriffifragen und Systemattk

Bei den Betrieben handelt es sich auch um solche, die als reine Entzinnungsan-
stalten bezeichnet werden, sie arbeiten auch Altmaterialien auf. Aus Datenschutz-
gninden sind die Produktionszahlen der Zinnhütten in der Bundesrepublik
Deutschland seit 1981 nicht mehr veröffentlicht worden.

c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Rückgang der Produktion unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und die Preis-
steigerungen der Inflationszeit sind die signifikantesten Brüche in den vorgelegten
Reihen.
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Die Produktion von Silber

a) Zum Erhebungsverfahren

Die Produktion von Silberhütten und Silberscheideanstalten ist für die Jahre von
1915 bis 1944 und 1950 bis 1985 nachgewiesen. Die Produktionsergebnisse für die
Jahre 1938 bis 1944 können aufgrund der Quellenlage nicht dokumentiert werden.
Die preul3ischen Zahlen sind für das Harzer/sächsische und das rheinländische
Wirtschaftsgebiet disaggregiert. Die sächsische Silberproduktion kann wegen der
schlechten Quellenlage nur ftir die Jahre 1917119 vorgelegt werden. Datenschutz-
gninde verhinderten eine Veröffentlichung der Silberproduktion der Bundesrepu-
blick Deutschland seit 1982.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Die Produktionsmengen enthalten auch die Mengen, die in Scheideanstalten
durch die Aufarbeitung von Altmaterialien gewonnen wurden.

c) Zu vorhandenen statistisclten Schwankungen.

Rückgang der Produktion unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und die Preis-
steigerungen der Inflationszeit sind die signifikantesten Brüche in den vorgelegten
Reihen.

Die Produktion von Gold

a) Zum Erhebungsverfahren

Die Produktion von Gold ist von 1915 bis 1944 und von 1950 bis 1985 nachge-
wiesen. Produktionszahlen können nicht für alle diese Jahre vorgelegt werden, dies
läßt die Quellenlage nicht zu. Die preußischenZahlen sind für das Harzer/säch-
sische und das rheinländische Wirtschaftsgebiet disaggregiert. Die sächsische
Goldproduktion kann nur für die drei Jahre l9I7llg dokumentiert werden, mehr
erlauben die Quellen nicht. Datenschutzgninde lassen die Reihe zur Bundesrepu-
blik zwei Lücken auflveisen,1962167 und 1981/85.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Die Produktionsmengen enthalten auch die Mengen, die in Scheideanstalten
durch die Aufarbeitung von Altmaterialien gewonnen wurden.
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c) Zu vorhandenen statistischen Schwankungen

Rückgang der Produktion unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und die Preis-

steigerungen der Inflationszeit sind die signifikantesten Bniche in den vorgelegten
Reihen.

Die Produktion von Platin

a) Zum Erhebungsverfahren

Die Produktion von Platin ist von 1915 bis 1944 und von 1968 bis 1985 nachweis-
bar. Tatsächliche Produktionsmengen und deren Werte sind lediglich flir die
Zeiträume L9l7 - t920 und 1925 - L937 aus den erhobenen Quellen zu ermitteln.
Die preußischen Zah\en sind ftir das Harzer/sächsische und das rheinländische
Wirtschaftsgebiet disaggregiert. Für das t^and Sabhsen geben die erhobenen
Quellen nur ftir drei Jahre Produktionsergebnisse her. Die Produktion in der
Bundesrepublik Deutschland wurde aus Datenschutzgninden nicht veröffentlicht.

b) Zu Begriffsfragen und Systematik

Die Produktbezeichnung Platin ist während des gesamten Erhebungszeitraumes
unverändert geblieben. Die Produktionsmengen enthalten auch die Mengen, die in
Scheideanstalten durch die Aufarbeitung von Altmaterialien gewonnen wurden.

c) Zu vorhandenen statistiscll.en Scltwankungen

Vacat.
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Regionenregister zum Tabellenteil

Die Zahlen beziehen sich auf die l.{ummern der einzelnen Tabellen.

