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Vorwort zum Gesamtwerk. 

Wer es vor vierzig J ahren unternommen hatte, Deutschlands 
Versorgung mit Nahrungs- und Futtermitteln darzustellen, ware 
in einer recht gunstigen Lage gewesen. Ihm standen die landwirt
schaftliche Betriebszahlung von 1882, die Bodenbenutzungsauf
nahme von 1883, die Viehzahlung von 1883 und die beispiellos 
grundliche Erntestatistik von 1878 und den anschlie13enden J ahren 
zur Verfugung. Auch wer im ersten Kriegsjahr den Stand der Nah
rungs- und Futtermittelversorgung untersuchte (vgl. insbesondere 
Kuczynski und Zuntz, Deutschlands Nahrungs- und Futter
mittel, Allgemeines Statistisches Archiv, 9. J ahrgang, S. 107-188), 
konnte uber den Mangel an statistischen Unterlagen nicht sonder
Hch klagen. Zwar war die Erntestatistik immer mehr - und 
schlie13lich seit 1899 auf einige wenige Feldfruchte - eingeschrankt 
worden, auch lag die letzte landwirtschaftliche Betriebszahlung 
(1907) acht Jahre zuruck; aber es standen eine der 1878er gleich
wertige Bodenbenutzungsaufnahme (1913), die durch eine Obst
baumzahlung nutzlich erganzt war, sowie mehrere Viehzahlungen 
(1912, 1913, 1914), deren Auswertung durch eine inzwischen ein
gefiihrte, wenn auch recht unvollkommene Schlachtungsstatistik 
erleichtert war, zu Gebote. Uberdies hatte die Physiologie der 
Ernahrung und namentlich der Futterung in den letzten J ahr
zehnten vor dem Kriege wesentliche Fortschritte gemacht. 

Reute hingegen ist eine Darstellung von Deutschlands Versor
gung mit Nahrungs- und Futtermitteln ein Unterfangen, an das 
der Statistiker nur mit schweren Bedenken herangeht. Da die 
Bearbeitung der Betriebszahlung von 1925 erst begonnen hat, ist 
die von 1907 noch immer die letzte verwertbare. Seit 1913 hat 
keine allgemeine Bodenbenutzungsaufnahme stattgefunden. Die 
Ernteerhebungen, die Viehzahlungen, die Schlachtungsstatistik 
sind unzuverlassiger als vor dem Kriege. Wenn ich hier trotzdem 
versuche - was unter viel gunstigeren Verhaltnissen niemals ver-
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sucht worden ist -, eine umfassende Darstellung von Deutsch
lands Versorgung mit Nahrungs- und Futtermitteln zu geben, so 
geschieht dies, weil es bei der schwierigen innerwirtschaftlichen 
und weltwirtschaftlichen Lage Deutschlands notwendiger denn je 
ist, sich von den Tatsachen, soweit dies iiberhaupt maglich ist, 
Rechenschaft zu geben. 

Selbst wenn die Quellen weniger sparlich und triibe flassen, ware 
es zum Verstandnis der heutigen Sachlage erforderlich, die Ver
gangenheit heranzuziehen. Denn die Entwicklung ist durch den 
Weltkrieg jah unterbrochen worden. Die Umstellungen der Land
wirtschaft in der Kriegszeit wirken noch heute nacho Die auswarti
gen Bezugs- und Absatzgebiete sind noch heute wesentlich andere 
als vor dem Kriege. So unmaglich - im Hinblick auf die indu
striellen Fortschritte in den iibrigen Erdteilen und die veranderte 
weltwirtschaftliche Stellullg Dentschlands - ein Wiederaufbau 
der deutschen Industrie auf Vorkriegsgrundlagen ist, so wahr
scheinlich ist eine Wiederannaherung der heimischen und aus
landischen Versorgung Deutschlands mit Nahrungs- und Futter
mitteln an den Vorkriegszustand. Die Heranziehung der Ver
gangenheit ist aber auch noch aus dem besonderen Grunde er
forderlich, daB bei dem Mangel an zuverlassigem Zahlenstoff fUr 
die Nachkriegszeit die Statistik der Vorkriegszeit allein in vielen 
Fallen die Schatzungsgrundlagen fUr die gegenwartige Erzeugung 
und Verwertung liefem kann. So erklart es sich, daB die Dar
stellung sich nicht auf die neueste Entwicklung beschranken 
konnte, sondem auch die friiheren Zeiten eingehend beriicksichti
gen muBte. 

Bei dem weiten Rahmen, in dem sich diese Untersuchungen so
mit bewegen, war es unvermeidlich, statistische Ergebnisse, die 
auf die allerverschiedenste Art gewonnen waren, zu verwerten. 
Die Tabellen, in denen diese Ergebnisse hier zusammengefaBt 
werden, lassen die Ungleichartigkeit der Erhebungen naturgemaB 
nicht erkennen. Sie erscheinen alle schwarz auf weiB, obwohl, 
wenn nur wirklich vergleichbare Zahlen in der gleichen Farbe ge
druckt waren, die meisten Tabellen ebensoviel verschiedene Far
ben wie Spalten und manche sogar ebensoviel verschiedene Far
ben wie Zahlen aufweisen wiirden. Es ware daher an sich wohl 
das ZweckmaBigste gewesen, jeder Tabelle eine methodologische 
Erlauterung beizugeben. Dann aber ware der Leser, der sach
liches und nicht fachliches Interesse an der Statistik nimmt, zu 
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kurz gekommen; er hiitte den Wald vor lauter Biiumen nicht ge
sehen. Aus diesem Grunde empfahl es sich, die Darstellung der 
Methoden von der Darstellung der Tatsachen zu trennen. 

So erkliirt sich die Gliederung der Arbeit. Der erste Teil erortert 
die statistischen Grundlagen; der zweite behandelt die pflanzlichen, 
der dritte die tierischen N ahrungs- und Futtermittel; der vierte 
zieht die Erniihrungs- und Fiitterungsbilanz. 

Mitverfasser des ersten Teils ist der Regierungs- und V olkswirt
schaftsrat im PreuBischen Statistischen Landesamt Dr. phil. 
Peter Quante. Ihm bin ich auch fUr mannigfache Unterstiitzung 
bei den weiteren Teilen der Arbeit zu Dank verpflichtet. 

Berlin-Schlachtensee, August I926. 

Kuczynski. 
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Einleitung. 

Die Versorgung Deutschlands mit Nahrungs- und Futtermitteln 
erfolgt durch heimische Erzeugung und durch Einfuhr vom Aus
land. Die heimische Erzeugung an pflanzlichen Nahrungs- und 
Futtermitteln wird bestimmt durch die Hohe der Erute. Diese 
hangt ab von dem Umfang der Anbauflache und dem Ertrag von 
der Anbaueinheit. Die heimische Erzeugung an tierischen Nah
rungs- und Futtennitteln wird bestimmt durch das Gesamt
gewicht der geschlachteten Tiere und der nutzbar gemachten 
Milch und der Eier. Diese hangen ab von dem Bestande an Vieh 
und seiner Bewirtschaftung. Die durch heimische Erzeugung und 
durch Einfuhr gewonnenen Nahrungs- und Futtermittel werden 
auf die mannigfachste Art verwertet: zur Aussaat, zur mensch
lichen Nahrung, zur Fiitterung, als Streu, als Dung, zu gewerblichen 
Zwecken. Ein Teil wird im urspriinglichen Zustand verbraucht, 
ein Teil vorher verarbeitet. Fast in jedem Falle entstehen Ver
luste von der Erzeugungsstatte bzw. von der Zol1grenze bis zum 
Verbraucher. Gewisse Mengen werden auch durch Ausfuhr dem 
inlandischen Verbrauch entzogen. 

Aufgabe dieses Buches ist es, die Versorgung Deutschlands mit 
Nahrungs- und Futtermitteln und deren Verwertung zu schilderu. 
Der in der amtlichen Statistik enthaltene Zahlenstoff reicht hierzu 
nicht aus. Annahernd zuverlassig ist er nur fUr den AuBenhandel 
und den Viehstand. Anbau, Erute und Schlachtungen umfaBt 
er nur teilweise und nicht immer entsprechend der Wirklichkeit. 
Uber die Verwertung der Nahrungs- und Futtennittel besagt er 
nur wenig. Deshalb muBten neben der amtlichen Statistik mannig
fache private Que11en herangezogen werden. Vielfach muBte der 
Verfasser auch selbst mit Schatzungen eingreifen. Einzelheiten 
hieriiber findet der Leser in den betreffenden Kapiteln. In diesem 
Hefte solI ausschlieBlich die amtliche Statistik - Erhebungen und 
Verarbeitung - behandelt werden. 

Kuczynski, Nahrungsmittei 1. 
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Quellen. Die Grundiagen der Reiehsstatistik sind zusammenfassend 
dargestellt in: "Statistik des Deutsehen Reiehs" (Erste Reihe). Bd. 1. "Die 
Anordnungen des Bundesrates fiir die gemeinsame Statistik der Deutsehen 
Staaten"; Neue FoIge, Bd. 1, "Zusammenstellung der zu Anfang des Jahres 
1884 geltenden Bestimmungen fiir die gemeinsame Statistik des Deutschen 
Reichs"; Neue Folge, Bd. 101, "Die Statistik des Deutschen Reichs im 
Jahre 1897"; Bd. 201, "Das Arbeitsgebiet des Kaiserlichen Statistischen 
Amtes nach dem Stande des Jahres 1912". Die Anordnungen flir die Folge
zeit sind jeweils im 1. Heft der "Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen 
Reiehs" abgedruckt. Flir die Lander fehlt es an einer ahnliehen zusammen
fassenden Quelle. 

Die Hauptergebnisse der Reichsstatistik sind jeweils im "Statistischen 
Jahrbuch flir das Deutsche Reich" (1880 bis 1925), im Statistischen Hand
buch flir das Deutsche Reich" (1907) und in "Wirtschaft und Statistik" 
(1921 bis 1926), die Hauptergebnisse flir die Lander in deren Statistischen 
Jahrblichem abgedruekt. Flir die Zwecke dieser Untersuchung muJ3te aber 
stets auf die Quellenwerke der amtlichen Statistik ("Statistik des Deutschen 
Reichs", "Viertel j ahrshefte zur Statistik des Deu tschen Reichs", "PreuJ3ische 
Statistik" usw.) zurlickgegriffen werden. Soweit solche Quellenwerke aus
giebig benutzt wurden, sind sie in diesem Hefte aufgeflihrt, soweit ihnen nur 
Angaben fiir ein einzelnes Nahrungs- oder Futtermittel entnommen wurden, 
werden sie an der betreffenden Stelle genannt. 



Erstes Kapitel. 

Anbaustatistik. 

I. Bodenbenutzungsaufnahmen. 
Quellen. Die Bodenbenutzung im Deutschen Reiche nach den land

wirtschaftlichen Aufnahmen des J ahres 1878 (Statistik des Deutschen Reichs, 
Erste Reihe, Bd. 43, S. II, 1-83). - Die Ergebnisse der Ermittelung der 
landwirtschaftlichen Bodenbenutzung im Sommer 1883 (Monatshefte zur 
Statistik des Deutschen Reichs, Jg. 1885, Januarheft, S.10-76). - Die 
Ergebnisse der Ermittelung der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung 
im Jahre 1893 (Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1894, 
IV, s. II5-181). - Die Ergebnisse der Ermittelung der landwirtschaftlichen 
Bodenbenutzung im Jahre 1900 (Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen 
Reichs 1902, III, s. 125-193). - Die landwirtschaftliche Bodenbenutzung 
im Jahre 1913 (Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1915, 
IV, s. I-55). 

Berufs- und Betriebsziihlung yom 12. Juni 1907. Landwirtschaftliche 
Betriebsstatistik (Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 212). 

Die erste allgemeine Bodenbenutzungsaufnahme wurde im 
Jahre 1878 durchgefuhrt. Nach den Pliinen des Bundesrats sollte 
sie alle funf Jahre wiederholt werden. Die zweite Aufnahme fand 
dementsprechend 1883 statt. Der funfjiihrige Turnus ist aber 
dann nicht mehr innegehalten worden. Weitere Aufnahmen er
folgten nur noch in den J ahren 1893, 1900 und 1913. 

Bei diesen allgemeinen Bodenbenutzungsaufnahmen war fur 
jede Gemeinde ein besonderer Fragebogen aufzustellen. Den 
Bundesstaaten war es freigestellt, ob sie die Erhebung in den Ge
meinden durch Befragung der einzelnen Grundbesitzer oder mittels 
Schiitzung durchfuhren lassen wollten. 

Die einschliigige Anordnung fiir die Aufnahmen von 1893, 1900 und 1913 
(und iihnlich schon 1878 und 1883) lautete: 

"Die Bestimmung der sachkundigen Organe, welche in den einzelnen 
Erhebungsbezirken zur Feststellung der Bodenbenutzung und des Anbaues 
der verschiedenen Friichte zu verwenden sind, ist Sache des einzelnen Staates; 
indes wird angenommen, daB, vorbehaltlich besonderer Anordnungen in 
betreff der Forsten und Holzungen, in der Regel die Ortsbehorden mit 
der Leitung der Aufnahme beauftragt und sachkundige Personen zuge-

1* 
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zogen, tunlichst auch, insbesondere bei den einzelnen groJ.leren Besitzern, 
Umfragen gehaIten werden." 

In den "Gesichtspunkten fUr eine Anleitung zur Ermittelung der land
wirtschaftIichen Bodenbenutzung", die den Erhebungsorganen (Ortsbe
harden) zu erteilen war, hieJ.l es dann (seit 1893): 

"Die UnterIagen ... konnen beschafft werden: 
entweder durch Befragung der siLmtlichen Landwirtschafttreibenden des 

Erhebungsbezirkes nach ihren Anbaufliichen, 
oder im Wege einer iiberschliiglichen Schiitzung der Anbaufliichen durch 

eine Kommission von orts- und sachkundigen Personen." 

In den meisten Staaten hat man sich mit Schatzungen begniigt. 
Infolgedessen entbehren die Ergebuisse der Bodenbenutzungsauf
nahmen des exakten Beweiswertes, den eine gut durchgefUhrte 
iudividuelle Statistik zu haben scheint. Hierbei darf aber eines 
nicht iibersehen werdeu: Bereits in dem ersten maBgebenden Be
schluB des Bundesrates von 1877 - ebenso in den spateren - wird 
verlangt, daB "als Anhalt und KontroHe des Erhebungsverfah
rens" auf die Katasterunterlagen zuriickgegriffen werde, "mit 
denjenigen Unterscheidungen, welche diese beziiglich der einzelnen 
Arten der Bodenbenutzung (Kulturen) machten". In den Bundes
staaten, in denen neuere Katastrierungen dieser Art bestanden, 
ist damit vor aHem folgendes erreicht worden: Die amtlich ver
messene Flache bildete, und zwar fUr Ackerland, Wiesen, Weiden 
usw. getrennt, den Ausgangspunkt der "Schatzung"; diese mllBte 
sich somit von vornherein innerhalb bestimmter enger Grenzen 
halten und konnte bei dem vorgeschriebenen Verfahren der Auf
teilung zunachst nach bestimmten Gruppen von Friichten, zu
letzt erst nach Fruchtarten durchaus zutreffeude Ergebnisse lie
fern I ). Wenn auch nur zu einem kleinen Teil eine Befragung der 
Landwirte selbst vorgenommen wurde2), muBte bei richtiger An
lage des Erhebungsgeschafts diese auch nur teilweise Individual
erhebung in Verbindung mit der obengeschilderten Schatzung 

1) Niihere Einzelheiten und Begriindullgell fUr dies ell Standpunkt siehe 
P. Qua n te: "Die Zuverliissigkeit der deutschell Allbau- und Ernte
statistik", Zeitschrift des PreuLlischen Statistischen Landesamts, 64· Jg. 
1924, 3. u. 4. Abteilung, besonders S. 4ff. 

2) Eine Ausnahme bildete friiher Bayern, wo jeder Grundbesitzer fUr 
seinen innerhalb der Gemeinde gelegenen Grundbesitz einen Fragebogen 
auszufiillen hatte. Seit 1893 hat man aber auch hier den Gemeinden anheim
gesteIlt, sich die Unterlagen fUr die AusfUllung eines Gemeindebogens durch 
Schiitzungen einer Kommission zu beschaffen. In Oldenburg wnrden die 
Fliichen durch Befragung der Betriebsleiter auf einer dazu einberufenen Ge
meindeversammlung festgestellt. 
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den Wert der ganzen Erhebung doch starken. In den Gutsbe
zirken PreuLlens, die allein etwa ein Viertel des preul3ischen Acker
und Gartenlandes umfaLlten1), bedeutet uberhaupt die "gemeinde
weise" Erhebung tatsachlich eine Individualerhebung, da hier in 
der Regel der Landwirtschaftsbetrieb mit der politischen Einheit 
zusammenfall t. 

Man braucht daher bezuglich der Zuverlassigkeit der Ergebnisse 
auch dort, wo nur "geschatzt" wurde, nicht gar so skeptisch zu 
sein; es kann vielmehr, zumal bei den spateren Erhebungen dieser 
Art, im allgemeinen der Auffassung des Kaiserlichen Statistischen 
Amts zugestimmt werden, das bei der Darstellung der Aufnahme 
von 1893 erklarte: "Die angewandte Methode gibt die Uberzeu
gung, daLl ein solcher Grad von Genauigkeit in den Angaben der 
Anbaustatistik erlangt worden ist, als er auf diesem Gebiete nur 
erwartet werden darf." Nimmt man hinzu, daLl keine der an der 
Erhebung beteiligten Personen ein Interesse daran hatte, die Er
gebnisse nach oben oder unten zu treiben, und daLl eine kritische 
Betrachtung der Gesamtergebnisse keine wesentliche innere Un
wahrscheinlichkeit aufdeckt, so wird man sie als eine vielleicht 
im einzelnen nicht unbedingt zuverlassige, aber im ganzen doch 
recht brauchbare Grundlage benutzen durfen. Ihr Wert wurde 
allerdings anfangs dadurch beeintrachtigt, daLl die Unterscheidung 
der einzelnen Benutzungsarten nicht uberall gleichmal3ig durchge
fiihrt wurde. Soweit es moglich war, wurden die Ungleichmal3ig
keiten in der Erhebung bei der Zusammenstellung der Ergebnisse 
im Kaiserlichen Statistischen Amte nachtraglich richtiggestellt. 
Auch suchte man diesen Mangel fur die Zukunft durch Verande
rungen des Fragebogens zu beseitigen. 

Fur die Zwecke dieser Untersuchungen erwuchs nun aber eine 
besondere Schwierigkeit daraus, daLl die Ergebnisse der verschie
denen Aufnahmen nicht durchweg ohne weiteres vergleichbar sind. 
Zunachst war schon der 'rer mi n der Erhebung nicht stets derselbe. 
Bei den Aufnahmen von 1878 und 1883 war es den Bundesstaaten 
noch ganzlich freigestellt, wann sie die Erhebung durchfiihren 
wollten. In PreuLlen wurde 1878 die zweite HaUte J uni, 1883 die 
Zeit vom IS. Oktober bis IS. November gewahlt. Von 1893 ab 
wurde wenigstens der Monat, in dem der Umfang der Haupt
nutzung des Ackerlandes und der ubrigen Kulturarten ermittelt 

1) Vgl. Quante: a.a.O. 8.21. 
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werden soUte, von Reichs wegen festgesetzt, und zwar 1893 der 
Juli, 1900 und 1913 der Juni. Fiir die Ermittlung des Umfanges 
der Nebennutzung des Ackerlandes und der zur Samengewinnung 
dienenden Fliichen von Klee, Luzerne und Grassaat wurde der 
September empfohlen. Die Vergleichbarkeit wird weiter dadurch 
beeintriichtigt, daB, wie schon erwiihnt, der Fragebogen ver
schiedentlich geiindert wurde, urn eine gleichmiiBige Unterschei
dung der Hauptnutzungsarten in allen Staaten herbeizufuhren. 
AuBerdem aber wurde er auch sachlich geiindert, weil die Anschau
ungen von der Dringlichkeit des Wissenswerten im Laufe der J ahr
zehnte wechselten. Was insbesondere die Vergleichbarkeit der 
Anbaufliichen, die der Versorgung mit Nahrungs- und Futter
mitteln dienten, anbetrifft, so verdienen folgende Anderungen des 
Fragebogens und der Erliiuterungen Beachtung: 

Die Anbaufliichen waren nicht nur nach der Ha uptn utzung 
zu gliedern; fUr zahlreiche Friichte soUte auch die Fliiche der 
Nebennutzung eingetragen werden. Bei den Aufnahmen von 
1878 und 1883 war nur aUgemein gesagt: "Welche von zwei 
nebeneinander stehenden oder aufeinander folgenden Fruchten die 
Hauptfrucht sei, entscheidet uberall die uberwiegende Wichtigkeit." 
Diese Erliiuterung war nicht ausreichend, und die Angaben er
wiesen sich als wenig zuverHissig. Die Vergleichbarkeit der Er
gebnisse der beiden Aufnahmen wurde weiter dadurch beein
triichtigt, daB, wie gezeigt, in PreuBen die Erhebung im Jahre 1878 
in der zweiten Hiilfte J uni, im Jahre 1883 in der Zeit vom IS. Ok
tober bis IS. November stattfand. Infolgedessen ergab sich fur 
PreuBen eine scheinbare Zunahme der Nebennutzung in H6he von 
71%, wiihrend sie im ubrigen Reich nur 9% betrug. Diese Fehler
queUe suchte man dadurch zu beseitigen, daB von 1893 ab fur die 
Errnittlung der Nebennutzung allgemein der September empfohlen 
wurde. Urn zugleich eine einheitlichere Auffassung zu gewiihr
leisten, wurde bei den Aufnahmen von 1893, 1900 und 1913 die 
fruhere Erliiuterung uber die Nebennutzung dahin ergiinzt: 

Fur Nebennutzung (Vor-, Neben-, Nach- oder Stoppelfrucht) kann nur 
ein Areal in Betracht kommen, welches bereits als mit einer Hauptfrucht 
besetzt verzeichnet ist. 

"AIs Vorfruchte gelten nur solche Fruchte, welche in dem Erhebungs
jahre geerntet wurden, bevor die in demselben Jahre zur Aberntung kom
mende Hauptfrucht angebaut war. 

Wen!! zwischen einer feldmiiJ3ig gebauten Frucht vereinzelt noch Pflan
zen oder Pflanzenreihen einer anderen Frucht stehen (z. B. auf einem Kar-
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toffelfeld einzelne Bohnenreihen langs der Furchen, einzelne Maispflanzen), 
so ist die Flachenangabe nur flir die entschieden wichtigere Frucht zu machen, 
die andere also nicht besonders als Nebenfrucht zu beriicksichtigen. 