Aachen, Reg.bez.
Bergbau: Steinkohl e 28, Braunkohle 85, Eisenerz 272, Bleierz 342, Zinkerz
360. Schwefelkies 458;

Aachen, Revier
Bergbau: Steinkohl e 42 I 43

Allenstein, Reg.bez.
Bergbau: Braunkohle 57

Anhalt, Land
Bergbau: Braunkohle 86, Kainit, Hartsalz und Sylvinit 169, Karnallitische
Salze 189, Steinsalz 218, Borazit 236, Eisenerz 273;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperglß 577;

Arnsberg, Reg. b€2.
Bergbau: Steinkoht e 22, Eisenerz 263, Man1anerz 291,, Bleierz 335, Zinkerz
354, Kupfererz 402, Schwefelkies 452;

Baden, Land
Bergbau: Steinkohle 29, Erdöl 120, Kainit, Hartsalz und Sylvinit 170, Stein-
salz 2I9, Eisenerz 27 4, Bleierz 369, Zinkerz 369, Silbe r erz 369 ;
Hütte: Stahl 5L2, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u. Stahlwerke 536,
Eisen-, Stahl- u. Temperguß 578;

Baden-Württemberg, Bundesland
Bergbau: Erdöl 130, Erdölgas L40, Erdgas 148, Kalisalze 194, SteinsaIz226,
Eisen- und Manganerz 301, Bleierz 373, Zinkerz 373, Utaneru 467;
Hütte: Roheisen 497, Stahl 521, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl-
u. Warmwalzwerke 549, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 590;

Bayern, Land
Bergbau: Steinkohle 30, Braunkohle 87, Pechkohle 98, Erdöl 121, Steinsalz
220, Eisen erz 27 5, Antimone rz 3ll, Bleierz 37 0, Zinkerz 37 0, Silbererz 370,
Golderz 387, Kupfererz 41.1, Molybdänglanz 422, Quecksilbererz 436,
Schwefelkies 459, Zinnerz 473, Graphit 480;
Hütte: Roheisen 488, Stahl 513, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.
Stahlwerke 537, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 579;
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Bayern, Bundesland
Berybau Steinkohle 37, Braunkohle 93, Pechkohle 99, Erdöl 1.31, Erdölgas
141, Erdgas 149, Steinsalz 227, Eisen- und Manganerz 302, Bleierz 374,
Zinkerz 374, Schwefel- und Magnetkies 462, Uranerz 468, Graphit 482;
Hütte: Roheisen 498, Stahl 522, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl-
u. Warmwalzwerke 550, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 591;

Berlin(West)
Hütte: Roheisen 498a, Stahl 522a, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen-,
Stahl-u. Warmwalzwerke 551, Eisen-, Stahl- u. Temperyuß 592;

Birkenfeld (Oldenburg)
Berghau: Steinkohle 3L, Eisenerz 276,Kupfererz 412,

Bonn, OBAB.
Bergbaz.. Steinkohle 5, Braunkohle 52, Steinsalz 20L, Eisenerz 242, Man-
ganerz 288, Bleierz 3201365, Zinkerz 3451365, Kobalt 388, Kupferetz 392,
Nickelerz 425, Quecksilbererz 435, Schwefelkies 441;

Brandenburg, Prov.
Bergbau: Braunkohle 59, Erdöl 112;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 561;

Braunschweig, Land
Bergbau: Braunkohle 88, Asphaltkalkstein 10L, ErdöI I22, Kainit, Hartsalz
,rttd Sylvinit, L7L, Karnallitische Salze 190, Steinsalz 221, Eisenetz 277,
Bleierz 3lI, Zinkerz 371, Silbererz 371, Kupfercrz 4\3, Schwefelkies 460;
Hütte: Roheisen 489, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u. Stahlwerke
538, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 580;

Bremen
Bergbau: Erdötr 123;
Hütte: Roheisen 490, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u. Stahlwerke
539, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 581;

Bremen, Bundesland
Bergbau: Erdöl 132;
Hütte: Roheisen 4901498a, Stahl SLZa,Aniagen, Beschäftigte der Hochofen-

, Stahl- u. Warmwalzwerke 552, Eisen-, Stahl- u. Tempergrrß 593;

Breslau, OBAR.
Bergbau: Steinkohle 6, Braunkohle 53, Steinsalz Z}Z,F;isenerz243, Arsenerz
3L4, Bleierz 321,1366, Zinkerz 3461366, Chromerz 380, Golderz 384, Kup-
fererz 393, Magnesit 420, Nickelerz 426, Schwefelkies 442, lJranetz 465,
Cadmiumoxyd 477, Graphit: 479;
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Breslau, Reg.bez.
Bergbau: Steinkohle 11, Braunkohle 67, Eisenerz250, Arsenerz 316,Bleierz
326, Nickelerz 426, Graphit 4791;

Bromberg, Reg.bez.
Berybau: Steinsalz 206

Clausthal, OBAB.
Bergbau: Steinkohle 7, Braunkohle 54, Asphal;kalkstein 101, Erdöl L09,
Kainit, Hartsalz und Sylvinit 158, Karnallitische Salze 178, Steinsalz 203,
Bischofit 231, Eisenerz 244, Manganerz 289, Bleierz 322/367, Zinkerz
347 /367, Golderz 385, Kupfererz 394, Nickelerz 427, Schwefelkies 443;

Deutschland, L915 - 1944
Bergbau: Steinkohle 1, Braunkohle 48, Pechkohle 98, Asphaltkalkstein 100,
Erdöl 105, Kainit, Hartsalz und Sylvinit 155, Karnallitische Salze 175, Stein-
salz 197, Bischofit 23I, Borazit 232, l^angbeinit 238, Eisenerz 239, Man-
ganeru 286, Antimonerz 309, Arsenerz 3\3,Bleierz 318, Zinkerz 343, Kup-
fererz 361, Chromerz 380, Golderz382, Kobalt 388, Kupfererz389, Lithium-
glimmer 419, Magnesit 420, Molybdänglarz 421, Nickelerz 424, Quecksil-
bererz 434, Schwefelkies 437,Uranerz 465, Wismuterz 470, Wolframerz 471,
Zinnerz 472, Bawt 47 5, Cadmium oxyd 477 , Graphit 478;
Hütte: Roheisen 483, Stahl 507, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.
Stahlwerke 531, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 559, Aluminium 601, Kupfer
604, Nickel 610, Kobalt 610, Kadmium 610, Blei 612, Zink 6t8, Zinn 623,
Silber 626, Gold 626, Platin 626, Betriebe, Beschäftigte der NE-Metallhüt-
ten 631;

Deutschland 1945 - 1985
Bergbau: Steinkohle 2, Braunkohle 49, Pechkohle 99, Asphaltkalkstein 104,
Erdöl 106, Erdölgas 139, Erdgas 147, Kalisalze 193, Steinsalz 198, Eisen-
und Manganerz 300, Bleierz362,Zinkerz 362, Kupfererz390, Nioberz 433,
Schwefel- und Magnetkies 438, Uranerz 466, Bauxit 476, Graphit 482;
Hütte: Roheisen 496, Stahl 62A, AnIaEen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl-
u. Warmwalzwerke 548, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 589, Aluminium 602,
Kupfer 608, Nickel 611, Kobalt 611, Kadmium 611, Blei 616, Zirik62I,Zinn
624, Silber 630, Gold 630, Platin 630, Betriebe, Beschäftigte der NE-Metall-
hütten u. Umschmelzwerk e 632;

Dortmund, OBAB"
Bergbau: Steinkohle 8, Braunkohle 55, Erdöl 110, Steinsalz 204, Eisenerz
245, Bleierz 323 / 368, Zinkerz 348 I 368, Kupfererz 395, Schwefelkies 444 ;