Unter Nach- oder Stoppelfriichten sind diejenigen Friichte zu verstehen, 
welche, wie z. B. Stoppelriiben, Stoppelsenf, Stoppelriibsen, auf eine im 
Erhebungsjahre gewonnene Hauptfrucht folgen oder, wie beispielsweise 
Lupinen und Serradella, in diese eingesat werden, und welche noch in dem
selben Jahre geerntet bzw. abgeweidet oder untergepfliigt werden. Nicht 
zU den Nachfriichten zu rechnen sind die erst im nachstfolgenden Jahre Er
trag liefernden Friichte, wie z. B. im Herbst des Erhebungsjahres angesater 
Winterraps, Winterweizen, Winterroggen, unter Halmfrucht angesater 
Klee (Stoppelklee), ebensowenig der zweite und die folgenden Schnitte von 
Futterpflanzen (Klee, Luzerne uSW.)."I) 

Von 1893 ab waren demgemaB die Angaben uber die Neben
nutzung genauer, aber sie blieben doch weniger zuverlassig als 
flir die Hauptnutzung. Uberdies haben die Fruchte, fur die die 
Nebennutzung anzugeben war, im Laufe der Zeit gewechselt. 
Sie wurde bei keiner Aufnahme erfragt flir Weizen, Spelz, Einkorn, 
Winterroggen, Wintergerste, Kartoffeln, Zuckerruben zur Zucker
und Samengewinnung, Raps, Mohn, von 1893 ab auch nicht flir 
Lupinen zu Drusch, Mischfrucht zum Kornergewinn, Klee, Lu
zerne, Esparsette, Grassaat, von 1900 ab auch nicht flir Hiilsen
fruchte im Gemenge zu Drusch, 1913 auch nicht flir Sommerroggen, 
Hopfen und Klee, Luzerne, Esparsette in gemischtem Anbau. Die 
Anbauflachen in Nebennutzung sind also fur keine Aufnahme 
vollstandig bekannt, und die gesamten in Nebennutzung nach
gewiesenen Anbauflachen sind flir die Aufnahmen von 1893 ab 
mit den fruheren nicht gut vergleichbar. 

1m Jahre 1878 waren noch keine gleichmaBigen Grundsatze 
daruber aufgestellt, wieweit die vo m Forstla nd ei ngeschlosse
nen landwirtschaftlichen Flachen - Wiesen, Weiden, Acker
flachen - diesen zuzurechnen seien oder nicht. Von 1883 ab waren 
die innerhalb der Waldungen belegenen, da uernd als Acker oder 
Wiese oder lediglich als Weide benutzten Flachen von dem Forst
land abzusetzen und nach ihrer Benutzung zu verrechnen. 

Bei den Aufnahmen von 1883 und 1893 wurde noch besonders 
erfragt, wieviel Hektar der Forsten und Holzungen "im Sommer 
des Aufnahmejahres zu landwirtschaftlicher Nebennutzung -

1) PreuJ3en erganzte 1893 diese Erlauterung u. a. noch dahin, "daJ3, wenn 
von derselben Frucht zwei Nutzungen in einem Jahre stattgefunden haben, 
nicht die eine als Haupt-, die andere als Nebennutzung zu betrachten, son
dern nur die hauptsachliche Nutzung iiberhaupt zu beriicksichtigen ist" 
(PreuJ3ische Statistik, Heft 133, S. X). 
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1893 ,oder in Feldwaldwirtsehaft (Haubergen)' - bestellt" waren 
mit Roggen, mit Hafer, mit Buehweizen, mit Kartoffeln. Bei den 
Aufnahmen von 1900 und 1913 war in einer Summe anzugeben, 
wieviel Hektar der Forsten und Holzungen "im Sommer des Auf
nahmejahrs voriibergehend zu landwirtsehaftlicher Nutzung oder 
in Feldwaldwirtsehaft (Haubergen) bestellt" waren "mit Getreide, 
Kartoffeln usw." Die derart nachgewiesenen vergleichsweise ge
ringen FHiehen (1883: 18981 ha, 1893: 21468 ha, 1900: 9861 ha, 
1913: 8290 ha), die aueh in der amtliehen Statistik nicht als Aeker
land erseheinen, sind in diesem Bueh iiberhaupt nicht beriieksich
tigt worden. 

Die Fragebogen aller Aufnahmen sahen neben den wiehtigsten 
einzelnen Friiehten Sammelgruppen ("andere Hiilsenfriiehte", 
"andere Grassaat" u. a.) vor, in die die minder wiehtigen Friiehte 
zusammenzufassen waren. Bei einzelnen dieser Sammelgruppen 
sollten die ortlieh wiehtigsten Arten von den betreffenden Ge
meinden noeh besonders hervorgehoben werden. Die in der Reichs
statistik erseheinenden Summen flir diese ortlieh wiehtigsten Arten 
besagen naturgemaB nur wenig iiber die gesamten Anbauflaehen 
dieser Friiehte und sind deshalb hier nieht beriieksichtigt worden. 
Aus demselben Grunde wurden aueh die Anbauflaehen solcher 
Friiehte, flir die nur aus einzelnen Staaten Angaben vorliegen, 
hier nicht gesondert angegeben. 

Uber die Veranderungen in der Ermittlung der Anbauflaehen 
und Nutzungsarten ist noeh folgendes zu sagen: 

Getreide und Hiilsenfriiehte. Von einzelnen Fruehtarten 
wurden bei allen Aufnahmen gesondert erfragt: Weizen, Spelz, 
Einkorn, Roggen, Gerste, Hafer, Buehweizen, Hirse, Mais, Meng
getreide, Erbsen, Linsen, Speisebohnen, Aekerbohnen, Lupinen, 
Wicken. Ferner waren in einer Zahl zusammenzufassen die An
bauflaehen folgender Fruehtarten: 

1878 Andere Getreide und Hiilsenfriiehte, Misehfrueht; 
1883 a) Misehfrueht (Getreide und Hiilsenfrueht), b) nieht be

sonders genannte Arten von Getreide oder Hiilsenfriiehten; 
1893 a) Misehfrueht (Getreide und Hiilsenfrueht; Wiekfutter), 

b) nicht besonders genannte Arten von Getreide oder Hiilsen
friichten; 

1900, 1913 a) Misehfrucht (Getreide und Hiilsenfrueht; Wick
futter), b) zwei oder mehr Hiilsenfriichte im Gemenge, c) nicht be
sonders genannte Arten von Getreide oder Hiilsenfriiehten. 
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Tatsachlich diirfte nun die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
durch diese .Anderungen in der Fragestellung nicht allzu sehr ge
litten haben, da in der 1883 erstmalig allgemein auftretenden 
Gruppe "nicht besonders genannte Arten von Getreide oder Hiilsen
friichten" stets nur sehr geringe Flachen nachgewiesen wurden. 
Notwendig erschienen die Veranderungen in der Fragestellung 
vor allem deshalb, weil bei den ersten Aufnahmen haufig Ver
wechslungen von Menggetreide und Mischfrucht eintraten. 1m 
Jahre 1878 war in Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Mecklen
burg-Strelitz, Sachsen-Meinigen, Sachsen-Altenburg und den 
Hansestaaten Menggetreide (d. h. zwei oder mehr Getreidearten 
in vermischtem Anbau) iiberhaupt bei Mischfrucht nachgewiesen 
worden. In anderen Bundesstaaten war die Erhebung sorgfal
tiger vorbereitet. In Preu13en lautete die Frage 1878: Andere 
feldma13ig angebaute Getreide und Hiilsenfriichte, Mischfrucht, 
Menggetreide. Da jede angebaute Fruchtart hierunter einzeln zu 
nennen war, konnten unter "Mischfrucht" nicht weniger als 47 ver
schiedene Kombinationen veroffentlicht werden l ). Bayern er
fragte von vornherein nur bestimmte, wenige, Kombinationen von 
Getreide unter sich und von Getreide mit Hiilsenfriichten, au13er
dem "iibrige Mischfrucht"2) . In beiden Staaten fiel diese ein
gehende Befragung spater fort. 

Die Anbauflachen waren durchweg gesondert anzugeben fUr 
Winterfrucht und Sommerfrucht bei Weizen, Spelz, Ein
korn, Roggen, Gerste, von 1893 ab auch bei Menggetreide [in 
Wiirttemberg3) bereits von 1878 abJ. 

Die Anbauflachen zum Griinfuttergewinn waren bei den 
Angaben fUr die betreffenden Friichte mit einzubeziehen. Nur 
Futterroggen sollte im Jahre 1913 ausgeschlossen und in der 
Sammelgruppe "sonstige Futterpflanzen" mitgerechnet werden, 
so da13 bei den Anbauflachen von Roggen fUr die letzte Aufnahme 
der Futterroggen fehIt. Diese statistische Behandlung entsprach 
durchaus der Bedeutung dieser Fruchtart, denn in den letzten 

1) Vgl. PreuJ3ische Statistik, Heft 52, S. VIII und 18ff. Das Reich hatte 
allerdings auch bestimmt: "Andere Getreide und Hillsenfriichte, Misch
frucht, Menggetreide (die einzelnen angebauten Arten sind zu nennen)" ; 
doch wurde diese Anweisung in den meisten Staaten nicht befolgt. 

2) Vgl. Zcitschrift des Kgl. Bayerischen Statistischen Bureau 1879, 
S.69££. 

3) Vgl. Wiirttembergische Jahrbiicher fUr Statistik und Landeskunde 
1880, S. 8Iff.; 1884, S. 446ff. 
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J ahrzehnten war der Sommerroggenanbau in Deutschland, ins
besondere in Nebennutzung, stark zuriickgegangen. 

In den Jahren 1878 und 1883 waren die Anbauflachen zum Griin
futtergewinn von Sommerweizen, Sommerroggen, Sommergerste, 
Hafer, Buchweizen, Mais, Menggetreide, Ackerbohnen, Wicken, 
Lupinen, "anderen Hiilsenfriichten und Mischfrucht", 1883 auch 
von "nicht besonders genannten Arten von Getreide oder Hiilsen
friichten" einmal in der Gesamtsumme fiir die betreffenden Friichte 
und au13erdem noch gesondert nachzuweisen. In den J ahren 1893, 
1900 und 1913 wurde die gesonderte Angabe nur bei Mais, Lu
pinen, Wicken und Mischfrucht, 1900 und 1913 auch bei Hiilsen
friichten im Gemenge gefordert. In diesem beschrankten U mfang 
wurden aber die Anbauflachen zu Griinfutter von 1893 ab genauer 
ermittelt, indem nicht mehr wie 1883 der gesamte Anbau einer 
Frucht in einer Hauptspalte und die etwaige Griinfutternutzung 
in einer Nebenspalte anzugeben war (wobei die AusfUllung der 
Nebenspalte haufig vergessen wurde) , sondern der Anbau von 
vornherein nach Korner- bzw. Fruchtnutzung und nach Griin
futternutzung getrennt verlangt wurde. Bei dieser besseren Er
fassung stieg z. B. der Anbau zu Griinfutter fUr Wicken auf das 
Dreifache, fiir Lupinen auf das Sechsfache. Immerhin darf nicht 
au13er acht gelassen werden, da13 die Verwendung von Feldfriichten 
zu Griinfutter zum Teil infolge der niedrigen Getreidepreise 
von 1883 bis 1893 tatsachlich zugenommen und spater wieder etwas 
nachgelassen hat. 

Die Anbauflachen zum Unterpfliigen waren bei den Angaben 
fiir die betreffenden Friichte mit einzubeziehen. Sie waren au13er
dem gesondert nachzuweisen fUr Lupinen und von 1900 ab fiir 
Erbsen, Ackerbohnen, Wicken und Hiilsenfriichte im Gemenge. 

1m einzelnen wurde 1913 von Reichs wegen erho ben 1 ) : 

I. Weizen WH, SH. 1878, 1883 bei SH: davon zu Griinfutter. 
2. S pelz (Dinkel, Fesen) und Emer WH, SH. 
3. Einkorn WH, SH. 
4. Roggen WH, SH (nicht: Futterroggen; dieser zu "sonstige Futter

pflanzen"). 1878, 1883 WH, SH, SN, von S zu Griinfutter. 1893, 1900 WH, 
SH, SN. 

1) Nicht aufgefiihrt sind hier die Fragennach ortlich wichtigen Fruchtarten. 
Soweit keine Abweichungen fUr friihere Jahre vermerkt sind, war die 

Fragestellung die gleiche wie 1913. 
W = Winter; S = Sommer; H = als Hauptfrucht oder Hauptnutzung 

des J ahres; N = als Nebennutzung (Vor-, Neben-, Nach- oder Stoppelfrucht) 
des J uhres, 1878, 1883 als Neben-, Vor-, Nach- oder Stoppelfrucht des Jahres. 
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5. Gcrstc WH, SR, SN. 1878, 1883 WH, SH, SN, von S zu Griin
futter. 

6. Hafer (W u. S) H, N. 1878, 1883 Hafer H, N, davoll zu Griillfutter. 
1893, 1900 Hafer H, N. 

7 .. B uchweizen (Heidekorn) H, N. 1878 Buchweizen H, N, davon zu 
Griinfutter. 1883 Buchweizen (Heidekorn) H, N, davon zu Griinfutter. 

8. Hirse H, N. 
9. Mais: zum Griinfuttergewinn H, N; zum Kornergewinn H, N. 1878 

Mais H, N, davon zu Griinfutter. 1883 Mais (zum Griinfutter- oder Korner
gewinn) H, N, davon zu Griinfutter. 

10. Erbsen (Feld-) (nicht: griine Erbsen; diese zu Gemiise) H, N, 
von N zum Unterp£liigen. 1878, 1883, 1893 Erbsen H, N. 1900 Erbsen H, 
N, von N zum Unterpfliigen. 

II. Linsen H, N. 
12. Bohnen: feldl11aJ3ig gebaute Speisebohnen (weiBe) H, N; Futter-, 

Acker-, Saubohnen H, N, von N zum Unterpfliigen (nicht: griine Bohnen; 
diese zu Gemiise). 1878 Speisebohnen (Gartenbohnen) H, N; Acker
bohnen (Saubohnen) H, N, davon zu Griinfutter. 1883 FeldmaJ3ig gebaute 
Speisebohnen H, N; Aekerbohnen (Saubohnen) H, N, davon ZUl11 Griin
futter. 1893 FeldmaJ3ig gebaute Speisebohnen H, N; Aekerbohnen (Sau
bohnen) H, N. 1900 FeldmaBig gebaute Speisebohnen H, N; Ackerbohnen 
(Saubohnen) H, N, von N ZUl11 Unterpfliigen. 

13. Wicken: ZUl11 Griinfutter (auch Heu) H, N, von N ZUlll Unter
pfliigen; zum Kornergewinn H, N. 1878, 1883 Wicken H, N, davon zu 
Griinfutter. 1893 Wieken: zum Griinfutter (anch Heu) H, N; ZUlll Korner
gewinn H, N. 

14. L u pi ne n: ZUl11 Unterpfliigen H, N; zu Futtcr (nicht zu Drusch) 
H, N; zu Druseh H. 1878,1883 Lupinen: ZUl11 Unterpfliigen H, N; zu Futter 
oder Drusch H, N, davon zu Griinfutter. 

IS. Menggetreide (2 oder l11ehrere Getreidearten in vermischtem An
bau) WH, WN, SH, SN. 1878 Andere Getreide und Hiilsenfriichte, Misch
frucht, Menggetreide (die einze1nen angebauten Al'ten sind zu nennen) H, 
N, davon zu Gl'iinfutter. 1883 Menggetreide (2 oder mehl'ere Getreidearten 
in vetl11ischtem Anbau) H, N, davon zu Griinfuttel'. 

16. Mischfr ueh t (Getreide und Hiilsenfrucht; Wickfutter): ZUl11 Griin
futtergewinn H, N; ZUlll Kornergewinn H. 1878 siehe bei 15. 1883 Misch
frucht (Gctreide und Hiilsenfrucht) H, N, davon zu Griinfutter. 

17. Zwei oder mehr Hiilsenfriichte im Gemeng'2: zum Unterpfliigen 
H, N; zu Futter (nicht zu Drusch) H, N; zu Drusch H. 1878-. 1883-. 
1893-. 

18. Nicht besonders genannte Arten von Getreide oder Hiilsen
friichten H, N. 1878 siehe bei IS. 1883 Nicht besonders genannte Arten von 
Getreide odel' Hiilsenfriichten H, N, davon zu Griinfutter. 

Hackfriichte und Gemiise. In den Jahren 1878 bis 1900 
wurden erfragt: Kartoffeln, Runkelriiben bzw. Zuckerriiben, 
Mohren, wei13e Riiben, Kohlriiben, ferner Topinambur, Kraut
und Feldkohl und eine Sammelgruppe "andere feldma13ig ge-



12 

baute Hackfruchte oder Gemuse"l). Bis 1893 fand sich bei "wei13en 
Ruben" der Zusatz "Stoppelruben", bei "Kohlruben" der Zu
satz "Wrucken". Diese Fragestellung hatte zur Folge, da13 wei13e 
Ruben vielfach mit Kohlruben verwechselt wurden. Um di~s zu 
vermeiden, wurden von 1900 ab unterschieden: "Wei13e (Wasser-) 
Ruben und Kohlruben (Wrucken, Steckruben)". Der Ruckgang des 
Anbaus der wei13en Ruben von 1893 bis 1900 beruhte wohl teilweise 
auf dieser veranderten Fragestellung. 1m Jahre 1913 wurde dann 
Topinambur nicht mehr gesondert erfragt, sondern in eine neue 
Sammelgruppe "andere feldma13ig gebaute Hackfruchte" mit ein
bezogen. Von den feldma13ig gebauten Gartengewachsen (Ge
musen usw.) waren 1913 uberall gesondert der Flache nach anzu
geben: Wei13kohl, andere Kohlarten (Rotkohl, Wirsingkohl, 
Rosenkohl usw.), Blumenkohl, grune Erbsen, grune Bohnen, 
Gurken, Spargel. Au13erdem wurde eine weitere Sammelgruppe 
"andere feldma13ig gebaute Gartengewachse" gebildet. 

Bei Runkel- bzw. Zuckerruben hat die Fragestellung mehrfach 
gewechselt. Es waren anzugeben 1878 und 1883: Runkelruben 
a) zur Zuckerfabrikation, b) als Futterruben, 1893 und 1900: 
Zucker- und Runkelruben a) zur Zuckerfabrikation, b) als Futter
ruben, 1913: a) Zuckerruben zur Zuckerfabrikation, b) Runkel
ruben als Futterruben. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse durfte in
des durch diese mehr formalen Anderungen wenig beeintrachtigtsein. 

Die Anbauflachen zur Samengewinnung waren gesondert 
nachzuweisen im Jahre 1883 bei Runkelruben zur Zuckerfabri
kation, Runkelruben als Futterruben und MCihren, im Jahre 1893 
bei Zucker- und Runkelruben in einer Summe, in den J ahren 1900 
und 1913 bei Zuckerruben und bei Runkelruben. 1m ubrigen aber 
fehlten Bestimmungen daruber, ob die Anbauflachen zur Samen
gewinnung bei den betreffenden Fruchten einzubeziehen oder der 
Sammelgruppe "andere feldma13ig angebaute Handelsgewachse" 
zuzurechnen waren. So wurden denn auch im Jahre 1878 Anbau
flachen von Runkelruben zum Samengewinn in Preu13en unter 
Runkelruben, in den ubrigen Staaten unter Handelsgewachsen 
nachgewiesen. Hier wurden sie der Gleichma13igkeit halber, ab
weichend von der Reichsstatistik auch in Preu13en, von den Runkel
rubenflachen abgesetzt. 

1) Aus dieser Sammelgruppe wunlen 1900 in Preu13en herausgehoben: 
Gurken, Zwiebeln, Spargel, Meerrettich, Blumenkohl, Kohlrabi (vgl. Pren
l.lische Statistik, Heft 168). 
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1m einzelnen wurde 1913 von Reichs wegen erhoben1): 

a) Hackfriichte. 1878, 1883, 1893, 1900 Hackfriichte und Gemiise. 
I. Kartoff el n H. 
2. Zuckerriiben: zur Zuckerfabrikation H; zur Samengewinnung H. 

1878 Runkelriiben zur Zuckerfabrikation H. 1883 Runkelriiben zur Zucker
fabrikation H, davon zu Samengewinn. 1893 Zucker- und Runke1riiben: zur 
Zuckerfabrikation H; als Futterriiben H, N; zur Samengewinnung H. 1900 
Zucker- und Runkelriiben: zur Zuckerfabrikation H, als Futterriiben H, N; 
Zuckerriiben zur Samengewinnung H. 

3. R unkelriiben: als Futterriiben H, N; zur Samengewinnung H. 1878 
Runkelriiben als Futterriiben H, N. 1883 Runkelriiben als Futterriiben H, 
N, davon zu Samengewinn. 1893 siehe bei 2. 1900 siehc bei 2, auJ.lerdelll: 
Futter- (Runkel-) Riiben zur Samengewinnung H. 

4. Miihren (Wurzeln) H, N. 1883 Miihren (Wurzeln) H, N, davon zu 
Salllengewinn. 

5. Weil3e (Wasser-) Riiben H, N. 1878 WeiJ.le (Steck-, Stoppel-) 
Riiben H, N.· 1883, 1893 WeiJ.le (Stoppel-) Riiben II, N. 

6. Kohlriiben (Wrucken, Steckriiben) II, N. 1878 Kohlriiben (Wrucken, 
Oberriiben) II, N. 1883, 1893 Kohlriiben (Wrucken) II, N. 

7. Andere fcldmuJ.lig gebaute Hackfriichte (z. B. Topillalllbur, 
Feld- [Kuh-J Kohl, KOlllfrey u. dg1.) zusallllllengefaJ.lt II, N. 1878, 1883, 
1893, 1900 Topinal11bnr H, N; Kraut- und Feldkohl H, N; andere feldl11i.iJ.lig 
gebaute Hackfriichte oder Gel11iise zusal11lllcllgefaJ.lt H, N. 

b) Feldl11u13ig ge ba u tc Garte ngewuc hse (Gc 111 iise usw.). 1878, 
1883, 1893, 1900 bei a). 

I. Wei13kohl H, N. 
2. Andere Kohlartell (Rotkohl, Wirsillgkohl, Rosellkohl usw.) H, N. 
3. Blumellkohl H, N. 
4. Griine Erbsen (andere zu Hiilsenfriichte) H, N. 
5. Griille Bohnen (andere zu Hiilsenfriichte) H, N. 
6. Gurkcn H, N. 
7· Spargel H, N. 
8. Andere feldlllu13ig geba ute Gartcllgewiichse zusal11lllellgefaJ.lt, 

z. B. Endivien, Feld-, Kopfsalat, Kresse, Spill at, Zwiebel, Schnittlauch, 
Knoblauch, Porree, Melonen, Kiirbisse, Sellerie, Schwarzwurzc1, rote Riiben, 
Radieschen, MeerreUich, Petersilie, Kohlrabi, Tomatcll, Artischockell, Rha
barber, Majoran, ThYl11ian, Estragon, Dill, Fenchel, Erclbeercn, Rosen, Mai
gliickchen usw. H, N. 