493

Düsseldorfi, Reg.bez.
Bergbau: Steinkohle 26, Braunkohle 83, Steinsalz 216, Eisenerz 269, Bleierz
339, Schwefel kies 456;

Elsaß-t othringen, Reichsland
Bergbau: Asphaltkalkstein 103, Erdöl I29, Kainit, Hartsalz und Sylvinrt I74,
Eisenerz 284;
Hütte: Roheisen 495a, Stahl 519, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.
Stahlwerke 547, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 576;

Erfurt, Reg.bez.
Berybau: Kainit, Hartsalz und Sytvinit 163, Karnallitische Salze 183, Stein-
salz 2L0, Eisenerz 254, Kupfererz 400;

Frankfurt fOder, Reg, bez.
Bergbau: Braunkohle 61

Halle, OBAB.
Bergbau: Steinkohle 9, Braunkohle 56, Erdöl 111, Kainit, Hartsalz und
Sylvinit 159, Karnallitische Salze 179, Steinsalz205,Borazit233,I-angbeinit
238, Eisenerz 246, Antimonerz 3L0, Bleierz 324, Kupferen 396, Nickelerz
428;

Hamburg
Bergbau: ErdöI 124;
Hütte: Roheisen 498q stahl 522a, Eisen-, stahl- u. Temperguß 5g1;

Hamburg, Bundesland
Bergbau: Erdöl 133, Erdölgas L42, Erdgas 150;

Hannover, Prov.
Bergbau: Steinkohle 15, Braunkohle 73, Asphaltkalkstein 101, Erdöl LI6,
Kainit, Hartsalz und Sylvinit 164, Karnallitische Salze !84, Steinsalz 211,
Bischofit 231,, Eisenerz 256, Manganerz 290, Bleierz 330, Zinkerz 350,
Kupfererz 4A\ Schwefelkies 448;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 562;

Hannover, Reg.bez.
Bergbau: Steinkohle L6, Braunkohle 74, Asphaltkalkstein 101, Kainit, Hart-
salz und Sylvinit 165, Steinsalz 2I2, Bleierz 331;

Harzer Wirtschaft sgebiet
Hütte: Kupfer 606, Blei 614, Silber 628, Gold 628, platin 62g;
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Hessen, Land
Bergbau: Braunkohle 89, Erdöl 125, Eisenerz 278, Kupfererz 4L4, Bauxit
476;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 582;

Hessen, Bundesland
Bergbau: Braunkohle 94, Erdöl 134, Erdölgas 143, Erdgas 151, Kalisalze
195, Steinsalz 228, Eisen- und Manganerz, Bleierz 375, ZirTkerz 375, Kup-
feren 416, Bauxit 476:
Hütte: Roheisen 499, Stahl523, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl-
u. Warmwalzwerke 553, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 595;

Hessen-Nassau, Prov.
Bergbau: Steinkohle 23, Braunkohle 78, Kainit, Hartsalz und Sylvinit 168,
Karnallitische Salze 188, Steinsalz 215, Eiseneru264, Manganerz292, Blei-
erz 336, Zinkerz 355, Kupf.ererz 403, Nickelerz 429, Schwefelkies 453;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 553;

Hildesheim, Reg.bez.
Bergbau: Steinkohle 17, Braunkohle 75, Erdöl 1.t7, Kainit, Hartsalz und
Sylvinit 166, Zinkerz 350, Karnallitische Salze 185, Steinsalz 213, Bischofit
231, Eisenerz 257, Bleierz 332, Kupfererz 401., Schwefelkies 448;

Hohenzollernsche Lande
B ergb au: Steinsalz 217 ;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 567 /568;

Kassel, Reg.bez,
Bergbau: Braunkohle 79, Kainit, Hartsalz und Sylvinit 168, Karnallitische
Salze 188, Steinsalz 215, Eisenerz 265, Man5anerz 293, Kupfererz 404,
Nickelerz 427;

Koblenz, Reg, bez.
Bergbau: Steinkohle 25, Braunkohle 82, Eisenerz 268, Manganerz 296,
Bleierz 338,Zinkerz357, Kupfererz 407, Nickelerz 432, Schwefelkies 455;

Köln, Reg.bez.
Bergb au: Braunkohle 84, Eisenerz 27 0, Bleieru 340, Zinkerz 358, Kup fererz
408;

Kommunion-Unterharz
Bergbau: Bleierz 332, Kupfererz 4L0;

Köslin, Reg.bei.
Bergbau: Braunkohle 64
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Lahn-Dillbezirk
Hütte: Roheisen 487, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u. Stahlwerke
535;

Liegnitz, Reg.bez.
Bergb au: Steinkohl e 12, Br aunkohle 68, Eisene rz 25 l, Arsenerz 3L7, Bleierz
327, Golderz 386, Kupfererz 397, Schwefelkies 446, Utanerz 465;

Lippe, Land
Berybau: Braunkohle 90;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 583;

Lübeck
Hütte: Roheisen 491, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u. Stahlwerke
540, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 581;

Lüneburg, Reg. bez.
Bergbau: Braunkohle 76, Erdöl 118, Kainit, Hartsalz und Sylvinit L67,
Karnallitische Salze 186, Steinsalz 214, Eisenerz 258;

Luxemburg
Bergbau: Eisenerz 285
Hütte: Roheisen 495b, Stahl 519a, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- und
Stahlwerke 547a;

Marienwerder, Reg.bez.
Bergbau: Braunkohle 58, Eisenerz 247;

Magdeburg, Reg.bez.
Bergbau: Braunkohle 7I, Kainit, Hartsalz und Sylvinit L61, Karnallitische
Salze L8L, SteinsalzZAE, Borazit 234,l-angbeinit 238;

Mecklenburg- Schwerin, Land
Bergbau: Karnallitische Salze I9t, Steinsalz 222;
Hütte: Stahl 514, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u. Stahlwerke 54L,
Eisen-, Stahl- u. Temperguß 584;

Mecklenburg- Streli tz, Land
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 584;

Merseburg, Reg"bez.
Bergbau: Steinkohle 14, Braunkohle 72, Kainit, Hartsalz und Sylvint 162,
Karnallitische Salze 182, Steinsalz Z}9,Borazit235, Eisenerz 255, Antimon-
erz 3I0, Bleierz 229, Kupf.ererz 399, Nickelerz 428;
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Münster, Reg.bez.
Bergbau: Steinkohle 20, Eisenerz26l,Bleierz 334,Zir1kerz352,Schwefelkies
450;

Minden, Reg.bez.
Bergbau: Steinkohl e 21, Braunkohle "17, Eisenerz 262, Zinkerz 353, Schwe-
felkies 451;

Niedersachsen, Bundesland
Bergbau: Steinkohle 38, Braunkohle 95, Asphaltkalkstein 104, Erdöl 135,
Erdöigas 144, Erdgas 152, Kalisalze 196, Steinsalz 229, Eisen- und Man-
ganeru 304, Bleierz 3761379, Zinkerz 376/379, Schwefel- und Magnetkies
463:
Hütte: Roheisen 500, Stahl 524, ,\nlagen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl-
u. Warmwalzwerke 554, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 596;

Norddeutschland (1945 - 19SS)
Hütte: Roheisen 501, Stahl 525;

Nordrhein-Westfalen, Bundesland
Bergbau: Steinkohle 39, Braunkohle 96, Erdöl 136, SteinsalzZ30, Eisen- und
Manganerz 305, Bleierz 377, Zinkerz 377, Kupfererz 4I7, Schwefel- und
Magnetkies 464;
Hütte: Roheisen 502, Stahl 526, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl-
u. Warmwalzwerke 555, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 597, Aluminium 603,
Kupfer 609, Blei 617, Zink 622, Ziwr 625

Oldenburg, Land
Bergbau: Erdöl 126, Eisenerz 279;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 585;