Olfriichte. Bei allen Aufnahmen wurden erfragt: Raps 
(Riibsen, Awehl, Biewitz), Mohn, Senf, Flachs (Lein) und Hanf, 
I878 bis I900 auch Leindotter, dessen - geringfiigige - Anbau
flachen I9I3 der Sammelgruppe "andere fe1dmaBig angebaute 
Handelsgewachse" zuzurechnen waren. 

Bei Raps waren die Anbauflachen fiir Winterfrucht und 
Sommerfrucht durchweg gesondert anzugeben. 

1) Siehe S. 10 Anl11. I. 



Die Anbauflachen zur Samengewinn ung waren in den Jahren 
I878 und I883 gesondert nachzuweisen bei Senf, Flachs und Hanf. 
Es stellte sich jedoch, wenigstens in PreuBen, heraus, daB bei 
Flachs und Hanf haufig Flachenangaben fUr Samengewinnung 
nur insoweit gemacht wurden, als der Ertrag ausschlie.f31ich zur 
Aussaat benutzt wurde, also nicht, wenn der Samenertrag anderen 
Zwecken, z. B. zur Olbereitung, diente. Bei den spateren Auf
nahmen wurde von dieser Frage Abstand genomm~n. 1m iibrigen 
gilt das gleiche wie fUr die Gemiisesamen. 

Abgesehen von der Sondernachweisung der Anbauflachen zum 
Samengewinn wurde Senf I878 ohne jede weitere Unterscheidung, 
I883 in einer Summe "zum Griinfutter- oder Kornergewinn" 
nachgewiesen. I893 (in PreuBen schon I878 und I883) wurde 
unterschieden: Senf zum Griinfuttergewinn und Senf zum Korner
gewinn, I900 und I9I3 auch Senf zum Unterpfliigen. Wo bei den 
vorhergehenden Aufnahmen Senf zum Unterpfliigen einzureihen 
war, ist nicht zu ersehen. 

AuBer den Olfriichten, die bei samtlichen Bodenbenutzungs
aufnahmen unter dem Oberbegriff "Handelsgewachse" erfragt 
wurden, sind aus dieser Gruppe noch von Interesse der Hopfen 
und die Zichorie, die gleichfalls bei jeder Erhebung auftraten. 

1m einzelnen wurde 1913 von Reichs wegen erhobenl): 
1. Raps, Riibsen, Awehl, Biewitz WH, SH. 1878,1883 Raps und 

Riibsen (Awehl, Biewitz) WH, SH. 
2. Mohn H. 
3. Senf: zum Unterpfliigen H, N; zum Griinfuttergewinn H, N; zum 

Kornergewinn H, N. 1878 Senf H, K, Sg. 1883 Senf (zum Griinfutter- oder 
Kornergewinn) H, N, davon zu Samengewinn. 1893 Senf: zum Griinfutter
gewinn H, N; zum Kornergewinn H, N. 

4. Flachs (I;ein) H, N. 1878 Flachs (l,ein) H, N, Sg. 1883 Flachs (I,ein) 
H, N, davon zu Samengewinn. 

5. Hanf H, N. 1878 Hanf H, N, Sg. 1883 Hanf II, N, davoll zu Salllen
gewinn. 

6. Tabak H, N. 1878 Tabak H, N, Sg. 1883 Tabak H, N, davon zn 
Samengewinn. 

7. Hopfen H; davon neu angelegt im Jahre 1912, im Jahre 1913. 1878, 
1883, 1893 Hopfen H. 1900 Hopfen H, N; davoll neu angelegt illl Jahre 
1899, im Jahre 1900. 

8. Zichorien H, N. 1878 Zichoriell H, N, Sg. 188.3 Zichorien H, N, 
davon zu Samengewillll. 

9. Andere feldlllii13ig angeba ute Halldelsgewiichse (z. B. Arznei
pflanzen, I;eindotter, Weberkarden, Kiimmel u. dgl.) zusaml11engefaLlt H, 

1) Siehe S. 10 Anl11. 1. Sg = Samen ist gewonnen von Hektaren: 
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N. 1878 Leindotter H, N; Weberkarden (Kardendistel) H, N; Krapp H; 
andere feldmii13ig angebaute Handelsgewiichse zusammengefaBt H, N. 
1883 Leindotter H, N; Weberkarden (Kardendistel) H, N; Kummel H; 
andere feldmii13ig angebaute Handelsgewiichse zusammengefaBt H, N. 1893, 
1900 Leindotter H, N; Weberkarden (Kardendistel) H; Kummel H; andere 
feldmiiJ3ig angebaute Handelsgewiichse zusammengefaBt H, N. 

Futterpflanzen. 1m Jahre 1878 wurden erfragt: Klee, Lu
zerne, Esparsette, Serradella, Sparge1 und "andere Grassaat aller 
Art". Dabei wurden vielfach Flachen von Kleegras (Mischung von 
Klee und Gras) als reiner Klee statt als "Grassaat aller Art" auf
genommen. Urn diesen Irrtum zu vermeiden, wurde die Sammel
gruppe von 1883 ab "Grassaat aller Art einschlieBlich Kleegras 
(Mischung von Klee und Gras)" genannt. Von 1900 ab waren 
"Klee, Luzerne, Esparsette - zwei oder mehrere von ihnen in ge
mischtem Anbau -" gesondert nachzuweisen, wahrend in PreuBen 
wenigstens 1878 Futterpflanzen im Gemenge in die Sammelgruppe 
verwiesen wurden. 1m Jahre 1913 wurde eine Sammelgruppe 
"sonstige Futterpflanzen (z. B. Futterroggen)" neu gebildet. 

Die Anbauflachen zum Samengewinn waren bei den Angaben 
flir die betreffenden Futterpflanzen mit einzubeziehen. In den 
Jahren 1878 und 1883 waren sie auBerdem durchweg gesondert 
nachzuweisen, von 1893 ab nur flir Klee, Luzerne und Grassaat 
aller Art. 

Die Anbauflachen zum Unterpflugen wurden nur seit 1900, 
und zwar lediglich fur Serradella und Spargel in Nebennutzung, 
erfragt. 

1m einzelnen wurde 1913 von Reichs wegen erhoben1): 
1. Klee aller Art H, davon zum Samengewinn. 1878 Klee H, N, Sg. 

1883 Klee aller Art H, N, davon zu Samengewinll. 
2. Luzerne H, davon zum Samengewinn. 1878 Luzerne H, N, Sg. 1883 

Luzerne H, N, davon zu Samellgewinn. 
3. Esparsette H. 1878 H, N, Sg. 1883 H, N, davon zu Samengewinll. 
4. Klee, Luzerne, Esparsette - zwei oder mehrere von ihnen in 

gemischtem Anbau H. 1878-.1883-.1893-. 1900 Klee, Luzerne, Espar
sette - zwei oder mehrere von ihnen in gemischtem Anbau H, N. 

5· Serradella H, N, von N zum Unterpflugen. 1878 Serradella H, N, 
Sg. 1883 Serradella H, N, davon zu Samengewinn. 1893 Serradella H, N. 

6. Spargel' (Knarich, Knehl) H, N, von N zum Unterpflugen. 1878 
Spargel H, N, Sg. 1883 Spargel (Knarich, Knehl) H, N, davon zu Samen
gewinn. 1893 Spargel (Knarich, Knehl) H, N. 

7. Grassaat aIler Art einschlieBlich Kleegras (Mischung von 
Klee und Gras) H, davon zum Samengewinn. 1878 Andere Grassaat aller Art 

1) Siehe S. 10 Anm. 1. Sg = Samen ist gewonnen von Hektaren: 
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(zusammengefaBt) H, N, Sg. 1883 Grassaat aller Art einschlieBlich Kleegras 
(Mischung von Klee und Gras) H, N, davon zu Samengewinn. 

8. Sonstige Futterpflanzen (z. B. Futterroggen) H, N. 1878-. 
1883-. 1893-. 1900-. 

Unter Bra c h e war zu verstehen: 

1878: Unangebaute, zur Winterung beackerte Felder; 
1883: Unangebaute, im Sommer des Aufnahmejahres beackerte 

Felder; 
1893, 1900, 1913: Nicht bestellte, im Sommer des Aufnahme

j ahres zur Brache beackerte Felder. 
Unter Ackerweide war zu verstehen: 
1878: Dreesch-, Egarten, unangesat und unbeackert liegende 

Felder; 
1883: im Sommer des Aufnahmej ahres unbeackert liegende, zur 

Weide benutzte Felder; 
1893, 1900, 1913: 1m Sommer des Aufnahmejahres nicht be

stellte, auch nicht beackerte, j edoch zur Weide benutzte Ackerfelder. 
Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse wurde durch diese Verande

rungen im allgemeinen wohl nicht wesentlich beeintrachtigt. In 
Oldenburg allerdings wurden, ohne daB dies durch die veranderte 
Fragestellung verursacht worden ware, bedeutende der Feldgras
wirtschaft angehorige Flachen, die 1878 als Ackerweide gerechnet 
wurden, 1883 als reiche Wei den gebucht. Dies gilt namentlich fUr 
das Furstentum Lubeck, wo 1878 8151 ha Ackerweide und nur 
289 ha reiche Weiden, hingegen 1883 gar keine Ackerweide und 
8976 ha reiche Weiden angegeben wurden. Auch spater sollen 
in Einzelfallen fruher als Ackerweide oder Brache bezeichnete 
Flachen den reichen Weiden zugerechnet worden sein. 

Garten. In dieser Sammelgruppe werden vereinigt: 
1878: GartenmaBig in vermischter, im einzeln nicht naher 

nachweisbarer Weise angebaute Fruchte; 
1883 bis 1900: Haus-undObstgarten (einschlieBlichBaumschulen, 

1900 "und privater Parkanlagen") und gartenmaBig angebautes 
Feld, bei dem die den einzelnen Fruchten gewidmete Flache wegen 
zu starker Vermischung der Kultur nicht einzeln nachweisbar ist; 

1913: Hausgarten, auch mit Obst- und Gemusebau, sowie pri
vate Parkanlagen und nicht im Forstbetriebe benutzte Baum
schulen und Pflanzgarten. 

Nach der preuBischen Anleitung zur Ausfiillung des Fragebogens 
von 1878 sollten Baumschulen und Obstgarten schon damals hier 
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aufgefiihrt werden. Hingegen sollten Parkanlagen nicht hierher, 
sondern zu den Holzungen gerechnet werden. 

Die Fassung vom Jahre I878 hatte sich nicht als zweckmaBig 
erwiesen. In PreuBen und Sachsen-Meiningen waren die Haus
garten bis zu I Morgen (25,53 a), in Sachsen-Weimar und Bremen 
sogar alle Hausgarten zu den Haus- und Hofraumen gerechnet 
worden. Grasgarten wurden teilweise, z. B. im Konigreich Sachsen, 
bei den Wiesen aufgefiihrt. Infolgedessen erscheint das Garten
land und damit auch das Acker- und Gartenland I878 im Vergleich 
mit den folgenden Aufnahmen zu gering. Die scheinbare Zunahme 
des Acker- und Gartenlandes von I878 bis I883 urn II4 267 ha 
beruht tatsachlich auf der abweichenden Behandlung der Haus
garten; in PreuBen allein stieg das Gartenland von II3 I26 auf 
20g 244 ha, wahrend gleichzeitig die in Wirklichkeit vermehrte 
Flache der Haus- und Hofraume von 37I I73 auf 320 584 ha sank. 
Anderseits war im Jahre I878 auch die Abgrenzung des Garten
landes vom Ackerland nicht gleichmaBig vorgenommen worden. 
Zum Teil auch deswegen stieg von I878 bis I883 die Flache des 
Gartenlandes in Bayern und Sachsen auf etwa das Doppelte, in 
ElsaB-Lothringen sogar auf das Vierfache. Wahrend so die Er
gebnisse von I878 mit den spateren nicht recht vergleichbar sind, 
diirfte die Vergleichbarkeit aller spateren Aufnahmen unterein
ander durch Abweichung der Fassung in den Fragebogen von IgOO 
und IgI3 nicht wesentlich gelitten haben. 

Wiesen. Hier wurde I883 der Zusatz gemacht "ausschlieBlich 
oder vorwiegend zu Heugewinn benutztes Grasland" und von I8g3 
ab der Zusatz "ausschlieBlich oder vorwiegend zu Heugewinn be
nutzt". Die Vergleichbarkeit wurde dadurch wohl nicht beein
trachtigt. Hingegen beruhte die geringe Abnahme von I878 bis 
I883 mehr oder weniger darauf, daB, wie gesagt, Grasgarten I878 
teilweise noch zu den Wiesen, I883 und spater aber zu den 
Hausgarten gerechnet wurden. Sachsen unterschied von I883 
bis IgOO zwischen einschiirigen, zweischiirigen, sowie drei- und 
mehrschiirigen Wiesen!). In Baden wurde von I878 bis I8g3 
bei den Wiesen die Flache fiir Heu und Ohmd je besonders 
erfragt2). 

1) Vgl. Kalender und Statistisches J ahrbuch fiir das Konigreich Sachsen 
auf das J ahr 1886, S. 102££.; 1895, S. 224ff.; 1902, S. 269ff. 

2) Vgl. Statistische Mitteilungen iiber das GroJ3herzogtum Baden, III., 
IV. und XI. Bd. 

Kuczynski, Nahrnngsmittel I. 2 
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Weiden und Hutungen. Es sollten durchweg unterschieden 
werden: a) reiche Weiden von im Durchschnitt der Jahre minde
stens 15 dz Heu Weidewert oder mindestens I Kuhweide auf den 
Hektar; b) geringere Weiden und Hutungen. Zu "Weiden" 
wurde 1883 der Zusatz gemacht "ausschlieI31ich oder vorwiegend 
durch Weidegang benutztes Grasland" und von 1893 ab der Zu
satz "ausschlieJ3lich oder vorwiegend durch Weidegang benutzt". 
Viel bedeutsamer als diese formale Anderung war, daJ3 von 1893 
ab ausdriicklich bestimmt war, die reinen Heidelandereien sollten 
zum Od- und Unland gerechnet werden, wahrend bei den friiheren 
Aufnahmen Zweifel iiber die ICinreihung bestanden und in der 
Reichsstatistik, jedenfalls fUr PreuJ3en, Oldenburg, Anhalt und 
Schaumburg-Lippe, im Jahre 1878 die Heiden (mit Heidekraut, 
Bocksbart u. dgl. bewachsene Flachen) zu den geringen Wei den 
und Hutungen gerechnet wurden. Vberhaupt erwies sich die 
Trennung der geringeren Weiden und Hutungen von dem Od
und Unland in der Praxis als schwierig. (1883 wurde daher auch 
das Od- und Unland als Unterabteilung c der Weiden und Hu
tungen erfragt und mit den Wei den und Hutungen in einer Ge
samtsumme im Erhebungsformular angegeben, daneben in be
sonderen Spalten: a reiche Weiden; b geringere Weiden und Hu
tungen; c Od~ und Unland.) 

Hier blieb dem Ermessen der ICrhebungsorgane viel freier Spiel
raum. In PreuJ3en wurden so im Jahre 1878 I 457 202 ha geringe 
Weiden, 1827956 ha Heiden und noch IJ2 700 ha Od- und Un
land, hingegen 1883 2 II2 155 ha geringe Weiden und I 325 059 ha 
Od- und Unland nachgewiesen. Ein Vergleich der preuJ3ischen 
Zahlen von 1883 und 1893 zeigt dann, daJ3 die geringen Weiden 
von 1883 falschlicherweise noch einen groJ3en Teil der "Heiden" 
in sich enthalten miissen, wobei vor aHem an Teile der groJ3en 
Liineburger Heide zu denken istl). Anderseits erfolgte auch die 
Unterscheidung der reichen von den geringeren Weiden nicht 
immer zutreffend, indem verhaltnismaJ3ig reiche Weiden ohne Riick
sicht auf ihren Ertrag als reiche Wei den eingetragen wurden. Die 
starke dauernde Abnahme der Wei den und Hutungen von 1878 bis 
1913 beruhte iibrigens auf tatsachlichen Verhaltnissen, namlich auf 
dem Riickgang der Schafhaltung: die nicht mehr zur Schafweide 
benutzten geringeren Weidungen und Hutungen wurden vielfach 
dem Od- und Unland zugerechnet. 

1) Genaueres siehe bei Quante: a. a. O. S. II. 
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Die Hauptarten der Bodenbenutzung nach den funf Aufnahmen 
ergeben sich aus folgender Ubersicht: 

abelle I. Die Boden ben u tzung i m Deu tschen Reiche 1878 bis 1913. 

Benutzungsarten 
18781) 1883 1893 1900 191 3 

ha ha ha ha ha 

Acket- und Gattenland 26063084 26177 351 26243 214 26257313 26059 154 
Obstanlagen a. d. Felde2) 51823 

iesen. W 
W 
W 

5913 699 5903344 5915769 5956164 5991 707 
eiden und Hutungen . 4 615387 3425 106 2873 037 2 706 7II 2592 463 
einbetge3) 133 845 134 618 132 578 135 210 lI8626 

Forsten und Holzungen . 13 872 926 13908 398 13956827 13995 868 14 223 218 
Haus- und Hofraume. 502688 447 81 3 484327 521 757 61 3 054 
dd- und Unland. 499 009 I 616 lI9 2 060 556 2 102490 4)1979954 
Wegeland, Gewasser usw.o) 2397745 2412 336 2382 317 2389 272 2479 837 

Uberhaupt6) 53998 383 54 025 085 54 048625 54064785154109836 

Die groi3te Bedeutung fur die Erzeugung von Nahrungs- und 
Futtermitteln hat das Acker- und Gartenland. Sein Umfang 
hat sich im Laufe derletzten Friedensjahrzehnte kaum verandert. Er 
stieg allmahlich von 26063100 ha im Jahre 1878 bis auf 26257300 ha 
im Jahre 1900 und sank dann auf 26 059 200 ha im Jahre 1913. 
Der Antell an der Gesamtflache des Deutschen Reiches betrug bei 
den fUnf Aufnahmen 48,26, 48>45, 48,55, 48,56 bzw. 48,16%. 

Soweit die Verschiebungen nicht a1)f Ungleichma13igkeiten in 
der Erhebung zuruckzufuhren sind (Anrechnung von Ackerweide 

1) Fiir das Fiirstentum Lippe, wo 1878 keine Bodenbenutzungsauf
nahme stattfand, sind durchweg die Zahlen von 1883 eingesetzt. Fiir 
Hessen, beide Mecklenburg, Sachs en-Weimar und Hamburg ist die Ver
teilung der 1878 nur im ganzen angegebenen "weder land- noch forst
wirtschaftlicb benutzten Flache" auf "Haus- und Hofraume", "dd- und 
Unland" und "Wegeland, Anlagen, Gewasser usw." im Verhaltnis der 1883 
nachgewiesenen Flachen bewirkt. 

2) 1913 waren die Flachen des Acker- und Gattenlandes, bei dcnen del" 
Ertrag der auf ihnen gehegten Obstanlagen die Hauptnutzung bildet, gc
sondert aufzufiihren. 

3) Von 1893 ab auch Weingarten. 
4) Davon 450 490 ha unkultivierte Moorflachen. 
0) Von 1900 ab auch offent1iche Parkanlagen. Die Flache ist von 

I878bis 1883 durchAufnahme dervorher nicht katastriertenElb- und Weser
miindungen um 5550 ha, von 1883 bis 1893 durch Aufnahme von bisher ge
meindefreien Binnengewassern im Kreise Hadersleben um 9250 ha und 
dutch Eingemeindung der Flensburger Forde in den Stadt- und Landkreis 
Flensburg um 6100 ha gestiegen. 

6) Die Zunahme beruht im wesent1ichen auf Neuvermessungen u. a. 

2* 
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und Brache als reiche Weiden und umgekehrt von Dauerweiden 
als Ackerweiden, sowie von Hausgarten als Hofraume oder Wiesen, 
Ausscheidung der Obstanlagen auf dem Felde), beruhen sie auf 
folgenden Vorgangen: Das Aeker- und Gartenland hat haupt
sachlich durch den Fortfall von Weiden, Hutungen, Od- und Un
land zugenommen. Es hat anderseits vor aHem durch Ausbreitung 
der Haus- und Hofraume, daneben dureh 1nanspruchnahme zum 
StraBen- und Eisenbahnbau, zu einem geringen Teil auch durch 
Ausdehnung der Forsten abgenommen. Zwischen Ackerland und 
Wiesen fand ein gegenseitiger Austausch statt. Das Gartenland 
(Haus- und Obstgarten) vermehrte sich etwas auf Kosten der Wie
sen. Ackerweide und Brache verminderten sich zugunsten der 
reichen Weiden sowie vor aHem des Hackfrucht- und Futterpflan
zenanbaus. 

1m einzelnen gliederte sich das Acker- unci Gartenland folgen
dermaBen: 

Tabelle 2. D a sAc k e r - un d Gar ten 1 and i m De u t s c he 11 Rei c h 
1878 bis 1913. 

Friichte 
1900 

ha 

I. Ha upt n utz u l1g 

1913 
ha 

Getreide . 14 005 669 
I 582027 
3 549910 

344 840 

14 273 21 9 
I 450748 
3943 635 

268109 

14512845 
I 479275 
4 237 661 

186015 

14 696850 15401 457 
H iilsenfriichte. 
Hackfriichte U. Gemiise 
Olfriichte. 

I 354 138 849475 

Tabak, Hopfen, Zichorie 

4593 220 
120087 

u. a. Hal1delsgewiichse 75971 84206 75076 67829 
Futterpfla11Zel1 2448206 2404650 2 519375 2656659 
Brache. 2310709 1846800 I 550201 I 230626 
Ackerweide. 1509950149002912101461055117 
Hausgiirten. 235802 415955 472620 482787 

Acker- u. Gartenland ZUS.\26 063 084126 177 351 126 2.1.) 214126 257313 

Getreide 
Hiilsenfriichte. 
Hackfriichte u. Gemiise 
Olfriichte. 
Tabak, Zichorie u. a. 

Handelsgewiichse 
Futterpflanzen 

Acker- u.Gartenland zus. 

21 387 
19495 

237 108 
686 

378 998 1 

II. Nebennutzul1g 

23591 
45797 

280 593 
275l 

176 
155 21 5 

508126 1 

22 054 

7'1 877 
32 9580 

15 058 

32 3 
117 218 

55'! 1101 

11249 
74 689 

246026 
7 2 90 

106 

1701 35 

5094951 

5 12332 4 
55509 

56822 
2655347 

672 758 
707910 
53 6 552 

26059 154 

14 677 
88461 

205 21 5 
II 091 

368 
320 332 
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Tabelle 3. Das Acker- und Gartenland im Deutschen 
Rei c h e 1878 b is 1913 (Verhaltniszahlen). 