Oppeln, Reg.bez.
Bergbau: Steinkohle L3, Braunkohle 69, Eisenerz 252, Bleierz 3ZB. Zinkerz
349, Schwefelkies 447;
Hütte: Zink 620a;

Osnabrüc\ Reg.bez.
Bergbau: Steinkohle 18, Eisenerz 259:

Ostpreußen, Prov.
Bergbau: Braunkohle 57;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 564;

Pommern, Prov.
Bergbaui Braunkohle 62, Erdöl 113;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 565;
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Posen, Prov.
Berybau: Braunkohle 65, Steinsalz 206, Eisenerz 248;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Tempergnß 5661575;

Posen, Reg.bez.
Bergbau: Braunkohle 65, Eisenerz 248;

Potsdam, Reg.bez.
Berybau: Braunkohle 60, Erdöl 112;

Preußen
Berybau: Steinkohle 3f 4, Braunkohle 50/51, Asphaltkalkstein 1.0L, Erdöl
L1i I I0B, Kainit, Hartsalz und Sylvini t 156 I 157, Karnallitische Salze 17 6 / t77 ,
Steinsalz 1991200, Bischofit 23I, Borazit 233, t-angbeinit 238, Eisenerz
2401241, Manganerz 287, Antimonerz 310, Arsenerz 3L5, Bleierz
3I9 I 363 I 364, Zinkerz 344 I 363 1364, Silbe r erz 364, Golderz 383, Kobalt 388,
Kupfererz3gl,Magnesit420,Nickelerz424,Quecksilbererz435'Schwefel-
kies 439/440, Uranerz 465, Cadmiumoxyd 477, Graphit 479;
Hütte: Roheisen 484, Stahl 508, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.
Stahlwerke 532, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 560, Kupfer 605, Blei 613,Zirtk
619, Zinn 623a, Silber 627, GoId 627, PIatin 627;

Rheinland, Prov.
Bergbau: Steinkohle 24, Braunkohle 81, Steinsalz 21,6, Eisenerz 267, Man-
ganerz295, Bleierz33T,Zinkerz 356, Kobalt 388, Kupfererz 406, Nickelerz
432, Schwefelkies 454;
Hütte: Roheisen 485, Stahl 509, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.
Stahlwerke 534,Eisen-, Stahl- u. Temperguß 567, Kupfer 607, Blei 6t5,Zirtk
620, Silber 629, Gold 628,Platin 628;

Rheinland-Ffalz, Bundesland
Bergbau: Steinkohl e 41, Braunkohle 9J , Erdöl 137, Erdölgas 1"45, Erdgas
153, Eisen- und Manganerz 306, Bleierz 378, Zinkeru 378, Kupfererz 4t8,
Uranerz 469:
Hütte: Roheisen 503, Stahl 527, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl-
u. Warmwalzwerke 556, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 598;

Ruhr, Revier
Bergbau: Steinkohl e 44 I 45

Saar, Revier
Bergbau: Steinkohl e 46 I 47 ;
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Saargebiet 1935 - 1944
Bergbau: Steinkohl e 36;
Hütte: Roheisen 495, Stahl 518, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.
Stahlwerke 546, Eisen-, Stahl- u. Temperyß 572;

Saarland, Bundesland
Bergbau: Steinkohle 40, Eisen- und Manganerz 308;
Hütte: Roheisen 504, Stahl 528, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl-
u. Warmwalzwerke 557;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 599;

Sachsen, Land
Bergbau: Steinkohle 32, Braunkohle 91, Eisenerz 280, Bleierz 372, Zinkerz
372, Silbereru 372, Lithiumglimmer 419, Molybdänglaw 423, Schwefelkies
461, Wismuterz 470, Wolframerz 471., Sachsen 474;
Hütte: Stahl 515, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u. Stahlwerke 542;,
Eisen-, Stahl- u. Temperguß 586, Silber, Gold u. Platin 629a;