Friichte (Huuptnutzung) 
1878 1883 1893 19 00 '9 ' 3 

% % % % % 

Getreide 53,74 54,52 55,30 55,97 59,11 
Hiilsenfriichte . 6,07 5,54 5,64 5,16 3,25 
Hackfriichte und Gellliise. 13,62 15,°7 16,15 17,49 19,66 
Olfriichte . 1,32 1,02 0,70 0,45 0,21 
Tabak, Hopfen, Zichorie u. a. Han-

delsgewachsc 0,29 0,33 0,29 0,26 0,22 
Futterpflanzen. 9,39 9,19 9,60 10,12 10,19 
Brache 8,87 7,05 5,91 4,69 2,58 
Ackerweide 5,79 5,69 4,61 4,02 2,72 
Hausgarten 0,91 1,59 1,80 1,84 2,06 

Zwischen den beiden letzten Bodenbenutzungsaufnahmen von 
I900 und I9I3 fand im Jahre I907 im ganzen Deutschen Reiche 
eine landwirtschaftliche Betriebszahlung statt, wie solche 
bereits I882 und I895 vorhergegangen waren. Weil die Ergebnisse 
dieser Betriebszahlung besonders bei methodologischen Erorte
rungen haufig mit denen der Bodenbenutzungsaufnahmen ver
glichen werden, muE hier kurz auf ihre Bedeutung fUr die in diesem 
Buche behandelten Fragen eingegangen werden. 1m Unterschied 
von den obenbeschriebenen Erhebungen stutzt sich die Betriebs
zahlung auf die eigenen Angaben der Grundbesitzer bzw. der land
wirtschaftlichen Betriebsleiter, beruht somit scheinbar auf einer 
viel sichereren Grundlage. Diese Tatsache hat man in der Kritik 
vielfach zum AnlaE genommen, bei Abweichungen zwischen den 
Ergebnissen beider Erhebungsarten der Zahlung von I907 den 
Vorzug zu geben als der "zuverlassigeren". Wahrend aber bei der 
Bodenbenutzungsaufnahme die Flache jeder einzelnen Gemeinde 
(jedes Gutsbezirks) im Vergleich mit den Katasteraufnahmen fest
gestellt wird, ist bisher bei den landwirtschaftlichen Betriebs
zahlungen - auch derjenigen vom I6. J uni I925 - eine Bezug
nahme auf die Gemeindeflache als solche nie ublich gewesen. Die 
Betriebsleiter machen ihre Angaben fur die gesamte von ihnen be
wirtschaftete Flache einheitlich, ohne Rucksicht darauf, in welcher 
Gemeinde (Wirtschafts- oder Be1egenheitsgemeinde) die einzelnen 
bewirtschafteten Bodenflachen liegen. Wahrend also bei der auf 
das Kataster gestiitzten Bodenbenutzungsaufnahme die "Foren
salgrundstiicke" jeweils der Belegenheitsgemeinde zugerechnet 
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werden, rechnen sie bei der Betriebszahlung samt und sonders zur 
Wirtschaftsgemeinde. Auf diese Weise entfallt bei der Betriebs
zahlung jede Moglichkeit einer Kontrolle der erhobenen Grund
stucke auf Vollzahligkeit, wahrend eine solche Kontrolle bei der 
Bodenbenutzungsaufnahme dauernd gegeben ist. Es kommt hinzu, 
daB bei der Betriebszahlung uberhaupt nur die zu land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben gehorige Flache erhoben wird, wah rend 
das sonstige Land, Moore, Heiden, Wege usw., soweit es nicht 
innerhalb eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes vor
kommt, nicht nachgewiesen wird. Der Vorteil, der in der Be
fragung der einzelnen Besitzer und Betriebsleiter liegt, wird 
also durch den Mangel jeglicher Kontrolle an der Gesamtflache 
durchaus wettgemacht, wenn nicht sogar in sein Gegenteil ver
kehrt. 

Was hat sich namlich bei einem Vergleich der Erhebungen von 
I900 und I9I3 mit der Betriebszahlung von I907 herausgestellt? 
Das gesamte Acker- und Gartenland betrug im Deutschen Reiche 
nach der Betriebszahlung nur 24914 070 ha gegenuber 26 059 I54 ha 
bei der Bodenbenutzung von I9I3. Der Unterschied betragt 4.4%, 
ist also immerhin erheblich genug und ist tatsachlich auch von 
Kritikern, wie Professor B a11 0 d, zur U nterlage von Angriffen gegen 
die amtliche Anbaustatistik gemacht worden. Bei solchen An
griffen wird ubersehen, daB eine landwirtschaftliche Betriebs
zahlung aller Erfahrung nach immer hinter der Wirklichkeit zu
ruckbleiben wird, falls nicht einschneidende Kontrollen vorge
sehen sind, weil immer und regelmaBig eine groBe Anzahl von Be
trieben, besonders solche kleineren Umfangs, der Erhebung ent
gehen. Bei den tatsachlich erfaBten Betrieben mogen auch vielfach 
die Steuerfurcht und ahnliche Rucksichten den Betriebsleiter be
wogen haben, die bewirtschafteten Flachen niedriger anzugeben, 
als sie tatsachlich sind. J edenfalls wird man niemals, sobald nicht 
die Moglichkeit besteht, die bei der Betriebszahlung fUr eine Ge
meinde ermittelte Gesamtflache mit der durch eine genaue (ka
tastermaBige) Vermessung gewonnenen Gesamtflache zu ver
gleichen, die Ergebnisse einer individuellen Flachenermittlung 
fur zuverlassiger halten durfen als die einer gemeindeweisen, 
aber an die Katasteraufnahme angelehnten Schatzung 1). 

1) Vgl. hierzu insbesondere Quante: a. a. O. S.52f.; Meerwarth: 
"Nationa16konomie und Statistik". Berlin und Leipzig 1925. S.334. 
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Ubrigens zeigen Vergleiche zwischen dem Verha1tnis der ein
zelnen Fruchtarten zum gesamten Ackerland bei der Betriebs
zahlung und bei den Bodenbenutzungsaufnahmen eine so 
starke Ubereinstimmung der Anbauverhaltnisse, daB dadurch die 
Zahlen der Bodenbenutzung auch im einzelnen nur gestutzt 
werden!). 

Die Betriebszahlung weist den Anbau im einzelnen nur fUr die 
wichtigsten Fruchte nach2). Sie gibt daher weit weniger Auf
schluB uber die Versorgung Deutschlands mit Nahrungs- und 
Futtermitteln als die Bodenbenutzungsaufnahmen. Sie gewahrt 
aber einen Einblick in den Zusammenhang von BetriebsgroBe und 
Bodenbenutzungsart. 

Dabei ist zu beachten, daB fur die Abgrenzung des Betriebes 
nicht die wirtschaftliche, sondern die technische Leitung maB
gebend war. Eine Molkerei z. B., die mit einem Gut verbun
den war, galt als selbstandiger Betrieb, ebenso ein getrennt 
bewirtschaftetes Vorwerk, das Grundstuck eines Pachters oder 
Anteilpachters, das Deputatland eines Tagelohners usw. Da
zu kommt, daB bei der Bemessung der BetriebsgroBe nur die 
landwirtschaftlich benutzte Fliiche berucksichtigt wurde, bei
spielsweise ein Gut von 100 ha, das zu 60 ha aus Ackerland, 
Wiesen, reichen Weiden und Gartenland, zu 40 ha aus Forst
land, geringen Weiden, Odland, Haus- und Hofraumen, Zier
garten, Wegen und Gewassern bestand, fur die Einreihung in 
die GroBenklasse nur mit 60 ha angesetzt wurde. Infolgedessen 
erscheint die Zahl der GroBbetriebe und damit auch ihre Ge
samtflache geringer, als den Eigentumsverhaltnissen der GroB
grundbesitzer entsprichP). Mit diesen Vorbehalten sei hier 
die Gliederung des Ackerlandes nach BetriebsgroBen wiederge
geben: 

1) Vgl. Quante: a. a. O. S.32ff. 

2) Beim Ackerland war 1907 anzugeben: Sommerweizen, Winterweizen, 
Spelz, Roggen, Gerste, Hafer, Menggetreide, Zuckerriiben, Kartoffeln, 
Futterpflanzen, Gemiise in feldmiil3igem Anbau, sonstige Ackerfriichte, 
Ackerweide, Brache. 

3) Bei der landwirtschaftlichen Betriebszahlung vom 16. Juni 1925 ist 
im Gegensatz hierzu eine Grol3enklassenbildung sowohl nach der Ge
samtflache als auch nach der landwirtschaftlich benutzten Flache vor
gesehen. 
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Tabelle 4. Das Ackerland nach BetriebsgroJ.len im 
Deutschen Reiche 1907. 

Landwirtschaft-
Ge- Kar- Zucker- Puttcr-

sonstige 
Acker-lich benutzte Gemiise Acker- Drache 

Flache treide') toffeln rUben pflanzen frUchte weide 

ha % % % % % % % % 

linter 0,5 z3,4 67,3 0,5 3,Z 3,3 1,5 0,5 0,3 
0,5-1 43,1 44,1 0,9 Z,Z 6,0 z,3 0,7 0,7 

I-Z 5Z,7 29,1 0,8 Z,I 904 3,3 I, I 1,5 
2-3. 57,5 ZZ,O 0,7 z,o 10,8 3,9 104 1,7 
3-4 59,8 18,6 0,8 1,8 11,3 4,1 1,8 1,8 
4-5 61,0 16,8 0,9 1,7 11,4 4,1 Z,2 1,9 
5-10 63,1 13,9 0,9 1,5 II,3 4,0 3,0 z,3 

10-20 64,7 II,O I, I I,Z 10,6 4,0 4,1 3,3 
Z0-5° 63,z 8,7 104 0,9 10,0 4,2 5,5 6,1 
50-10O 60,1 7,7 2,7 0,8 10,0 4,6 5,4 8,7 

100-200 59,z 8,6 4,9 0,7 I 1,7 5,0 4,3 5,6 
zoo-50O 57,5 10,9 5,0 0,5 11,2 5,5 4,4 5,0 
500-1000 55,0 13,2 4,3 °04 11,4 5,z 4,9 5,6 

1000 U. mehr 54,0 13,7 4,8 0,4 II,3 6,0 4,3 5,5 

zusammen 60,3 I 13,0 2,1 I, I I 10,6 4,4 I 4,1 4,4 

In der Reichsstatistik werden die Betriebe je nach ihrer land
wirtschaftlich benutzten Flache auch in sechs groJ3e Gruppen zu
sammengefaJ3t: 

Zwergbetriebe mit _ . . . weniger als 0,5 ha 
Parzellenbetriebe mit 0,5 bis unter Z ha 
Kleine Bauernwirtschaften mit Z bis unter 5 ha 
Mittlere Bauernwirtschaften mit 5 bis unter 20 ha 
Gro13ere Bauernwirtschaften mit 20 bis unter 100 ha 
Gro13betriebe mit .. . . . .100 und mehr ha. 

Diese Bezeichnungen sind auch in dies Buch iibernommen 
worden. 

II. Erntemichenerhebungen. 
Q uellen. Erntestatistik des Deutschen Reichs flir das Erntejahr 

1878/79 (Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs fiir das J ahr 1879, 
Dezemberheft); dasselbe flir 1879/80 usw. bis 1895/96 (Monatshcfte zur Stati
stik des Deutschen Reiehs fiir das Jahr 1880, X; 1881, VIII; 1882, VII; 
1883, VII; 1884, XI; 1885-1891, VII; Vierteljahrshefte zur Statistik des 
Deutschen Reichs 1892-1896, III bzw. IV); dasselbe fur 1896 usw. bis 1925 
(Vierteljahrshefte 1897-1899, III; 1899, IV, Ergiillzlillgsheft; 19°1-1916, 
I bzw. II; 1918-1926, I). - Allbaufliichell der wichtigsten Fruchtarten 
Anfang Juni 1914 (Vierteljahrshefte 1914, III). - Die kriegswirtschaftlichen 

1) Ausschl. Einkorn, Buchweizell, Birse, Mais, die bei "sonstigen 
Ackerfriichten" erscheinen. 
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Erhebungen uber Ernteflachen und Ernteertrag 1915 bis 1919 (Vierteljahrs
hefte 1919, IV). -Anbauflachen-Erhebung Ende Mai 1925 (Vierteljahrshefte 
1925, IV). - Statistik der Landwirtschaft im prenJ3ischen Staatc fur 
die Jahre 1915-1918 (PreuJ.\ische Statistik, I-left 257). - Statistik dcr 
Landwirtschaft im Freistaat PreuJ.\en fur das J ahr 1921 (l'rcuJ.\ische Statistik, 
Heft 267); dasselbe fUr 1922-1925 (Heft 271, 275, 277, 283). - Statistischcs 
Jahrlmch fur das Konigreich Sachsen, Jg. 1899 bis 1921/22. 

Nachhaltige Anderungen im Anbau erfolgen in der Regel lang
sam und allmahlich, denn der Landwirt ist konservativ, und er gibt 
den Anbau einer Frucht meist nur auf, wenn dauernd geringe Er
giebigkeit und dauernd niedrige Preise ihn dazu zwingen. Urn 
die Richtung in der Entwicklung des Anbaus kennenzulernen, 
geniigt es daher in normalen Verhaltnissen, ihn etwa alle 10 Jahre 
von neuem festzustellen. Diesem Zwecke dienen die groBen Boden
benutzungsaufnahmen. Haufiger als die nachhaltigen sind aber 
die voriibergehenden kleinen Anderungen im Anbau, wie sie durch 
Witterungseinflusse, Auswinterung, tTberschwemmungen usw. 
hervorgerufen werden. Namentlich ist es das Verha1tnis von 
Winter- und Sommerfrucht, das infolge der Gunst oder Ungunst 
des Winters starke Abweichungen von J ahr zu J ahr aufweist. 
Das gleiche gilt flir die Friichte, die nur auf kleinen Flachen und 
auBerhalb der regelmaBigen Fruchtfolge angebaut werden. Fiir 
die Feststellung der Ernte kommt dann noch hinzu, daB bei voll
standiger Zerstorung durch Elementarschaden (vO! allem Hagel
schlag) oder feindliche Einfalle die Ernteflachen geringer sind als 
die Anbauflachen. 

Zunachst hat man sich nun in Deutschland lange Zeit damit be
holfen, alljahrlich die Anbauverschiebungen durch Schatzungen 
festzustellen 1). In einzelnen Bundesstaaten ging man allerdings 
friiher als im Reich zur eigentlichen Ermittlung der Ernteflache 
iiber, wie z. B. in PreuBen seit 1889. Allgemein aber wurden erst 
im Jahre 1899 die Landesregierungen durch den Bundesratsbe
schluB yom 19. J anuar angewiesen, zu veranlassen, "daB im J uni 
jedes Jahres ge11leindeweise (gutsbezirksweise usw.), sei es durch 
den Gemeinde- (Guts- usw.) vorstand unter Mitwirkung von feld
und ortskundigen Sachverstandigen oder durch eine ZU11l Zweck 
gebildete Kommission oder durch andere zuverlassige Organe eine 
moglichst genaue Feststellung sowohl der Anbauflache der fur die 
Ernteberichterstattung in Betracht kommenden Fruchtarten 
als auch flir Hopfen, Reben und Winterraps erfolgt". Danach 

1) Vgl. S. 41 ff. 
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wurden alljahrlich ermittelt: Winter- und Sommerweizen, Winter
spelz (ab 1904/05 einschlie13lich Winterspelz mit Beimischung von 
Weizen und Roggen), Winter- und Sommerroggen, Sommergerste, 
Hafer, Kartoffeln, Klee (ab 1904/05 einschliel3lich Klee mit Bei
mischung von Grasern), Luzerne, Wiesen (ab 1904/05 unter Hervor-
hebung der Bewasserungswiesen). ' 

Die Beschrankung auf die genannten 14 Fruchtarten wollte der 
Bundesrat offenbar nur als Mindestprogramm gelten lassen, da 
er den Bundesstaaten freistellte oder vielmehr empfahl, zur Kon
trolle der nach der V orschrift festzustellenden Anbauflachen die 
Nachfrage noch auf die anderen Nutzungen des Ackerlandes auszu
dehnen. Von dieser Empfehlung ist aber nur wenig Gebrauch ge
macht worden. Selbst in Preu13en, das 1899 tatsachlich in sehr 
sorgfaltiger Weise das gesamte Ackerland ermittelt hatl), ist man 
schon zwei Jahre spater von diesem Verfahren abgekommen und 
hat, vor allem auch aus "Raumersparnisgriinden", nur die vor
geschriebenen Erhebungen ausgefiihrt. Abgesehen von einigen 
kleineren Anderungen2) hat sich daran auch bis in den Weltkrieg 
hinein nichts geandert. 

1) a) Getreide und Hiilsenfriichte: Winter- und Sommerweizen, Winter
spelz, Winter- und Sommerroggen, Sommergerste, Hafer, Buchweizen (Heide
korn) , Erbsen, Ackerbohnen (Saubohnen), Wicken, Lupinen, Menggetreide 
(2 oder mehrere Getreidearten im Gemenge), Mischfrucht (Getreide und Hiil
senfriichie gemischt), sonstige Getreidearten oder Hiilsenfriichte (als Sommer
spelz, 'Winter- und Sommereinkorn, Wintergerste, Hirse, Mais, Linsen, Gar
ten bohnen, Peluschken) - die 5 letztgenannten zum Korner- bzw. Frucht
gewinn -; b) Hackfriichte und Gemiise: Kartoffeln, Runkelriiben zur Fiit
terung, Zuckerriiben, Mohren, Wei13e (Brach-, Stoppel-) Riiben als Haupt
frucht, Kohlriiben (Wrucken, Oberriiben), Kraut und Fe1dkohl, sonstige 
Hackfriichte und Gemiise (als Topinambur, Gurken, Zwiebeln, Spargel usw.) ; 
c) Handelsgewachse: Winterraps, Hopfen, Flachs (Lein), sonstige Handels
gewachse (als Sommerraps, Dotter, Mohn, Senf zum Kornergewinn, Hanf, 
Tabak, Zichorien, Weberkarden, Kiimmel usw.); d) Futterpflanzen: Klee, 
Luzerne, Esparsette, Serradella als Hauptfrucht, Grassaat aller Art einschl. 
Kleegras (Mischung von Klee und Gras), Griinfutternutzung von Getreide 
und Hiilsenfriichten (als Mais, Wicken, Lupinen, Menggetreide, Misch
friichte), auch von Senf; e) Lupinen zum Unterpfliigen; f) Brache (nicht 
bestellte, im Sommer 1899 erst iiir 1900 beackerte Felder); g) Ackerweide. 
Vgl. Preu13ische Statistik, Heft 161, S. IVf. 

2) 1907 traten in Preu13en Erbsen, Ackerbohnen, Wicken, Zuckerriiben 
und Flachs hinzu. Von 19II ab waren hier auch die Dauer- und die Acker
weiden festzustellen, von 1912 ab auch die Futterriiben, schlie13lich seit 
1914 die Wintergerste. (Vgl. Preu13ische Statistik, Heft 2II, S. I; Heft 230, 
S. IV£'; Heft 235, S. I; Heft 248, S. Il£.) Sachs en erhob iiber das Reichs-
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Vom Standpunkt der Zuverlassigkeit der so ermittelten Er
gebnisse ist diese Zuriickhaltung in der Anbaustatistik nur zu be
dauern. Da bei den jahrlichen Erhebungen keinerlei Bezugnahme 
auf die gesamte Gemeindeflur moglich war, die festgestellten 
Fruchtflachen mithin nicht in eine genau bekannte Flache ein
gegliedert werden konnten, entfiel jede Kontrolle dieser Zahlen. 
Infolgedessen siegte bald die Bequemlichkeit der mit der Er
hebung betrauten Personen, die in der Regel, wenn nicht ganz 
grobe Verschiebungen vorkamen, offenbar die Zahlen des Vor
jahres in die jahrlichen Nachweisungen einsetzten. Eine unsach
verstandige Kritik, die sich nie die Miihe gab, die Erhebungs
ergebnisse wirklich nachzupriifen, hat es nun vielfach so hinge
stellt, als ob die jahrlichen Anbauerhebungen von selbst durch 
die Art dieser "Fortschreibung" zu einer unberechtigten stetigen 
Zunahme der Fliiche gefiihrt hatten, "weil die Ortsvorsteher lieber 
etwas zu viel als zu wenig angaben" 1). Demgegeniiber braucht nur 
auf folgende Zahlen hingewiesen zu werden, die fUr die Entwick
lung von 12 Fruchtarten - deren Anbau drei Viertel des Acker
landes ausmacht - in PreuBen ermittelt worden sind2): Von dem 
Bodenbenutzungsjahr 1893 bis 1899, dem letzten J ahr vor der 
neuen Bodenbenutzungsaufnahme, ware der Anbau dieser Frucht
arten nur um 0,22% gestiegen, von 1900 bis 1912 nur um 1,44%. 
Dagegen ware anderseits der Anbau von 1899 bis 1900 (Bodenbe
nutzungsaufnahme) um3,03%,von 1912 bis 1913 (Bodenbenutzungs
aufnahme) sogar um 5,15% in die Rohe geschnellt. Fiir jeden mit 
den Verhaltnissen Vertrauten geht daraus hervor, daB die Zahlen 
der Bodenbenutzungsaufnahmen vermutlich richtig sind, die
jenigen der jahrlichen Anbauerhebungen dagegen unrichtig, aber 
nicht zu hoch, wie mit merkwiirdiger Einmiitigkeit besonders in 
der ersten Kriegszeit behauptet worden ist, sondern durchweg zu 
niedrig. 

Man wird also die Ergebnisse der jahrlichen Anbauerhebungen 
besonders dann, wenn sie von der letzten Bodenbenutzungsauf
nahme zeitlich recht stark entfernt sind, nur mit einigem Vorbehalt 

programm hinaus Wintergerste, Buchweizen, Erbsen, Wicken (auch im 
Gemenge), Futterriiben, Zuckerriiben, Kraut, Flachs, und zwar von 1899 
bis 1915. Von allen diesen Fruchtarten wurden von Reichs wegen nur seit 
1914 die Zuckerriiben zur Zuckerfabrikation erfragt. 

1) Vgl. die eingehende Darstellung bei Quante: a. a. 0., S. If. 
2) Vgl. ebenda S. 31. 
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verwerten konnen; die vermutlich richtigen Zahlen kann man aber 
in den meisten Fallen aus der Entwicklung von Bodenbenutzungs
aufnahme zu Bodenbenutzungsaufnahme in sinngema13er An
lehnung an die jahrlich ermittelten Zahlen ohne Schwierigkeiten 
entnehmen 1). 

Die letzte derartige Ernteflachenerhebung fand im J uni 1915 
statt. In demselben Jahre wurde, gleichfalls durch die Gemeinde
behorden, vom 1. bis 4. J uli eine Individualerhebung durchge
fUhrt. Sie erstreckte sich auf den feldma13igen (nicht garten
ma13igen) Anbau der wichtigsten Getreidearten2) und der Kartoffeln 
und beruhte auf den Angaben der Betriebsinhaber bzw. ihrer 
Stellvertreter. "Die zustandige Behorde oder die von ihr beauf
tragten Personen" waren "befugt, zur Ermittlung richtiger An
gaben uber die Ernteflachen die Grundstiicke der zur Angabe Ver
pflichteten zu betreten und Messungen vorzunehmen, auch hin
sichtlich der Gro13e der landwirtschaftlichen Guter oder einzelner 
Grundstiicke Auskunft von den Gerichts- oder Steuerbehorden 
einzuholen". Diese Individualerhebung wurde im J uni der Jahre 
1916 und 1917 nach denselben Grundsatzen wiederholt. Der Kreis 
der einbezogenen Fruchte war aber bei diesen spateren Aufnahmen 
wesentlich gro13er. Er erstreckte sich auf fast aIle Feldfriichte3), 

und zwar 1917 mit annahernd so weitgehender Gliederung wie 
bei den allgemeinen Bodenbenutzungsaufnahmen. Au13erdem war 
fUr jeden Betrieb anzugeben die Flache der im Sommer des be
treffenden J ahres nicht bestellten Ackerflachen (Brache), der Be
wasserungswiesen, der anderen Wiesen, der Dauerweiden und der 
Ackerweiden. Vollig unberiicksichtigt aber blieben Obstanlagen, 
Weinberge, Forsten und Holzungen, Odland, Hofriiume usw. 

1) Da in den Jahren mit Bodenbenutzungsaufnalul1en keine besonderen 
Erntefliichenerhebungen stattfanden, l11uBten 1900 und 1913 die Gemeinde
vorsteher fiir die rechtzeitige Berechnung der Ernte die betreffenden Anbau
fliichen auszugsweise vor der Einsendung des groJ.len Formulars miUeilen. 
Diese Zahlen tragen natiirlich alle Miingel einer vorlii ufigen Feststcllung 
an sich, miissen also fUr cine einwandfreie Ernteberechnung durch die -- end
giiltigen - Bodenbenutzungszahlen ersetzt werden. 

2) Die Erntefliiche war gesondert anzugeben fUr 1. Winterweizen, 
2. Sommerweizen, 3. Spelz, El11er und Einkorn (Winter- und SOl11l11erfrucht), 
4. Winterroggen, 5. SOl11merroggen, 6. Gerste, 7. Gemcnge aus Getreide
arten der Ziffern 1-6, auch mit Hiilsenfriichten, 8. Hafer (allein), 9. Hafer 
im Gemenge mit Getreidc oder Hiilsenfriichten. 

3) Die Erntefliiche war nicht anzugeben fiir Mais, Tabak, Hopfen, Zi
ehorie u. ii. 
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Infolgedessen konnte die Summe der Einzelangaben niemals mit 
der Gesamtflache des Betriebes ubereinstimmen. Nun ist es eine 
alte statistische Erfahrung, daB, wenn man ntU einzelne Teile 
eines Ganzen erfragt, die Angaben oft zu niedrig ausfallen, weil der 
Befragte dann leicht das eine oder das andere ubersieht und ihm 
wie auch der Behorde beim Fehlen einer Frage nach dem Ganzen 
die Kontrolle uber die Vollstandigkeit genom men ist. Deshalb 
hat man auch mit Recht bei den allgemeinen Bodenbenutzungs
aufnahmen die Gesamtflachen der Gemeinde und bei der Indivi
dualerhebung anlaBlich der landwirtschaftlichen Betriebszahlung 
von 1907 wenigstens die Gesamtflache jedes land- und forstwirt
schaftlichen Betriebes erfragt. Diese Kontrollfragen waren aber 
bei den Kriegserhebungen um so notwendiger, als das Streb en der 
Landwirte mit Rucksicht auf ihre Ablieferungsverpflichtungen 
ohnehin dahin ging, ihre Ernteflachen lieber zu niedrig als zu hoch 
anzugeben1). Der einzelnen Gemeinde war aber die Nachprufung 
auch dadurch vielfach erschwert, daB, wie bei der Betriebszah
lung von 1907, "die Angabe der Ernteflachen zur Ortsliste der
jenigen Gemeinde zu erfolgen" hatte, "von der aus die Bewirt
schaftung erfolgt". Inwieweit auBerdem infolge der Uberlastung 
der Gemeindebehorden Betriebe vollig ubergangen worden sind, 
entzieht sich der Beurteilung. 'l'atsache ist, daB bei den Indivi
dualerhebungen vom Juli 1915 und Juni 1916 die Ernteflachen 
von Getreide um 14%, von Kartoffeln um reichlich 20% hinter den 
Ergebnissen der summarischen Erhebung vom J uni 1915 und der 
allgemeinen,Bodenbenutzungsaufnahme von 1913 zuruckblieben.lm 
ganzen wurdenermitteltan bestelltemAckerland 1913: 24141934 ha, 
1916 nur 21 088099 ha, an Brache, Ackerweide, Wiesen, Wei
den und Hutungen 1913: 9964837 ha, 1916: 10122779 ha. 
AuBerdem wurden 1913: 7747263 ha unter staatlicher Leitung 
oder Aufsicht stehende Forsten und 6473909 ha sonstige Forsten, 
5779846 ha Gartenland, Obstanlagen, Weinberge, Od- und Un
land, Wegeland, Haus- und Hofraume nachgewiesen. Die Er
hebung von 1916 lieB alle diese Flachen unberucksichtigt. Flir 
die unter staatlicher Leitung oder Aufsicht stehenden Forsten, 
deren Umfang genau bekannt ist2) und sich nach I9I3 kaum ver-

1) Vgl. hierzu insbesondere Qua n te: a. a. 0, S. 33 f. 
2) Vgl. hierzu Huber: "Die Statistik in Deutschland" (herausgegchell 

von Zahn), II Bd. S. I76: "Bei den staatlichen Forsten und bei den 
der staatlichen I,eitung bzw. Aufsicht unterstelltell Forstell (Gemeillde-, 
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andert haben durfte, wird man fUr 1916 wiederum 7747263 ha 
ansetzen durfen, so daB fUr die ubrigen, 1916 nicht berucksichtig
ten Flachen 15151695 ha verbleiben wurden. Es erscheint vollig 
ausgeschlossen, daB die landwirtschaftlich benutzte Flache in den 
drei J ahren tatsachlich von 34106771 auf 31 210878 ha, also 
um 8,5% zuruckgegangen und die sonstige Flache (ohne die 
staatlichen usw. Forsten) von 12255802 auf 15151695 ha, also 
um 23,6% gestiegen sein sol1. Die scheinbaren Veranderungen 
beruhten vielmehr im wesentlichen auf Lucken in der Erhebung 
des beste11ten Ackerlandes. 

Fur den praktischen Statistiker ist dies Fiasko der in der ganzen 
Anlage verfehlten neuen Ernteflachenerhebungen nicht verwunder
lich. Reute weiB man a11gemein auch auBerhalb der eigentlichen 
Fachkreise, daB jene Ergebnisse falsch waren und notwendiger
weise falsch sein muBten. Zu dieser Erkenntnis konnten sich aber 
leider die damals maBgebenden Manner nicht durchringen. Da 
sie mit den statistischen Grundlagen nicht genugend vertraut 
waren, konnten sie sich die starke Differenz in den Zahlen von 
1913 und 1915/16, die keinesfa11s auf einen tatsachlichen Ruckgang 
der Flache zuruckzufUhren war, nur durch eine erhebliche Dber
schatzung der Friedensflachen erklaren. Sie ii.bersahen dabei vor 
a11em eins: Ware wirklich die Beste11ungsflache im Frieden so 
stark uberschatzt worden, so hatten die ubrigen Flachen - wie 
gezeigt - dauernd auBerordentlich unterschatzt worden sein 
mussen. Wie ist es zu erklaren, daB ein so kenntnisreicher Volks
wirt, wie es der friihere Prasident des Kriegsernahrungsamtes 
v. Batocki ist, ebenfa11s eine so schlechte Meinung von den Frie
denserhebungen hatte1)? Rier haben ihn eben seine fachmanni
schen Berater, deren Pflicht es gewesen ware, solche Fragen zahlen
maI3ig durchzudenken, im Stich gelassen. So behauptete der 

Stiftungs-, Korperschaftsforsten usw.) ist das Interesse fiir eine zahlen
maBige Kenntnis nicht nur der Flachen u. dgl., sOlldern auch der Be
triebsergebnisse uralt, so alt wie der Besitz dcr Forstcn selbst. Die Forst
verwaltungen kennen genau die Flachc der ihnell ullterstellten Waldungen, 
ihr Alter, ihre Ertragnisse, die dafiir gemachten Aufwendungen usw." 

1) Vgl. seine Reichstagsrede vom 12. Oktober 1916 bei Quante a. a. O. 
S. 2 sowie seine "Einfiihrnllg" zu den "Beitragen zur Kriegswirtschaft": 
"Die im Kriege endlieh - wenn auch naturgcmaB nur in unvollkommener 
Weise - versuchte bessere Klarstellung hat ergebell, daB auf jenem Wege 
eine Uberschiitzung der landwirtschaftlichen Bestellungsflaehe wahrschein
lieh um 5-10% ... stattgefunden hat". 
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"Referent fiir Statistik im Kriegsernahrungsamt" Wagemann 
noch im Mai 19171), daB vor dem Kriege "vielfach die Neigung 
herrschte, eine Zunahme der Anbauflachen anzunehmen, auch wenn 
eine soIche gar nicht vorlag". Das habe "sich im Kriege durch Ein
fiihrung einer neuen Erhebungsform (Befragung der Betriebsin
haber: Individualerhebung) mit voller Bestimmtheit nachweisen 
lassen" . 

DaB diese Beweisfiihrung nichts weniger als zwingend ist, 
leuchtet nach dem oben Gesagten ohne weiteres ein. Wenn schon 
die Individualerhebung von 1907, die noch in normalen Friedens
verhaltnissen stattfand, trotz abweichenden Ergebnissen nichts 
gegen die Richtigkeit der Bodenbenutzungsaufnahmen von 1900 
und 1913 beweisen kann, so kann das erst recht nicht die Indivi
dualerhebung von 1916, deren Erhebungsform gegeniiber der
jenigen von 1907 nur insofern "neu" war, als sie gegeniiber jener 
schwere methodische Mangel aufwies. Auch hier zeigt ein genauerer 
Einblick in die zahlenmaBigen Ergebnisse, wie wenig berechtigt 
die damalige optimistische Auffassung von der Giite der Kriegs
individualerhebung war2). 

Die Erhebung vom J uni 1917 bedeutet methodisch keinen Fort
schritt gegen die friiheren Kriegserhebungen. Sie ergab einen 
weiteren Riickgang der landwirtschaftlich genutzten FHiche urn 
1,1 Million ha, der bestellten Ackerflache allein urn mehr als 
1/2 Million ha. Auch von seiten des Kriegsernahrungsamtes wurde 
jetzt zugegeben, daB diese Art der Ernteermittlung "ganz be
sonders unzuverlassig" seP). 

Erst im Jahre 1918 raffte man sich zu energischeren MaBnahmen 
auf. Man ging, durch die MiBerfolge der friiheren Erhebungen be
einfluBt, dazu iiber, die gesamte Wirtschaftsflache der einzelnen 
Besitzer mit den Eintragungen in der Grundsteuennutterrolle 
zu vergleichen und eine Aufteilung dieses katastermaBig nach
gewiesenen Landes in die einzelnen Benutzungsarten zu verlangen. 
Hierbei bedeutete es vor allem einen Fortschritt gegen friiher, daB 
jetzt die Benutzung aller Grundstiicke in der Bel e g en h e its
gemeinde nachzuweisen war, ohne Riicksicht darauf, von wo aus die 
Bewirtschaftung erfolgte. Trotz der sehr sorgfaltigen Anlage des 
Erhebungsformulars, trotz der angestrengten Mitarbeit der Ka-

1) Beitrage zur Kommunalen Kriegswirtschaft. Nr. 31 vom 12. Mai 1917. 
2) Vgl. Quante: a. a. O. S.35ff. 
3) Vgl. Deutsche Tageszeitung Nr.625 vom 7. Dezember 1917. 
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tasterbehorden, trotz der Einsetzung ailer staatlichen Machtmittel 
und Strafandrohungen vermochte aber auch diese Erhebung nicht, 
die volle Wahrheit zu erbringen. Die Ergebnisse waren allerdings 
wesentlich besser als I9I7: die landwirtschaftlich genutzte Flache 
(Acker, Wiesen und Weiden) war urn I,3 Million ha groGer 
als I9I7, sogar urn 200 000 ha groGer als I9I6. Jedoch lag die be
stellte Ackerflache allein noch urn I40 000 ha unter derjenigen 
von I9I6 und blieb bestimmt hinter der Wirklichkeit zuriick, wie 
auch von den amtlichen Stellen offen zugegeben wurde. Die genau 
an die Katasterunterlagen angelehnte Erhebung hat namlich 
nur durchzusetzen vermocht, daB die gesamte Wirtschafts
flache aller Landwirtschaft treibenden Eigentumer und Pachter 
usw. verzeichnet wurde, sie hat aber nicht verhindern konnen, daB 
innerhalb dieser Flachen doch Ackerflachen unter dem Od- und 
Unland oder unter den Viehweiden und Hutungen usw. verschleiert 
wurden. Wie weit die Landwirte in diesem letzten Kriegsjahr 
infolge des Mangels an Arbeitskraften, Gespannen usw. Teile der 
Ackerflache tatsachlich ungenutzt liegen lassen muBten, laBt sich 
nicht nachprufen. 

Die Erhebung von I9I9 ahnelt der vorigen in den meisten Zftgen. 
Fftr die Bearbeitung schuf sie gewisse Erleichterungen durch die 
Ausgabe von Fragebogen an die einzelnen Betriebsleiter, die dann 
erst als Unterlage fftr die wie in den Vorjahren aufzustellende Orts
liste dienten. Die Erhebung lieferte etwa dieselben Ergebnisse 
wie I9I81), obwohl die Revolution mit all ihren Begleiterschei
nungell dazwischen lag, obwohl die staatliche Ordnung sich mehr 
und mehr aufgelost hatte und sieh gerade gegen die Zwangswirt
schaft und alles damit Zusammenhangende auf dem Lande die be
denklichsten Widerstande geItend machten. 

Von I920 an hat man diese nur unter den scharfsten KontrolI
maBnahmen und Strafandrohungen iiberhaupt mogliche Indivi
dualbefragung der Landwirte wieder fallen lassen und ist im 
wesentlichen zu den aIten gemeindeweisen Anbauflachenerhebun
gen zuriickgekehrt. Die vom Reichsministerium fftr Ernahrung und 
Landwirtschaft angeordnete Sondererhebung bei Getreide und 
Kartoffeln richtete sich zwar noeh an den Betriebsleiter, erbraehte 

1) LiiLlt man, was zu Vergleichszweckell notig ist, in beiden J ahren die 
Ergebnisse fiir WestpreuLlell, Posen und ElsaLl-I,othringen auLler Betracht, 
so ist die landwirtschaftlich genutzte Fliiche 1919 um etwa 700000 ha 
kleiner als im Vorjahr. 



33 

aber bei dem Fortfall jeglicher Kontrolle bedeutend schlechtere 
Ergebnisse als die gleichzeitige gemeindeweise Erhebung; es 
braucht daher auf sie nicht weiter eingegangen zu werden. 

Flir die librigen Fruchtarten beschrankte man sich auf die vor 
dem Kriege, zuletzt nach dem BundesratsbeschluB vom 3. Mai 19II, 

libliche gemeindeweise Erhebung, flir die die Vorschriften nieder
gelegt wurden in dem ErlaB des Reichswirtschaftsministeriums 
vom 31. Marz 1920. Hierzu versandte das Statistische Reichsamt 
unter dem 6. April 1920 folgendes Rundschreiben an die Statisti
schen Landesamter: 

"Dureh das Rundtelegrallllll des ReichswirtsehaftSlllinisteriu1l1s an die 
Landesregierungen vom 3I. v. Mts. ist die Anbauflachenerhebung, wie sie 
dureh den BundesratsbesehluLl vom 3. Mai 191 I (Zelltralblatt fur das Deutsche 
Reich S. 181) - erganzt durch den BeschluLl vom 5. Februar 1914 (Zentral
blatt S. 179) - angeordnet war, wieder in Kraft gesctzt worden. Naeh 
Ziffer 6 dieser Bestimmungen sind fiir die Reiehsstatistik nur die Flachen
angaben fiir diejenigen Friichte erforderlieh, deren Ernte festgestellt winl, 
sowie die fiir Wil1terraps l1nd -Riibsen, Hopfen und Reben. Es ist aber an
zl1nehmen, daLl in dies em Jahre und vielleieht noeh langer bei vielen Amts
stellen das Bediirfnis hervortreten wird, fiir den Reichsu1l1fang auch iiber 
den Anbau von anderen als den in Ziffcr 6 der Bestimlllul1gen genanntcn 
Friiehten unterriehtet zu werden. Um derartigc zu erwartcnde Fragen bc
antworten zu konnen, ware ieh dankbar, wenn bei del' diesjiihrigen Erhebung 
die Anbauflaehen iibereinstimmend 1l1indestens in ehler Ausdehliung fcst
gestellt wiirden, die dem beigefiigten Musterfragebogen entsprieht. Ieh 
bitte also, die Bcantwortung aller 30 Fragen fiir den Staat und die groLlereu 
Verwaltungsbezirke spiitestens bis zum 20. Juli hierher einzusenden. 

Es c1l1pfiehlt sieh, bei der Feststcllung der diesjeihrigen Anbauflaehen die 
I9I3er Bodenbenutzungsziffern als Anhalt zu benutzen, die - wie wohl kaul11 
bestritten werden wird - wesentlieh zuverliissiger scin diirftcn als die Er
gebnissc der 191ger Anbau- und Erntefliiehenerhcbung. Es wird damit auch 
eine Kontrolle gewonnen, wie weit dcr Aubau von Friiehten, fiir die bis 
jetzt eine Ablieferungsfrist besteht, gegeniiber der Vorkriegszeit zuriick
gegangen ist, und we1che Flaehenziffern dafUr cine ungewohnliehe Erhohung 
zeigen." 

Der erwahnte Musterfragebogen sah folgende Frucht- und 
Kultnrarten vor: Winterweizen, Sommerweizen, Winterspelz usw., 
Winterroggen, Sommerroggen, Wintergerste, Sommergerste, 
Hafer, Menggetreide, Hiilsenfrlichte, Mischfrucht zu Drusch oder 
Grlinfutter, sonstige Arten von Getreide und Hiilsenfrlichten zu
sammen; Kartoffeln, Zuckerrliben zur Zuckerfabrikation! Futter
riiben alIer Art und sonstige Hackfrlichte; WeiBkohl, alle anderen 
Gartengewachse zusammen; Raps und Riibsen, Hopfen, Ge
spinstpflanzen, andere Handelsgewachse zusammen; Klee, auch 

Kuczynski, Nahrungsmittei 1. 3 
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mit Beimischung von Grasern, Luzerne, sonstige Futterpflanzen; 
Brache, Ackerweide; Bewasserungswiesen, andere Wiesen; Vieh
weiden und Hutungen; Weinberge. Samtliche 30 Frucht- und 
Kulturarten ergeben zusammen das Ackerland, die Wiesen, Vieh
weiden und Weinberge, d. h. also die gesamte landwirtschaftlich ge
nutzte Flache (mit Ausnahme des Gartenlandes)1). 

Mit dieser Erfragung der gesamten landwirtschaftlich genutzten 
Flache kehrte man zu der leider nur in einigen Landern beobach
teten und auch hier bereits I90r verlassenen guten Tradition von 
I899 zuriick, in welchem Jahre wenigstens in PreuBen die gesa11lte 
landwirtschaftlich genutzte Flache mit Ausnah11le der Dauerweiden 
erfaBt worden war. Damit ist iiberhaupt erst wieder die Moglich
keit gewonnen worden, einiger11laBen zuverlassige Ergebnisse zu 
erhalten, die bei einer Erfragung nur einzelner Fruchtarten nie 
erzielt werden konnen. Von Reichs wegen ist dieses selbe Er
hebungsverfahren bis zur Gegenwart unverandert beibehalten 
worden. Auf die abweichende Erhebungsmethode Preuf3ens im 
Jahre I925 wird am SchluB dieser Ausfiihrungen besonders ein
zugehen sein. 

Durch den Ubergang zur gemeindeweisen Erhebung fiel ein 
groBer Teil der Schwierigkeiten fort, die bei den Individualer
hebungen der Gewinnung richtiger Zahlen im Wege standen. Die 
Gemeindevorsteher haben im Gegensatz zu den einzelnen Betriebs
lei tern , die alles unter dem Gesichtswinkel der Ablieferungspflicht 
ansehen muBten, kein besonderes Interesse daran, die Frucht-

1) In PreuJ3en ging die Anbauerhebung fiir 1920 erheblich wciter; aus 
den Sanunelgruppen des Reichsfragebogens wurdcn hier lloeh folgende 
Fruchtarten ausgesehieden: Buehweizen, Erbsen und Peluschken, Speise
bohnen (Stangen-, Busehbohnen), Aekerbohnen (Sau-, Pferdebohnell), 
Wieken, Lupinen, sonstige Hiilsenfriichte, aueh im Gemenge, znr Griinfutter
gewinnung und zum Unterpfliigen, Mohrriiben (Mohren, Karotten), Kohl
riiben (Steekriiben, Bodenkohlrabi, \Vruken, Dotschen), Flachs UIl(1 I,ein; 
Hanf, Nessel und andere Gespinstpflanzen, Serradella (vgl. l'reuJ3ische Sta
tistik, Heft 264, S. 4*). Seitdem sind neue Fruehtarten nicht mehr hinzu
gekommen. In Bayern wurde 1920 Winter- und Sommerspelz unterschieden. 
Seit 1922 werden hier wie in PreuJ3E'n die Hiilsenfriichte einzeln crhoben: 
Erbsen, Bohnen, Linsen, \Vicken, Lupinen, auJ3erdem die gleichen Frueht
arten zur Sal11engewinnung besonders erfragt (vgl. Zeitsehrift des 
Bayerisehen Statistisehen Landesamts 1921, S. 39ff.; 1923, S. 40ff.). Ballen 
sonllert in der Nachkriegszeit Felderbsen, Linsen nnd Ackerbohnen sowie 
Flachs und Hanf aus (vgl. Statistiselle Mitteilungen iiber das Land Ballen, 
Jg. 1922, S. 126f.). 