Sachsen, Prov.
Bergbau: Steinkohle 1.4, Braunkohle 70, Erdöl 114, Kainit, Hartsalz und
Sylvinit 160, Eisenerz253, Karnallitische Salze 180, Steinsalz 207,L,ang-
beinit 233, I-angbeinit 238, Antimonerz 310, Bleieru 229, Kupfererz 398,
Nickelerz 428;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 569;

Sachsen-Meiningen (Thüringen)
Hütte: Roheisen 492, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u. Stahlwerke
543:

Sächsisches Wirtschaft sgebiet
Hütte: Kupfer 606, Blei 614, Silber 628, Gold 628, Platin 628;

Schaumburg-Lippe, Land
Bergbau: Steinkohle 33, Kainit, Hartsalz und Sylvinit 172, Steinsalz 223;

Schlesien, ProY.
Bergbau: Steinkohle 10, Braunkohle 66, Eisenerz249, Arsenerz 315, Bleierz
325, Zinkerz 349, Chromerz 38 1, Gold erz 384, Kupfererz 397, Magnesit 420,
Nickelerz 426, Schwefelkies 442,Uranerz 465, Cadmiumoxyd 477, Graphit
479|
Hütte: Roheisen 486, Stahl 510, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.
Stahlwerke 533, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 57L, Zink 620a;

Schleswig, Reg.bez.
Bergbau: Erdöl 115
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Schleswig-Holstein, Prov.
Bergbau: Erdöl 115;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 570;

Schleswig-Holstein, Bundesland
Bärgbau: Erdöl 138, Erdölgas 146, Erdgas L54, Eisen- und Manganerz 307;

Htitte:505, Stahlszg,Anlagen, Beschäftigte der Hochofen-, Stahl- u. Warm-

walzwerke 558, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 600;

Siegerland
Hütte.. Roheisen 487, Stahl 511, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.

Stahlwerke 535:

Stade, Reg.bez.
Bergbau: Erdöl 119, Karnallitische Salze 187;

Stettin, Reg.bez.
Bergbau: Braunkohle 63

Stralsund, Reg.bez.
Bergbau: Erdöl 113

Süddeutschland (1945 - 1985)
Hütte: Roheisen 506, Stahl 630;

Thüringen, Land
Bergbau: Steinkohle 35, Braunkohle 92, Erdöl 127, Kainit, Hartsalz und

Sylvinit 173, Karnallitische Salze 192, Steinsalz 224, Borazit 237, Eiseneru

281, Manganerz 298, Antimonerz 312, Kupfercrz 415;
Hütte: Roheisen 493, Stahl 516, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.

Stahlwerke 544, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 587;

Tlier, Reg.bez"
Bergbau: Steinkohl e 27 , Eisenerz 27l, Mangane rz 297 , Bleierz 34L, Zinkerz

359, Kupfererz 409, Schwefelkies 457;

Waldeck, Land
Bergbau: Eisenerz 282, Manganerz 299;

Westfalen, Prov.
B ergb au: Steinkohle L 9, Eisenerz 260, Man ganeru 29 l, Bleierz 333, Zinketz
35L, Kupfererz 402, Schwefelkies 449;
Hütte: Roheisen 485, Stahl 509, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.

Stahlwerke 534, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 573;
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Westpreußen, Prov.
Bergbau: Braunkohle 58, F;isenerz 245;
Hütte: Eisen-, Stahl- u. Temperguß 574/575;

Wiesbaden, R.eg.bez.
B ergb au : Br aunkohl e 8 0, Eis e nerz 266, Manganer z 29 4, Bleier z 33 6, Zinker z
355, Kupfercrz 405, Nickelerz 431, Schwefelkies 453;

Württemh.g, Land
Bergbau: Erdöl L2B, Steinsalz225, Eisenerz 283, Graphit 48i;
Hütte: Roheisen 494, StahI 5I7, Anlagen, Beschäftigte der Hochofen- u.
Stahlwerke 545, Eisen-, Stahl- u. Temperguß 588;
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