35 

fliichen ihrer Gemeinden gegen die Wirklichkeit herabzusetzen. 
Wenn es trotzdem nicht gegluckt ist, sofort zu ganz oder auch nur 
annahernd richtigen Zahlen zu gelangen, so darf man eins nicht 
vergessen: Durch die jahrelange Gewohnung an die bewuBt un
genauen Angaben in den Kreislisten, deren Bearbeitung dem Ge
meindevorsteher oblag, war die in Friedenszeiten selbstverstiind
liche objektive Einstellung zu den Tatsachen, sowie auch die ge
naue Kenntnis dieser Tatsachen, niimlich des Anbaus der einzel
nen Fruchtarten usw., verloren gegangen. Es war gewissermaBen 
eine neue statistische Erziehung notig, um wenigstens wieder das 
MaB an Genauigkeit herauszuholen, das im Frieden ublich ge
wesen war. 

Bereits die erste gemeindeweise Erhebung der Nachkriegszeit, 
diejenige von 1920, brachte einen ganz erheblichen Zuwachs an 
Anbaufliiche. Die landwirtschaftlich genutzte Fliiche ist im Deut
schen Reich (nach dem heutigen Gebietsumfang) von 26653557 
ha im Jahre 1919 auf 27870555 ha im Jahre 1920, d. h. um 
1216998 ha = 4,6% gestiegen (iihnlich in PreuBen von 16 829550 
ha auf 17565890 ha, d. h. um 736340 ha = 4.4%). Eine so enorme 
Steigerung wie dnrch diesen Wechsel der ~rhebungsmethode ist 
in den niichsten J ahren auch nicht annahernd nachgewiesen wor
den. Es wnrden niimlich an landwirtschaftlich genutzter Flache 
(einschlieBlich der Weinberge) ermittelt (in ha): 

Jahr Reich PrcuDcn 

1913 Z9 z04 zz6 18 457 175 
191<) 26653557 16 8z<) 550 
1920 27 870 555 17 565 890 
1921 27967403 17642 121 
1922 27935 080 17 668633 
1923 28075 °72 17 795 54 1 
1<)24 28233 792 17928 290 
1<)25 28 501 914 18 192 598 

Die Zunahme von 1920 bis 1925 betragt im Reiche 111S

gesamt 631389 ha = 2,3%, im Jahresdnrchschnitt also nur 
rund 126000 ha gegenuber der zehnfachen Zunahme um rund 
1217000 ha in dem ei ne n Jahre 1919/20. Diese Zunahme deckt 
sich fast vollkommen mit der Zunahme in PreuBen, ist doch hier 
die landwirtschaftlich genutzte Fliiche von 1920 bis 1925 um 
626708 ha gestiegen. Besonders interessant ist die Entwicklung 
des letzten J ahres. Hier hat die Reichsflache um 268 152 ha, die 
preuBische allein um 264 308 ha zugenommen, sodaB also fast 

3* 



die Halfte der Veranderung des letzten J ahrfiinfts auf dieses letzte 
J ahr allein entfallt. Da auch hier die Reichszunahme fast iden
tisch mit der preuBischen ist, liegt der SchluB nahe, daB das preu
Bische Erhebungsverfahren die Ursaehe bildete, denn an eine tat
sachliehe Zunahme der Flaehe in dem beobachteten AusmaB ist 
nicht zu denken; vielmehr kann diese sprunghafte Entwicklung 
der Zahlen im wesentliehen nm in einer waehsenden Zuverlassig
keit der statistischen Methode ihre Begriindung finden. Beson
ders deutlieh wird dies aueh, wenn man die Brotgetreideflaehe allein 
betraehtet. Diese hat sieh in folgender Weise entwickelt (in ha): 

Jahr Reich Preu13en 

1913 .7 275 679 4 <)53 II7 
1920 .5822018 3 877 759 
1921 .5 860 583 3 893956 
1922 .5 643°48 3 797 230 
1923 .5974 281 4 IJ.l 654 
192 4 .5 848 487 4 061 436 
192 5 .6385777 45 1 7°68 

Hiernaeh zeigt die Brotgetreideflaehe naeh einem Tiefstand im 
Jahre 1922, der auf Auswinterungen zuriiekzufiihren ist, im Jahre 
1923 eine bedeutende Zunahme. Die abermalige schwaehe Ab
nahme im Jahre 1924 wiirde sich eigentlich in eine wesentliche Zu
nahme verwandeln, wenn man die erhebliehen Auswinterungen -
zumal an Roggen - in Betracht zieht. 1925 liegt die Brotgetreide
flaehe urn rund 400000 ha iiber derjenigen von 1923, sodaB sich 
gegen 1920 fiir das Reich eine Zunahme urn 564 000 ha oder 9,7%, 
fiir PreuBen sogar eine Zunahme urn 639 000 ha oder 16,5 % ergibt. 
SolI man hier an eine tatsaehliche Ausdehnnng des Anbans glau
ben? Nein, sondern dieser zunaehst iiberraschende Zuwachs an 
Flaehe findet seine ganz natiirliehe Erklarung in dem Fortfall 
samtlieher Bindungen, die noeh zuletzt 1922 in der Form der 
Umlage der Getreidewirtsehaft auferlegt waren. 1m groBen nnd 
ganzen sind also diese Flaehennntersehiede rein statistiseher 
Natur, nnd man wird aueh den Anbau der friiheren Jahre etwa in 
der Hohe des diesjahrigen annehmen miissen. 

DaB dem so ist, hatte der eine von nns bereits vor einem J ahI;e 
in einem ausfiihrliehen Anfsatz in der Zeitschrift des PreuBisehen 
Statistischen Landesamts1) dargelegt, immerhin noeh nicht den 
sehliissigen endgiiltigen Beweis fiir die Richtigkeit seiner These 

1) Quante: a. a. O. 
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geben konnen. Diese Probe aufs Exempel lieferte die erweiterte 
Anbauflachenerhebung, die das PreuBische Statistische Landesamt 
im Mai/J uni 1925 vornahm und die in ihren Grundziigen eine 
Art Bodenbenutzungsaufnahme, wenn auch in verkleinertem 
Umfange, bedeutet. Bei dieser Erhebung wurde entsprechend der 
in dem genannten Aufsatz aufgestellten Forderung1) wieder wie 
zuletzt 1913 von der katastermaBig festgestellten Gesamtflache 
der Gemeinde ausgegangen; zu diesem Zweck wurde die Flache von 
1924 nach den von den Regierungen zur Verfiigung gestellten 
Hauptiibersichten der Liegenschaften in das Erhebungsblatt jeder 
einzelnen Gemeinde (jedes Gutsbezirks) eingetragen. Diese Flache 
war dann aufzuteilen in folgende II Kulturarten: Ackerland (dieses 
wieder in 40 Fruchtarten usw. gegliedert), Wiesen, Viehweiden 
(Dauerweiden, auch geringe Weiden und Hutungen), Obstanlagen 
auf dem Felde, Weinberge (Weingarten), Gartenland (einschliel3lich 
Hausgarten, Kleingarten, privater Parkanlagen und Baumschulen), 
Forsten und Holzungen (Staats-, Gemeinde-, Privatforsten usw.), 
Haus- und H ofraume ohne Hausgarten, Moorflachen (unkultivierte), 
sonstiges Od- und Unland (einschliel3lich der Steinbriiche, Sand-, 
Lehm-, Tongruben u. dg1.); Wegeland, Friedhofe, Sportplatze, 
offentliche Parkanlagen, Gewasser usw. 

Wie richtig es war, einmal wieder in dieser grundlegenden Art 
die gemeindeweisen Schatzungen durchzufiihren, zeigt der Gang 
sowie die Ergebnisse der Erhebung. Die Gemeindevorsteher wie
sen namlich vielfach weniger Land nach, als ihnen nach den Ka
tasterunterlagen vorgeschrieben war, mit der Begriindung, daB 
der - oft recht bedeutende - Rest an andere Gemeinden ver
kauft oder verpachtet sei! N atiirlich war diese Flache von den 
betreffenden Nachbargemeinden ebenfalls nicht nachgewiesen 
worden. Erst ein energischer Hinweis darauf, daB die Flachen bei 
der jeweiligen Belege nhei tsge mei nde nachzuweisen seien, 
schuf hier Abhilfe. Auf diese Weise sind Hunderttausende von 
Hektaren der Statistik gewonnen worden. Insgesamt hat, wie be
reits erwahnt, die landwirtschaftlich genutzte Flache (Ackerland, 
Wiesen, Weiden und Weinberge) urn 264308 ha gegen das Vor
jahr zugenommen, wodurch der Fehlbetrag gegen 1913 auf die 
Halfte des vorjahrigen verringert worden ist. Rechnet man der 
landwirtschaftlich genutzten Flache die Obstanlagen auf dem Felde 
und das Gartenland hinzu, so nimmt dieser Fehlbetrag gegen 1913 

1) Quante; a. a. o. 



von 264577 ha auf I92085 ha ab l ). Um diese fast 200000 hu oder 
I,O% solI also in Preu13en die gesamte landwirtschaftlich genutzte 
FHiche immer noch hinter derjenigen von I9I3 zuriickbleiben. 
Wenn man bedenkt, da13 der Fehlbetrag (ohne Garten- und Obst
land) I920 in Preu13en fast 900 000 ha ausgemacht hat, dann be
greift man ohne weiteres, welchen F ortschritt die Sta tistik inzwischen 
besonders dank diesem neueren Erhebungsverfahren erzielt hat. 
1mmerhin wird man trotzdem zu der Gro13e dieses Fehlbetrages 
auch jetzt noch einige Zweifel au13ern diirfen. Die Flachen au13er
halb der landwirtschaftlich genutzten Flache zeigen namlich 
folgende Zunahme: Forsten und Holzungen 75 000 ha, Haus- und 
Hofraume 34 000 ha, unkultivierte Moorflachen 7000 hu, sonstiges 
Od- und Unland 32600 ha, Wegeland usw. 29600 ha. Eine Aus
dehnung der Forsten, der Moorflachen und des sonstigcn Od- und 
Unlandes darf man iiberhaupt fiir fraglich halten. Bei den anderen 
Flachen wird man vielleicht eine etwas geringere Zunahme anneh
men diirfen. J edenfaHs scheint es fiir die Zwecke dieser Unter
suchung geboten, die II5 000 ha der Forsten und des Od- und Un
landes (einschlie13lich Moorflachen) hier abzusetzen und der Jand
wirtschaftlich genutzten Flache zuzusetzen, wobei diese Erhohung 
sicher auf die Brotgetreideflache entfallt. Danach betruge die 
preu13ische Brotgetreideflachc von I925 mnd 4 630 000 ha und 
diejenige im iibrigen Reich etwa I 900 000 ha. 1m Vergleich mit 
I9I3 wiirde die preu13ische Brotgetreideflache 93,5 %, die im ii brigen 
Reich nur etwa 82% ausmachen. Eine so starke Differenz zwischen 
Preu13en und dem iibrigen Reich bei den fUr die Brotversorgung 
unentbehrlichen Getreideartcn ist unwahrscheinlich. Man wird 
sicher mit dem gleichen Recht wie in Preu13en auch in den anderen 
Landern die gesamte landwirtschaftlich genutzte Flache und damit 
vor aHem die Brotgetreideflache gro13er annehmen diirfen, als 
sie durch die Statistik erfa13t worden sind. Die richtige Zahl 
scheint auch hier diejenige zu sein, die fUr das Brotgetreide 93,5% 
der Friedensflache ausmaeht. Demgema13 wiirde die Brotgetreide
flache im Reiche mit 6 803 000 ha anzusetzen sein; sie ware also 
um 4I7 000 ha = 6,5 % gro13er als statistisch festgestellt. 

Fa13t man die vorstehenden AusfUhmngen iiber die Anbuu- und 
Ernteflachen zusammen, so ware in der Frage der Zuverlassigkeit 

1) Vgl. auch den Aufsatz in der Zeitschrift des PreuJ3ischen Statistischen 
Landesamts 1925, 3. und 4. Abteilung: P. Quante: "Die Eodcnbenutzul1g 
in PrcuLlen im Jahre 1925 im Vergleich mit den Ergebnissen von 19I3". 
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der statistischen Angaben etwa folgendes zu sagen: Die Vor
kriegserhebungen anliiJ3lich der groBen Bodenbenutzungsauf
nahmen sind als hinreichend zuverlassig anzusehen, das gilt be
sonders fur die Erhebung von I9I3. Die zwischen den Bodenbe
nutzungsaufnahmen liegenden jahrlichen Anbauerhebungen sind 
bezuglich des Verhaltnisses zwischen den einzelnen Feldfruchten 
ebenfalls gut brauchbar, die absoluten Zahlen geben aber die Ent
wicklung von Bodenbenutzungsaufnahme zu Bodenbenutzungs
aufnahme nur hochst mangelhaft wieder. Die auf Grund der 
Individualerhebungen im Kriege festgestellten Flachen sind samt 
und sonders bedeutend unterschatzt, mussen also fUr eine kri
tische Betrachtung der Ergebnisse wesentlich erhoht werden. 
Als MaBstab fur eine Berichtigung dieser Zahlen waren die fUr die 
Gegenwart ermittelten Zahlen zugrunde zu legen, da man tat
sachlich infolge der Kriegsschwierigkeiten mit einem gewissen 
Ruckgang des Anbaus besonders bei Brotgetreide rechnen darf. 
Der Anbau von I9I9 wird wohl in der Tat als Nachwirkung des 
letzten Kriegsherbstes noch unter demjenigen von I9I8 liegen, 
allerdings langst nicht so gering sein, wie es nach der Statistik 
den Anschein hat. Anderseits wird man den Anbau an Brotge
treide von I920 bis I925 --- abgesehen naturlich von den Witte
rungs-, Auswinterungs- uSW. Schaden - im wesentlichen als 
gleichbleibend ansehen durfen. Bei der Umrechnung der amtlichen 
Zahlen ist allemal darauf zu achten, daB der gleiche Prozent
satz an Auswinterungen uSW., der bei den einzelnen Fruchtarten 
in jedem Jahre festgestellt wurde, auch von der jeweils erhohtell 
Flachenzahl abgesetzt wird. Fur die nicht zum Brotgetreide ge
horenden Fruchtarten kann man es fur I920 bis I925 wohl bei 
den statistisch ermittelten Zahlen bewendell lassen. 



Zweites Kapitel. 

Erntestatistik. 
Quellen. Siehe Ernteflachenerhebungen. - Die Ergebnisse der Er

mittelullg der lalldwirtschaftlichen Bodenbenutzung und des Ernteertrages 
im preu13ischen Staate im Jahre 1878 (Preu13ische Statistik Heft 52). - Die 
Ergebnisse der Ermittelung des Ernteertrages im Jahre 1879; <lasselbe fiir 
die Jahre 1880-1882 (Preu13ische Statistik Heft 57,62,67, 7J). - Statistik 
der Landwirtschaft im preu13ischell Staate fiir das J ahr 1913 (Preu13ische 
Statistik Heft 240). - Zeitschrift des Bayerischen Statisiischen Landes
amts, Jg. 1893-1925. - Statistisches Halldbuch fiir Wiirttemberg, Jg. 
1898-1921. - Mitteilungen des Wiirttembergischen Statistischen Lalldes
amts, Jg. 1898-1925. 

Die erste Ernteermittlung fur das Deutsche Reich wurde im An
schluD an die erste allgemeine Bodenbenutzungsaufnahme vom 
Sommer 1878 durchgefiihrt. Als ErntefHichen wurden die bei 
dieser Aufnahme festgestellten AnbaufHichen eingesetzt. Fur jede 
Frucht sollte in jedem Kreise der Durchschnittsertrag fur I ha 
"auf Grund moglichst umfassend eingezogener Nachrichten und 
sachkundiger Begutachtung" ermittelt werden. Wah rend also 
bei der Bodenbenutzungsaufnahme fur jede Gemeinde ein be
sonderer Fragebogen auszufUllen war, wurde bei der Ernte
ermittlung nur fUr jeden Kreis (Amt) ein Fragebogen gefordert, und 
es war den Bundesstaaten freigestellt, ob sie die erforderlichen An
gaben zunachst in Gemeinden oder ahnlichen kleineren Erhebungs
bezirken sammeln wollten1). Mit Rucksicht auf den geringen Um
fang spaterer Ernteermittlungen verdient es aber hervorgehoben 
zu werden, daB diese erste Ennittlung alI e einzelnen Feldfruchte 
(Getreide, Hiilsenfruchte, Hackfruchte, Gemuse, Handelsgewachse, 
Futterpflanzen) umfaBte, die durch die allgemeine Bodenbenut
zungsaufnahme festgestellt worden waren, und bei den Getreide
und Hiilsenfruchten die Ertrage getrennt fur Korner und Stroh, 
bei den Futterpflanzen fur Samen und Heu erfragte. 

1) In Preu13en z. B. fanden die Ermittlullgell gesondert fUr jede Gemeinde 
und jeden Gutsbezirk statt, und zwar in del' zweiten Halfte November. 
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In den J ahren 1879 und 1880 wurden die Ernteertrage in gleichem 
Umfang und in derselben Weise ermittelt wie 1878. Da indes als 
Grundlage fUr die Ernteberechnungen im allgemeinen mangels 
neuer Ermittlungen die Anbauflachen von 1878 benutzt werden 
mu13ten, mehrten sich die Bedenken gegen die Zuverlassigkeit 
der Erntestatistik, und so wurde die Erhebung fur 1881 und 1882 
auf die wichtigsten Fruchtgattungen, bei denen man nur geringe 
Veranderungen im Anbau vermutete, beschrankt. Es handelt sich 
hierbei urn Weizen, Spelz, Einkorn, Roggen, Gerste -- samtlich 
11;J.ch Winter- und Sommerfrucht -, Hafer, Buchweizen, Erbsen, 
Ackerbohnen, Wicken, Lupinen, KartoffeIn, Runkel- (Futter-) 
Ruben, andere Ruben, Winterraps, Sommerraps, Hopfen, KIee, 
Luzerne, Esparsette, andere Futterpflanzen, Wiesenheu, Wein
most. Urn nachtraglich einen Ersatz zu schaffen, wurde dann im 
Zusammenhang mit der Bodenbenutzungsaufnahme von r883 fur 
jeden Kreis (Amt) die AusfUllung eines Fragebogens gefordert, der 
fur die bei den Ermittlungen von I88r und 1882 ausgeschalteten 
Fruchtarten (mit Ausnahme der Futterpflanzen) die Durch
schnittsertrage von I ha in dem zwischen den beiden Aufnahmen 
liegenden fUnfjahrigen Zeitraum (r878-r882) erfragte. 

In dem Jahrzehnt 1883-1892 wurden die Ernteertrage all
jahrlich in dem gleichen engeren Umfang wie r88r und r882 er
mittelt1). Urn bei den Ernteberechnungen die Anbauverschiebungen 

1) Bei der Feststellung der durchschnittlichen Ernteertrage und der 
Erntemengen fur das Reich erwuchsen dem Statistischen Amte gewisse 
Schwierigkeiten daraus, daLl im Furstentum Lippe von 1878 bis 1885 uber
haupt keine Ernteerhebungen, und daLl auch in anderen Landesteilen in 
einzelnen J ahren fUr vereinzelte in die Reiehsstatistik einbezogene Fruchtc 
keine Ernteerhebungen stattgefunden haben. Waren die Lucken sehr er
hebHeh - im Jahre 1878 fehlten z. B. Mais fUr Saehsen, Buchweizcnstroh, 
Erbsenstroh, Linsenstroh, Ackerbohnenstroh fUr Baden -, so verzichtete 
das Statistische Amt auf die Berechnung von Durchschnittsertragen und 
Erntemengen. Erschienen dem Amt die Lucken unerheblich, so nahm es mit 
Recht keinen Anstand, die Durchschnittsertrage unter Nichtberucksichti
gung der fehlenden Gebicte zu berechnen, wahrend es in bezug auf die Ernte
mengen uneinheitlich und wenig folgerichtig vorging. Von 1878 bis 1887 
verzichtete es in der Regel auf eine Erganzung der Lucken in den Ernte
zahlen und teilte anmerkungsweise die Ernteflache, falls sie ihm bekannt 
war, mit; fUr Bayern aber verfuhr es so: "wo die Angaben der Durchschnitts
ertrage fur dic Regierungsbezirke fehlten, wurden fUr andere Bezirke er
mittelte eingesetzt". Von 1888 ab erganzte das Amt grundsatzlich aIle 
Lucken: "die eingesetzten Zahlen sind nach den Ertragsverhaltnissen der 
umgebenden Gebietsteile angenommen". Eine gesonderte Behandlung er-



berucksichtigen Zt1 konnen, war angeordnet, daB die Ernteergebnisse 
"auf Grund der bei der jedesmalletzten Aufnahme des Anbauver
haltnisses gewonnenen Flachenangaben, vorbehaltlich der Be
rucksichtigung von Berichtigungen, welche der bezuglichen Staats
behorde bekannt werden, zu berechnen" seien. Selbstverstandlich 
war dies nur ein recht unvollkommener Notbehelf. 

Mit der Bodenbenutzungsaufnahme von 1893 wurde wieder 
eine bessere Grundlage fur die Erntestatistik gewonnen. Gleich
zeitig wurde fUr die Zukunft die Feststellung der jahrlichen An
bauverschiebungen von allen Bundesstaaten gefordert. Die ein-

fuhr Lippe. Da hier 1878 keine Bodenbenutzungsaufnahme und anch in 
den anschlieJ3enden J ahren keine Erhebung der Ernteflachen stattfand, 
konnte das Amt znniichst nicht einmal diese anmerkungsweise mitteilen. 
Spiiter hat es dann die fehlenden Erntezahlen Hir Korner von Weizen, 
Roggen, Gerste und Hafer, sowie flir Kartoffeln und Wiesenheu "utiter 
Zugrundelegung der in Lippe 1883 ennittelten Anbauflachen und Annahme 
gleicher Ertriige wie in den Lippe benachbarten Gebietsteilen erschiitzt" 
(Statistisches Handbuch fiir das Deutsche Reich I, S. 148). Die so vom Sta
tistischen Amt fiir Lippe errechneten Erntecrtrage ergeben sich fiir 1880 
bis 1885 aus einem Vergleich der Angaben fUr das gesamte Reich im Sta
tistischen Jahrbllch 1892, S. 13, und der Angaben fUr das Reich ohne Lippe 
im Statistischell J ahrbuch 1891, S. 16. Fiir 1878 und 1879 hat dus Ami fUr 
Lippe - ohne ersichtlichen Grund -- die gleichen durchschnittlichen Hektar
ertriigc angesetzt wie fiir 1880 (Statistisches Handbuch fiir das Deutsche 
Reich I, S. 170£.), sodaJ3 es mit der gleichen Gesalllternte fUr 1878 bis 1880 
rechllet. 

In diesclll Buche wurde nun der Grulldsatz befolgt, wo immer irgend 
angangig, die amt1ichen Erntezahlen zu iibernehmen. Es wurden insbeson
dere alle Zuschlage, die das Amt fiir fehlellde Gebiete vorgenommen hat, 
anerkannt, und auch der Fehler, den das Amt mit Gleichsetzung der Ertrage 
in I,ippe fiir 1878 bis 1880 begangen hat, wurde nicht nachtriiglich berich
tigt, da durch das vom Amt eingeschlagene Verfahren bei der geringen Flache 
Lippes eine irgendwie nennenswerte Verschiebung des Gesumtergebnisses 
nicht eingetreten sein kann. Es wurde hier also fiir 1878 und 1879 bei Kor
nern von Weizen, Roggen, Gerste und Hafer, sowie bei Kartoffeln und Wiesen
heu im Sinne des Amts der gleiche Zuschlag fiir I,ippe vorgcnommen wie fiir 
1880. Da das Amt flir alle iibrigen Fruchtarten lind bci Stroh kcinc Er
giinzung fiir Lippe vorgenolllmen hat, wurden hier die erforderlichen Zu
schliige fiir jedes einzelne JaIl! VOII 1878 bis 1885 in der Weise berecllllci, daf.l 
die in Lippe 1883 ermitielten Anbauflachen und del' Durchschnitt der durch
schnittlichen Hektarertriigc in den pl'euJ3ischen Regierungsbezirken Han
nover und Minden zugrunde gelegt wurden. 1m iibrigen wurdell, wo Liicken 
vorhanden waren, die erforderlichen Zuschliige hier in der Weise berechnet, 
duJ3 die a11ltlichen Erntefliichen des betreffenden J ahres und die durch
schni tilichen Ertriige fUr das Reich zugrunde gelegt wurden. 
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schHigige Bestimmung des Bundesratsbeschlusses vom 7· Juli r892 
Iautete: 

"Die Erfassung der jiihrJichen Verschiebungen des Anbaues in den 
zwischen den Anbauerhebungsjahren liegenden J ahren ist auch in den 
Staaien sicherzustellen, welche den Anbau nicht jiihrJich erheben; sie er
folgt mindestens schiitzungsweise, und zwar flir Weizen, Spelz, Roggen, 
Gerste, Hafer, Kartoffeln, Zuckerriiben, Hopfen und Klee." 

Die Zahl der zu beriicksichtigenden Friichte wurde etwas er
weitert. Die Feststellung des Ernteertrags erstreckte sich nunmehr 
auf Weizen, Spelz, Roggen, Gerste, Menggetreide - samtlich nach 
Winter- und Sommerfrucht getrennt -, Hafer, Buchweizen, Erb
sen, Ackerbohnen, Wicken, Mischfrucht, Kartoffeln, Runkel
(Futter-) Ruben, Zuckerruben, Mohren, WeiBe Ruben, Kohlruben, 
Winterraps, Sommerraps, Hopfen, Klee, Lupinen, Luzerne, 
Esparsette, Serradella als Hauptfrucht, Mais, Grassaat aller Art; 
Heu und Grummet (Ohmd) der Wiesen, Weinmost. Anderseits 
wurden auch gewisse Einschrankungen vorgenommen und ins
besondere die Durchschnittsertrage fiir Stroh von Getreide und 
Hiilsenfruchten, ferner die Ertrage von Serradella als Nachfrucht 
und die Weideertrage von Wiesen und Weiden nicht mehr er
fragtl). AuBerdem wurde auf den gesonderten Nachweis der Grun
futterflachen bei den Hauptfruchten verzichtet, sodaB die Anbau
flachen, die fUr die Berechnung des Kornerertrags benutzt wurden, 
teilweise etwas zu groB ausfielen. Endlich konnte auch die all
gemeine Anweisung an die Bundesstaaten, die jahrlichen Anbau
verschiebungen festzustellen, ohne nahere Vorschrift uber die Art 
der Feststellung, nicht zu befriedigenden Ergebnissen fUhren. 

Neben diesen endgultigen Ernteermittlungen, die im I,aufe des 
Winters stattfanden, waren von r893 ab in beschranktem Umfang 
vorlaufige Ernteschatzungen vorzunehmen, und zwar fur Roggen 
im September, fUr Weizen, Spelz und Gerste im Oktober, fur Hafer, 
Kartoffeln, Klee (auch Luzerne) und Wiesen im November. Auch 
hier war es den Bundesstaaten freigestellt, die Erhebungsorgane 
zu bestimmen. Es wurde ihnen aber empfohlen, "mit der Bericht
erstattung Vertrauensmanner der landwirtschaftlichen Vereine 
zu beauftragen". Das Kaiserliche Statistische Amt schickte den 
Berichterstattern, die auch den Saatenstand zu begutachten hatten 
~ im Jahre r896 waren es im ganzen Reiche 3779 -, Postkarten 

1) Es war in diesen Fiillen nur anzugeben, ob die Ernte "gut", "mittel" 
oder "gering" ausgefallcn war. In Bayern wurde allerdings der Strohertrag 
von Getreide unvcriindert erhoben. 
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mit entsprechendem Vordruck, in die sie die Qualitat des Saaten
standes und ihre Schatzung der durchschnittlichen Ernteertrage 
einzutragen hatten. 

Diese zweifachen Ermittlungen erwiesen sich indes nicht als 
zweckmaBig. Die endgultigen Ernteermittlungen, die zumeist 
von den Gemeindebehorden vorgenommen wurden, fielen fast stets 
niedriger aus als die vorlaufigen Schatzungen der Vertrauensmanner. 
Die Reichsregierung erklarte dies damit, "daB an dem spateren 
Schatzungstermine der bereits verbrauchte Ernteertrag nicht oder 
nicht voll in Rechnung gezogen wird, und daB im Hinblick auf 
Steuereinschatzung usw. die Neigung besteht, die Ertrage zu niedrig 
anzugeben". Die von den Vertrauensmannern gelieferten Zahlen 
seien "als die richtigeren anzusehen". Ziel der Erntestatistik sei 
"nur, durch Sachverstandige auf Grund von Beobachtungen in der 
eigenen Gutswirtschaft, von Umfragen bei Anderen, von Fr
fahrungen in der Beurteilung der zeitlich und ortlich wechselnden 
Bodenergiebigkeit, die Ertrage geschiitzt zu erhalten". Solche 
Schatzungen "konnten mit genugender Sicherheit schon bald nach 
der Ernte vorgenommen werden". Die bisherigen endgultigen Er
mittlungen durch die Gemeindebehorden seien fUr die Praxis zu 
spat angestellt worden. In Zukunft wolle man nur noch die Schat
zungen von den Vertrauensmannern haben, die in der ersten Halfte 
November zu berichten hatten. Dann wiirde das Kaiserliche Stati
stische Amt die Ergebnisse schon Ende November oder Anfang De
zember veroffentlichen konnen. Eine so fruhzeitige Aufstellung 
der Erntestatistik sei aber nur moglich, wenn sie auf die wichtigeren 
Fruchtarten beschrankt werde. Das sei unbedenklich. iiberdies 
konne ohnehin "von den freiwilligen Vertrauenspersonen nicht wohl 
verlangt werden, daB sie uber eine groBe Zahl von Fruchten 
und iiber andere als die hauptsachlichsten Getreidearten, Kartoffeln 
und die wichtigsten Futterpflanzen, deren Beurteilung jedem Land
wirte gelaufig" sei, berichteten. 

Dementsprechend wurde die Erntestatistik von 1899 ab nach 
folgenden Grundsatzen umgestaltet: Die Gemeindebehorden 
wurden von den Ernteschatzungen entbunden; sie hatten nunmehr 
lediglich die Anbauflachen im Juni jedes J ahres festzustellen 1). 

Die Saatenstandsberichterstatter 2), deren Zahl auf 6474 erhoht 

1) Vgl. S. 25 ff. 
2) Es wurde empfohlen, "mit der Berichterstattung solche Vertrauens

manner der landwirtschaftlichcn Vereine (Landwirtschaftskammeru usw.) 
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wurde, sollten ihrerseits, neben ihren bisherigen Gutachten tiber 
den Saatenstand, in der ersten Halfte November Durchschnitts
angaben tiber den Ernteausfall von Winter- und Sommerweizen, 
Winterspelz, Winter- und Sommerroggen, Sommergerste, Hafer, 
Kartoffeln, Klee, Luterne und Wiesen in ihrem Bezirke machen 
und diese Berichte vor Mitte November der von der Landesregie
rung bezeichneten Stelle einsenden. Die Anbauflachen wurden 
also nunmehr vor der Ernte im J uni, nicht wie bisher zugleich mit 
den Ertragen nach der Ernte ermittelt, und zwar ftir I4 Frucht
arten. Die vorlaufige Schatzung der Ernteertrage fUr I I Frucht
arten im September, Oktober, November fiel fort, ebenso die end
gtiltige Ernteermittlung fUr einige 30 Fruchtarten durch die Ge
meinden, welche in den verschiedenen Bundesstaaten zu verschie
denen Zeitpunkten von Oktober bis Marz (in Preu13en im Februar) 
bewerkstelligt worden war; beide Ermittlungen wurden ersetzt 
durch die Ernteschatzung in der ersten Halfte November, die 
sich auf die oben genannten II Fruchtarten beschrankte1). Da
neben wurden auf Vorschlag des Internationalen I.andwirt
schaftlichen Instituts zu Rom seit I9IO in Preu13en Nachrichten 
tiber die voraussichtlichen Ertrage der wichtigsten Feldfrtichte 
eingezogen; die Angaben wurden von den Saatenstands
berichterstattern auf den Berichtskarten ftir August, September 
und Oktober gemacht. Auch in den meisten andern deutschen 
Bundesstaaten wurde diese Erntevorschatzung nach einigen 
Widerstanden zu einer dauernden Einrichtung, die sich durch
aus bewahrt hat. 

In diesem engen Rahmen bewegte sich die deutsche Ernte
statistik bis zum Jahre 19152). Wahrend dieses ganzen Zeitrau
mes fanden von Reichs wegen keinerlei Ermittlungen tiber die 
Ernte von Hiilsenfrtichten, Olfrtichten, Gemtise usw. statt. Auch 

zu beauftragen, die in der landwirtschaftlichen Praxis stehen und sich vor
aussichtlich eine Reihe von J ahren hintereinander diesem Amtc widmen 
k6nnen". 

1) Die Ennittlungen fiir Tabak, Zuckerriiben, Hopfen und Wein fanden 
durch Sondererhebungen statt. 

2) Eine Erweiterung erfolgte nur dadurch, daf3 von 1905 ab der Ertrag 
von Bewiisserungswiesen von dem der anderen Wiesen gesondert geschiitzt 
werden soUte, und daB von 1914 ab der Ertrag von Zuckerriiben zur Zucker
fabrikation in die Berichterstattung einbezogen wurde. (Inzwischen waren 
bereits - von 1892 ab - die Ernteertriige an Zuckerriiben durch die 
Hauptsteueriimter gesondert ermittelt worden.) 



die Bundesstaaten gingen nur wenig tiber die Mindestforderungen 
des Reiehes hinaus: PreuBen erhob noeh den Ertrag fUr Winter
gerste (seit 1913), Erbsen, Aekerbohnen, Wieken, Zuekerruben, 
Futterruben, Winterraps und -rubsen (auBer Futterruben seit 
1907, diese selbst seit 1912); Bayern fUr Winterraps und Futter
ruben sowie fUr Getreidestroh; Wurttemberg fUr Einkorn, Winter
gerste, Wintermenggetreide, Sommermenggetreide, Mais, Erbsen, 
Linsen, Aekerbohnen, Misehfrueht, Zuekerruben, Futterruben, 
Kohlruben, Kopfkohl, Winterraps, Winterrubsen, Mohn, Flaehs, 
Hanf, Hopfen, Ziehorien, Esparsette, Pferdezahnmais; Sachs en fur 
Wintergerste, Buehweizen, Erbsen und Wieken1), Zueker- und 
Futterruben, Kraut, Flachs, Grassaat (rein und gemiseht) und Mais 
als Grunfutter (seit 1907, nur Flaehs seit 1912); Baden fur weiL.le 
Stoppelruben. Verbessert wurde die Erntestatistik dadureh, 
daB die Zahl der Beriehterstatter allmahlieh vermehrt wurde, 
und zwar von 6474 im Jahre 1899 bis auf 7916 im Jahre 1912. 

1m Jahre 1915 fand, neben der iibliehen Sehatzung der Hektar
ertrage dureh die Vertrauensmanner im November, noeh eine be
sondere Vorsehatzung dureh die Kommunalverbande statt, und 
zwar fUr Brotgetreide und Gerste im J uli, fUr Hafer im August. 
Sie hatten "auf Grund der Ernteflaehenerhebung , , . und der Er
mittlungen der Ernte naeh den Sehatzungen dureh die Saehver
standigen der Reiehsgetreidestelle bzw. der Reichsfuttermittel
stelle anzugeben, wie groB die Ernteertrage ilues Bezirks naeh den 
einzelnen Getreidearten zu sehiitzen seien". Die Besti1l11l1ung der 
Saehverstandigen und die Art der Sehatzung blieb den Kom1l1unal
verbanden uberlassen; sie erfolgte dureh Kommissionen, die sieh 
durch Augenschein von dem Stande der Ernte uberzeugten. 

1m Jahre 1916 wurde wiederum ein neuer Weg eingesehlagen. 
Man begann wie 1915 mit einer Erntevorsehatzung, und zwar i1l1 
J uli fur Brotgetreide und Gerste, im August fur Hafer. ZUI11 Unter
sehied yom Vorjahre muBten aber dies1l1al die Saehverstandigen 
die Ertragssehatzung nicht fUr die ganzen Kreise, sondern fUr 
jede Gemeinde einzeln angeben. Aueh waren diesmal "die zu
standige Behorde oder die von ihr beauftragten Personen _ , . be
fugt, zur Feststellung der Hektarertrage Grundstiieke landwirt
sehaftlieher Betriebsinhaber zu betreten". In der Zeit vom 20. Sep
tember bis 5, Oktober sollten dann die mit den Erntevorsehat-

1) Auch "Erbsen, Wicken und Gemenge als Griinfutter", 
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zungen betrauten "Sachverstandigen oder Vertrauensleute" eine 
Nachprufung der Vorschatzungen fUr die Getreidearten durch
fuhren. Ihre Aufgaben und Befugnisse waren folgenderma13en 
festgesetzt: 

"Sie haben erneut Durchschnittshektarertruge fiirdie einzelnen Ccmeimkn 
festzustellen. Au/.lerdem haben sie festzustcllen: 

1. welche Abweichungen von dem Ergebnis der Erntevorschutzungcn 
infolge von Irrtiimern bei den Erntevorschiitzungen, elemcniaren Ereig
nissen oder sonstigen ungiinstigen Einwirkungen (insbesondere Blauspitzig
keit, Feuchtigkeit, Auswnchs, Brand, Rost) eingetreten sind; 

z. welche Durchschnittshektarertruge fiir die einzelnen Frnchtarten in 
den einzelnen Gemeinden auf Grund von Erdruschanfzeichnungen oder 
Probedriischen sich ergeben. 

Die Sachverstandigen und Vertrauensleute sind befngt, soweit es die 
Nachpriifung erfordert, die Grundstiicke landwirtschaftlicher Betriebs
inhaber zu betreten. Die landwirtschaftlichen Betriebsinhaber oder ihre 
Stellvertreter haben ihnen auf Verlangen Anskunft iiber die Anbau- unci 
Ernteverhaltnisse sowie iiber die Ernteergebnisse zu geben nnd dariiber 
vorhandene Aufzeichnungen vorzulegen. 

Die zustundige Behorde kann auf Antrag der Sachversiiilllligcn oller 
Vertrauenslentc den probeweisen Ansdrusch von Getreidc allordncn." 

Gleichzeitig fanG. eine Erntevorschatzung der Hackfruchte und 
eine Ernteschatzung der Hulsenfruchte statt. Daneben erfolgte 
die ubliche Novemberschatzung durch die Ernteberichterstatter, 
die aber in diesem wie im folgcndcn Jahre noch auf Sommer
~p"lz, Wintergerste, Runkelruben, Kohlruben, Wasserriiben und 
Mohren ausgedehnt wurde. 

1m Jahre 1917 wurden die Erntevorschutzungen nach dem
selben Verfahren, etwa in demselben Umfange und zu den gleichen 
Terminen vorgenommen wie 1916. Bei den Nachpriifungen, die 
sich gleichzeitig auf die Ernteflachen erstreckten, wurde aber ein 
wesentlicher Fortschritt durchgefiihrt. Sie waren "unter Zu
ziehung der Betriebsinhaber oder ihrer Stellvertreter flir jeden 
landwirtschaftlichen Betrieb gesondert vorzunehmen". Aui3er
dem wurden nicht nur vorsatzlich falsche Angaben, sondern auch 
fahrlussig falsche Angaben unter Strafe gestellt. Diese Strafen 
standen allerdings mehr auf dem Papier als Schreck mittel und 
sind kaum angewandt worden. 

Die Ernteschutzung von 1918 wurde in Anlehnung an die Ernte
vorschutzung des J ahres 1917 angeordnet. J edoch sollten die 
Hektarertrage flir die einzelnen Gemeinden nicht wie 1917 durch 
Vertrauensleute der Gemeinden, sondern durch Ausschusse er
mittelt werden, die von den unteren Verwaltungsbehorden flir 



ihre Bezirke oder Teile ihrer Bezirke einzusetzen waren. Den Vor
sitz in diesen Ausschussen fuhrte der Landrat usw. Sehr wesent
lich war die z. B. in PreuBen erlassene Bestimmung, daB grund
siitzlich kein Schatzer in der Gemeinde tatig sein sollte, in der er 
angesessen war. Diese Ernteschatzung sollte unmittelbar vor 
der Ernte stattfinden, also wahrend der Monate J uni und J uli 
fur Weizen, Spelz usw., Roggen, Gerste und Menggetreide, wah
rend des Monats August fur Hafer, Gemenge mit Hafer, Buch
weizen, Hulsenfruchte (zur Kornergewinnung), Gemenge aus 
Hiilsenfruchten unter sich und mit Getreide, wahrend der Monate 
September und Oktober fur Kartoffeln, Ruben und Wurzelfruchte. 
Mit Rucksicht auf die ortliche Verschiedenheit des Eintritts der 
Reife wurde in PreuBen den Oberprasidenten usw. die Ermachti
gung erteilt, den Endpunkt der jeweiligen Ernteschatzungen nach 
den landwirtschaftlichen Verhaltnissell in ihrem Verwaltungs
gebiet zu bestimmen. Die ubliche Novemberermittlung erstreckte 
sich uber die Fruchtarten der Jahre 1916 und 1917 hinaus -
unter Fortfall der Wasserruben (Turnips) - noch auf Gemenge 
aus Getreide ohne Hafer sowie mit Hafer, Buchweizen, Erbsen 
und Futtererbsen aller Art (Peluschken), Speisebohnen, Linsen 
und Wicken, Ackerbohnen, Lupinen, Gemenge aus Hiilsenfruchten 
aller Art ohne sowie mit Getreide, WeiBkohl und Zwiebeln. 

1m Jahre 1919 wurde die Erntevorschatzung nach denselben 
Grundsatzen wie 1918 durchgefUhrt, aber auf Brotgetreide, Gerste 
und Kartoffeln beschrankt, weil die Bewirtschaftung von Hafer, 
Buchweizen, Hulsenfruchten und zugehorigem Gemenge, sowie 
von Ruben aller Art, WeiBkohl und Zwiebeln so gelockert wurde, 
daB diese Fruchtarten wieder im freien Verkehr gehandelt werden 
konllten. Die Novemberermittlung betraf die gleichen Frucht
arten wie 1918. 

1920 wurde dieselbe Erntevorschatzung fUr Getreide wiederholt, 
aber wieder auf Hafer und Gemenge mit Hafer ausgedehnt, urn 
irgendwelche Bevorzugung des Anbaus von einzelnen Fruchten 
zu verhuten. Gleichzeitig wurde ja auch, und zwar zum letzten
mal, die Flache dieser Fruchtarten durch Befragung der Betriebs
inhaber neben der allgemeinen gemeindeweisen Anbauerhebung 
festgestellt. Die Kartoffeln wurden im Laufe des Sommers dem 
freien Handel und Verkehr uberlassen, infolgedessen entgegen dem 
ursprunglichen Plan bei der Erntevorschatzung nicht mehr be
rucksichtigt. Die Ernteermittlung durch die Saatenstands- und 
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Ernteberichterstatter beschrankte sich in diesem Jahre von Reichs 
wegen wieder auf die durch den BundesratsbeschluB von I899 bzw. 
I9II (hinsichtlich der Zuckerruben erganzt I9I4) bestimmten 
I2 Fruchtarten. 

I92I war die Erntevorschatzung nicht mehr von Reichs wegen 
obligatorisch, sondern man uberlieB es dem freien Ermessen der 
Kreisbehorden, eine solche Schatzung vorzunehmen. I922 fiel 
sie ganz fort. 

Begreiflicherweise haben die verschiedenen Schatzungen zu ver
schiedenen Ergebnissen gefiihrt und einen lebhaften Streit uber 
den Wert der einzelnen Schatzungen hervorgerufen. Die Vor
schatzungen des J ahres I9I5 fielen auBerordentlich niedrig aus. 
Das war aber auch nicht anders zu erwarten. Der Direktor des 
Bayerischen Statistischen Landesamts, Professor Zahn, der die 
Erhebung in Bayern leitete, schrieb damals1): 

"Bbensowenig vermochte die Ernteschiitzung Ende Juli 1915 brauchbare 
Rcsultate herbeizufiihren, der Termin war flir eine gute Schiitzung der 
kommenden Ernte zu friih angesetzt, auBerdem wirkte auf die Schiitzung 
ungiinstig ... die in den EntschlieBungen der einzelnen Regierungen be
findliche Mahnung, unter keinen Umstiinden zu hoch zu schiitzen - eine 
Mahnung, die nur zu gem befolgt wurde, und zwar so, daB die geschiitzten 
Zahlen unglaublich weit hinter den richtigen zuriickblieben. In dcn genann
ten BntschlieBungen an die iiuBeren Amter hieB es niimlich: ,Fiir das ge
samte Ergebnis der Ernteschiitzung ist es von groBter Bedeutung, 1110g
lichst zuverliissige, aber unter keinen Umstiinden zu hohe Zahlen zu er
zielen. Die Ertragsschiitzung wird namentlich zur Berechnung der fiir die 
Brotversorgung der Bevolkerung verfiigbarcn Getreidemenge verwendet 
werden. Es liegt auf der Hand, daB Uberschiitzungen dabei von schiidlichcr 
Wirkung sein konnten.' Dieser Wink war an sich zweckmiiBig, wurde aber 
miBbraucht. Deshalb werden wohl kiinftig derlci Richtlinien besser unter
bleiben. " 

Tatsachlich gingen dann die Novemberschatzungen der seit 
J ahren bestellten Ernteberichterstatter nicht unwesentlich uber 
die Vorschatzungen dieser Sachverstandigen und Vertrauensleute 
hinaus. Indes, die fur die neuen Vorschatzungen verantwort
lichen Manner waren nicht gesonnen, ihre unghickliche Schop
fung preiszugeben, und sie verfochten mit groBem Eifer die An
sicht, die Berichterstatter (Vertrauensmanner) hatten schon immer 
zu hohe Schatzungen vorgenommen. Nun erscheint es ja auch nicht 
unmoglich, daB manche Vertrauensmanner bei ihren Schatzungen 

1) Zahn: Die amtliche Statistik und der Krieg (J ahrbiicher fiir National
okonol11ie und Statistik, III. Folge, Bd. 51) S. 98. 

Kuczynski, Kahrungsmittel I. 4 
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unwillkurlich die Ertrage ihrer meist gut geleiteten Wirtschaften 
als Norm ansahen und daher zu etwas zu hohen Durchschnitts
zahlen gelangten. 1m allgemeinen aber wird man annehmen 
durfen, daB diese landwirtschaftlichen Vertrauensmanner, die die 
Ertrage seit J ahren zu beurteilen hatten, die die Schatzungen nach 
der Ernte vornahmen und an dem Ergebnis nicht interessiert 
waren, richtigere Angaben machten als die Landrate, die diese 
Schatzungen zum ersten Male, und zwar schon vor der Ernte durch
zufuhren hatten und die bei einer Uberschatzung spater in den 
Verdacht kommen konnten, die Ablieferung aus ihrem Kreise nicht 
gewissenhaft uberwacht zu haben. Uberdies boten die Ergebnisse 
des Jahres 1916 ein wesentlich anderes Bild: die Nachpriifung 
fiihrte im allgemeinen zu niedrigeren Zahlen als die Vorschatzung; 
die ubliche Novemberschatzung der Ernteberichterstatter aber 
erbrachte annahernd die gleichen Zahlen wie die Vorschatzung. 
Fur den objektiven Statistiker lag jedenfalls kein Grund vor, den 
Schatzungen der Vertrauensmanner, die jahrzehntelang im Frieden 
unter lebhafter Anerkennung von Landwirtschaft und Handel ge
arbeitet hatten, nachtraglich zu miJ3trauen. 

Wahrend in dieser Weise die endgiiltigen (November-) Ernte
schatzungen der Saatenstandsberichterstatter seit 1915 neben den 
Schatzungen der kommunalen Ausschiisse einhergingen, wurden 
sie von 1921 ab wieder die einzige Quelle unserer Kenntnis der 
Ernteertrage. Ermittelt werden seitdem wieder die durch die 
Bundesratsbeschliisse von 19II/19I4 vorgeschriebenen 12 Frucht
arten, zu denen noch folgende Fruchtarten hinzugekommen sind: 
Runkel- (Futter-) Riiben seit 1921, Lupinen (zur Kornergewinnung) 
seit 1922, Wintergerste seit 1923. Die einzelnen Lander gehen 
zum Teil weit uber dieses Programm hinaus1). 

1) In PreuJ3en werden seit 1920 noeh cnllittelt: Willtergerste, GClllcllge 
aus Getreide aller Art, Buehweizen, Erbsen lllld Fllttererbsen al1c>r Art, 
Speisebohnen, Aekerbohnen, Wicken, Lupinen, Gelllenge aus Hiilscnfriiehtcn 
mit Getreide sowie ohne Getreide, Futterriiben, Kohlriiben, Mohrriiben, 
WeiJ3kohl, Winterraps und -riibsen (vgl. PrcuJ3isehe Statistik, Heft 264, 
S. 2ff.); in Bayern: Winterraps, Getreidestroh, seit 1922 auch Hrbscn, 
Linsen, Bohnen, Wicken, seit 1923 Gelllenge aus Hiilscnfriichtell, seit 1924 
Kohlriiben; in Wiirttelllberg: Einkorn, Erbsen, Linsen, Speisebohnen, 
Ackerbohnen, Wicken, Lupinen, Runkelriiben, Kohlriiben, WeiJ3kohl, Raps, 
Riibsen, Mohn, Flachs, Hanf, Hopfen, Zichorien, Esparsette, Kleegras, 
Griinlllais und Pferdezahnmais, Getreidestroh, Hiilsenfruchtstroh, Raps
stroh; in Saehsen: Wintergerste, Menggetreide, Buchweizen, Mischfrucht, 
Kohlriiben, WeiJ3kraut, Flachs. 
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Die Frage nach der Zuverlassigkeit dieser Hektarertragsschat
zungen ist naturgema13 nicht so einfach zu beantworten, wie dies 
bei den Anbau- und Ernteflachen moglich war. Die Anbauflachen 
der einzelnen Fruchtarten miissen sich bei richtiger Anlage der 
Erhebung immer in einen bestimmten Rahmen einpassen, sei dies 
nun das gesamte Ackerland oder die landwirtschaftlich genutzte 
Flache oder, noch besser, die gesamte Gemeindeflur; bei der Er
mittlung des Hektarertrages gibt es keine Grenze nach oben oder 
unten. Wie aus den AusfUhrungen auf S. 44 hervorgeht, sind 
die fruheren Ernteschatzungen der Gemeindebehorden (bis 1898) 
zu niedrig ausgefaHen, wobei vor a11em die Steuerfurcht mit
gewirkt haben so11. Bezuglich der spateren Vorkriegsschatzungen 
(seit 1899) darf man wohl im a11gemeinen mit ahnlichen Verhalt
nissen rechnen wie bei den Anbauerhebungen. Man kann auch, 
fur diese Zeit wenigstens, nicht sagen, da13 auf seiten der Bericht
erstatter eine bestimmte Tendenz bestanden hatte, die Ergebnisse 
nach oben oder nach unten zu Hirben. War so der Wille vorhan
den, richtige Zahlen zu liefern, so mu13 auch die Moglichkeit 
hierzu durchaus anerkannt werden, da es sich ja bei den Ver
trauensmannern der Landwirtschaftskammern und ortlichen Kreis
vereine um sachkundige Personen handelt, die zum gro13ten Teil 
ausubende Landwirte sind und vielfach zu den tuchtigsten und 
am intensivsten wirtschaftenden Landwirten gehoren. 

Fur die Kriegsjahre und die erste Zeit nach dem Kriege wird 
man dagegen etwas mehr Skepsis walten lassen durfen. Da13 auch 
im Kriege noch das Bestreben der Berichterstatter dahin ging, 
der Wahrheit moglichst nahe zu kommen, geht vor aHem daraus 
hervor, da13 ihre Angaben durchweg hoher sind als die Schatzungen 
der Kommunalausschusse usw. Aber es ist naturlich und leicht 
verstandlich, da13 auch sie nicht ganz frei blieben von der a11ge
meinen Furcht, durch zu gunstige Angaben sich und ihren Berufs
genossen im Hinblick auf Ablieferungspflicht usw. personliche 
Nachteile zuzuziehen. Hier kann man gerade fUr PreuBen eine 
eigenartige Festste11ung machen. In PreuBen wird namlich seit 
1904 von den Berichterstattern die Angabe der Normalernte ver
langt, d. h. einer Ernte, die der Boden des Berichtsbezirks bei sach
gemaBer Bewirtschaftung oh ne besonders gunstige oder ungun
stige Witterungseinflusse und ohne besonders starkes Auftreten 
von tierischen und pflanzlichen Schadlingen ergeben mu13. Das 
ware also eine Ernte, fUr die bei der Saatenstandsberichterstattung 

4* 



die Note 3,0 angebracht ware. Da nun offenbar die letzte Saaten
standsnote kurz vor der Ernte und der Ausfall der Ernte selbst -
wenn nicht gerade wie 1924 auJ3ergewohnliche Verhaltnisse wah
rend der Ernte eintreten - in einem bestimmten Zusammenhang 
stehen mussen, kann man leicht errechnen, ob es immer zutrifft, 
daf3 der letzten Saatenstandsnote 3,0 auch wirklich eine 100 proz. 
Ernte entspricht. Fur die Zeit vor dem Kriege traf dies zu. Wah
rend des Krieges selbst hat sich aber das Verhaltnis so verschoben, 
daB allmahlich eine Ernte mit der Note 2,0 als 100 proz. angcsehcn 
wurde; dieser Tiefstand war etwa 1918 erreicht. Nachher besserte 
sich das Verhaltnis wieder, und fUr die Gegenwart wird man an
nehmen durfen, daB die 100proZ. Ernte durch 2,7 bezeichnet istl). 
Diese Verschiebung laBt sich auf zwei Arten erklaren: Entweder 
ist die Ernteschatzung richtig gewesen - dann ist die Saaten
standsnote zu gunstig, zu optimistisch ausgefallen, weil durch die 
dauernd schlechteren Ergebnisse der Kriegszeit allmahlich auch 
die Anspruche der beurteilenden Landwirte an die Gute des Saaten
standes selbst geringer geworden sind (wie man Ahnliches in einer 
Schule mit andauernd geringen Leistungen der SchUler beobachten 
kann) ; oder die Saatenstandsnote ist richtig - dann ist die Ernte
schatzung offenbar zu niedrig, beeinf1uBt von der Rucksicht auf 
die Wirkungen der Ertragsangaben. Man wird der Wahrheit wahl 
am nachsten kommen, wenn man annimmt, daB beide 'l'atsachen 
maBgebend gewesen sind, wobei allerdings schwer zu entscheidell 
ist, in welchem Umfang das eine und in welchem das andere zu
trifft. DaB auch in der Nachkriegszeit noch die Unterschatzung 
der Ernte eine gewisse Rolle spielt, geht fUr 1923 aus den AuBe
rungen einer groBen Anzahl praktischer Landwirte hervor, die 
allerdings erst gegen Ende des Erntejahres mit aller Deutlichkeit 
betonten, daB die an sich sehr gute Ernte des J ahres 1923 noch um 
etwa 5% hoher angenommen werden muBte. Wenn man auch mit 
solchen AuBerungen gerade der Praktiker selbst sehr vorsichtig 
umgehen muB, weil sie oft nm aus ihren eigenen eng begrenzten 
Erfahrungen heraus sprechen, so kann doch nicht geleugllet werden, 
daB manches fur eine Unterschatzung der Nachkriegsernten (wie 
auch besonders der Kriegsernten selbst) spricht. Bei der Beur
teilung der tatsachlichen Entwicklung der Ernteergebnisse sind 
diese Dinge bis zu einem gewissen Grade zu berucksichtigen. 

1) Vgl. Preul3ische Statistik, Heft 277, S.31*. 
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Anhang. 
Anbau und Ernte von Obst, Wein und Hopfen. 

Da die Ernteertrage an Obst, Wein und Hopfen bei den bis
her dargestellten Ernteerhebungen nicht erfa13t werden, ist hier
iiber anhangsweise kurz zu berichten. 

Q uelle n. 1. Der Ausfall der Obsternte im Jahre 1873 (Statistik des Deut
schen Reichs, 1. Reihe, Bd. 2, S. IV, 95££.); dasselbe fiir 1874 und 1875 
(ebenda, 1. Reihe, Bd. 14, S. I, 137££; Bd. 20, S. IV, I H. - Der Obstbau 
im Deutschen Reich [1876J (ebenda, Bd. 25, Maiheft S. I H.). - Obstbau 
und Obsternte im Deutschen Reich [1877J (ebenda, Bd. 37, J anuarheft 
S. I*ff.). - Ergebnisse der Obstbaumzahlung i111 Deutschen Reiche im 
Jahre 1900 (Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1902, II, 
S. 224f£'); dasselbe im Jahre 1913 (Vierteljahrshefte 1915, II, S. 49f£'). -
Zeitschrift des Kg!. Bayerischen Statistischen Bureau, J g. 1878 bis 1899. -
Statistisches J ahrbuch fiir Sachsen J g. 1873 bis 1921/23; Zeitschrift des (Kg!.) 
Siichsischen Statistischen Bureaus, Jg. 1873 bis 1923 .. - Statistisches Hand
buch £lir (clas Konigreich) Wiirttemberg, J g. 1901 bis 1914/21; Mitteilungen 
des Wiirttcmbergisehen Statistischen Landesa111ts, J g. 1889 bis 1926; 
Wiirttembergische Jahrbiicher fUr Statistik und Landeskunde, Jg. 1852 bis 
1923/-1' -Statistisches J ahrbuch fiir (das GroLlherzogtum) Baden, J g. 1868 Lis 
I()Z5; Statistische Mitteilungen iiber (das GroLlherzogtum) Baden, J g. 1865 bis 
If)23. - Beitrage zur Statistik des GroLlherzogstu111s Hessen 186z Lis 1920; 
Statistisches Handbueh fiir Hessen 1903, 1909, 1924; Mitteilungen der 
Hessischen Zentralstelle fiir die Landesstatistik, J g. 1862 bis 1925. 

II. Die Erhebungen der Rebfliiehe und des l\:Iostertrages sind von 1878 
bis 1898 bei der Erntestatistik, die Erhebungen der Rebfliiehe von 1899 
Lis 1901 bei der Anbaustatistik, beide Erhebungen von 1902 ab wieder bei 
der Erntestatistik ver6ffentlicht. Ferner: Die Mosternte von WeiLl-, Rot
und anderel11 'Vein in den Weinbaugel11einden il11 Jahre 1907 (Vierteljahrs
hefte 1908, II, S. 12££.). Fiir die Lander vg!. 1. Obst. 

III. Hopfellanbau und Schiitzung der Hopfenernte in den J ahren 1899 
bis 19II (Vierteljahrshefte 1899-191 I, IV). - Hopfe nernte i111 Jahre 1912££. 
(Viertcljahrshefte 1912££., IV). 

1. Am unvollkommensten sind die Nachrichten tiber den 
Obstba u. Bereits vor Beginn der eigentlichen Bodenbenutzungs
aufnahmen (r878ff.) wurde der Versuch gemacht, im wesentlichen 
private Nachrichten aus dem ganzen Reiche tiber die Obsternte 
einzuziehen. In den J ahren r873-r877 findell sich in der "Stati
stik des Deutschen Reichs" Berichte tiber den Ausfall der Obst
ernte von dem Referenten des Deutschen Pomologischen Vereins, 
jedoch bieten sie keine zahlenma13igen Angaben tiber die geerntete 
Menge, sondern nur eine Wiedergabe von mehr oder weniger zahl
reichen Urteilen Sachverstandiger tiber die jeweilige Ernte (ob 
sehr gut, gut, mittel, gering, ganz fehlend), tiber klimatisch ein-
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fluBreich gewesene Umstande, tiber die Sorten, die sich am besten 
bewahrt haben usw. 

Diese Feststellungen kamen mit dem Beginn der Bodenbenutzungs
aufnahmen in Fortfall. Fur diese Erhebungen selbst war es - be
dauerlicherweise - den Bundesstaaten freigestellt, "die Zahlung der 
tragbaren Obstbaume nach den im Formular genannten Arten anzu
ordnen"; bezuglich des Ertrages wurde es nur als "wullschenswert" 
bezeichnet, "auch die Bemerkungen uber den Ertrag der Obst
nutzung in der Weise einzufordern, wie sie das Formular angibt". 

Zwar erfragten einzelne Bundesstaaten, wie z. B. PreuBen, ge
legentlich der Bodenbenutzungsaufnahmen anhangsweise die trag
baren Obstbaume nach den hauptsachlichstell Arten, aber die 
bei diesen und bei den Ernteerhebungen gewonnenen Mittei
lungen aus den eillzelnen Staaten waren so unvollstandig und so 
ungleichmaBig, daB eine Zusammenstellung zu Reichsubersichten 
nicht tunlich erschien. 

Wichtiger als diese mehr sporadischen Feststellungen waren die 
eigentlichen von Reichs wegen durchgefiihrten Obstbaumzah-
1 ungen, die in den Jahren 1900 und 1913 stattfanden. Bei diesen 
Erhebullgen wurden die "auf dauerndem Standort befindlichen 
Obstbaume" gezahlt, und zwar 1900 Apfel-, Birnen-, Pflaumen
(Zwetschgen-) und Kirschbaume (einschlieBlich des Zwerg- und 
Spalierobstes). Diese Erhebungen waren gedacht als Erganzung 
der gleichzeitigen Ermittlungen der landwirtschaftlichen Boden
benutzung, bei denen die "Obstanlagen auf dem Felde" nur der 
Flache nach erfragt, der gartenmaBige Anbau dagegen uberhaupt 
nicht weiter unterschieden wurde. Es war den Bundesstaaten 
freigestellt, ob sie diese Zahlung zusammen mit der Bodenbenut
zungsaufnahme (so z. B. Sachsen, Wurttemberg, Baden, Hessen) 
oder der Viehzahlung (so PreuBen, Bayern, Oldenburg) oder der 
Volkszahlung vom 1. Dezember 1900 (wie beide Mecklenburg und 
die meisten Thuringischen Staaten) vornehmen wollten. Auf die 
Tragfahigkeit der Baume sollte hierbei 1900 keine Rucksicht ge
nommen werden. Bei der Erhebung, die in der Regel gemeindeweise 
durchzuftihren war, sollten nach Moglichkeit Mitglieder von Obst
bauvereinen usw. als Sachverstandige herangezogen werden. 

Die Zahlung von 1913 ging insofern uber diejenige von 1900 

hinaus, als hier auch noch die Aprikosen-, Pfirsich- und WalnuB
baume gezahlt wurden. Gleichzeitig wurden jetzt die Baume nach 
tragfahigen und nicht tragfiihigen getrennt. 
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Fiir die Feststellung der Obsternte ist man im groBen und 
ganzen auf private Schatzungen angewiesen. Nur fiir einzelne 
Lander fanden amtliche Erhebungen statt: 

In Bayern wurde 1878 die vom Reich gewiinschte, aber den 
Staaten freigestellte Obstbaumzahlung wirklich durchgefiihrt und 
in der Folgezeit auch bei der Ernteermittlung die Menge und der 
Wert des geernteten Obstes (Apfel, Birnen, pflaumen und Zwetsch
gen, Kirschen, Walniisse) festgestellt. Seit 1899 unterblieben diese 
Erhebungen. 

In Sachsen ermittelte man von 1873 bis 1898 alljahrlich in 
allen Gemeinden schatzungsweise auch die Menge und den Geld
wert des erbauten Obstes. 1878 wurden zwar die Obstbaume der 
Zahl nach nur geschatzt, nicht wirklich gezahlt; die hierbei ge
machten Erfahrungen kamen aber der (Reichs-) Obstbaumzahlung 
von 1900 zugute, bei der Grundstiick fiir Grundstiick von den 
(freiwilligen) Zahlern begangen wurde. Eine Erhebung der Menge 
und des Wertes des Obstertrages war weder mit der Zahlung 
von I900 noch mit derjenigen von 19I3 verbunden. 

In Wiirttemberg1) fand die erste Obstbaumzahlung mit Unter
scheidung von Kern- und Steinobstbaumen bereits im Jahre I852 
in Verbindung mit der erstmals in diesem Jahre vorgenommenen 
Aufnahme iiber die landwirtschaftliche Bodenbenutzung statt. 
Der Obstertrag wurde hierbei in folgender Weise ermittelt: Die 
SchultheiBenamter teilten gemeindeweise mit, welche Obstmengen 
bei einer mittleren Ernte in Aussicht standen. Ferner stellten die 
landwirtschaftlichen Vereine fiir das Gebiet eines Oberamts
bezirkes fest, in welchem Verhaltnis der wirklich geerntete Obst
ertrag zu einem mittleren Ertrag stiinde; aus den so gewonnenen 
Verhaltniszahlen wurde dann der tatsachliche Ertrag errechnet. 
Diese Zahlen konnen allerdings keinen Anspruch auf Zuverlassig
keit machen, sondern stellen nur annahernde Schatzungen dar. 
Von I878 ab wurde die Obstbaustatistik in Wiirttemberg bedeutend 
eingehender gefiihrt. Erhoben wurden folgende Obstgattungen: 
Apfel, Birnen, Pflaumen und Zwetschgen, Kirschen, Aprikosen 
und Pfirsiche, edle Kastanien, Walniisse. Die Gemeindebehorden 
stellten die Zahl der ertragfahigen Obstbaume fest, die landwirt
schaftlichen Bezirksvereine den Obstertrag, die Preise und den 
Geldwert des Obstertrages (schatzungsweise). Von I899 ab wird 

1) Vgl. Triidinger: Der wlirttembergische Obstbau (Wlirttembergische 
Jahrbiicher, Jg. 1901, I, S.212ff.). 



diese Statistik nicht mehr in Verbindung mit der Anbau- und Ernte
statistik, sondern durch eigene Erhebungen im Herbst jedes J ahres 
vorgenommen, und zwar ausschlieBlich durch die Gemeinde
behorden. Seitdem beschrankt sie sich aber auf die vier Haupt
obstgattungen (Apfel, Birnen, pflaumen und Zwetschgen, Kir
schen). Nur bei den Reichs-Obstbaumzahlungen von 1900 und 1913 
stellte Wtirttemberg auBer den vier genannten Arten noch den Er
trag fUr Aprikosen und Pfirsiche, Edelkastanien und Walniisse fest 1). 

In Bad en wurde der Obstertrag bereits vor den allgemeinen 
Reichserhebungen (von 1865 ab) ermittelt, und zwar fUr Apfel, 
Birnen, Zwetschgen und Pflaumen, Kirschen, Ntisse und Kasta
nien, indem die Gemeindevorsteher schatzungsweise tiber den in 
ihrer Gemeinde erzielten Ertrag zu be rich ten hatten (znerst in 
Sestern, seit 1873 in Hektolitern). Daneben wurde der erzielte 
Durchschnittspreis des Obstes ermittelt und der Gesamtwert des 
Obstertrages fortlaufend berechnet und veroffentlicht. Da frtih
zeitig gegen die Richtigkeit dieser Angaben Bedenken erhoben 
wurden, ging man, besonders angesichts der schweren Frost
schaden des Winters 1879/80, zu einer genaueren Feststellung tiber: 
im Jahre 1880 fand in Baden die erste Obstbaumzahlung statt. 
Hierbei wurde die Zahl der Obstbaume nach folgenden Arten er
mittelt: Apfel, Birnen, Zwetschgen und Pflaumen, Kirschen, NUsse, 
Kastanien, Pfirsiche, Aprikosen, sowie die Mandel- und Maulbeer
baume. Samt1iche Obstbaume wurden geschieden nach dem Stand 
in Haus-, Obst- und Grasgarten, sowie in sonstigen Ge1andell 
(Ackern, Rebbergen, Wiesen, StraBen usw.). Bei dieser durch die 
Gemeindebehorden vorgenommenen Erhebung wurde festgestellt, 
daB die frtiheren Ertragschatzungen unbedingt zu niedrig sein 
muBten, da das Durchschnittsergebnis fUr den Baum gallz un
wahrscheinliche Zahlen ergab. Man half sich bis 1883 mit einer 
angemessenen Vervielfachung des nach dem alten Verfahren weiter
geschatzten Ertrages. Erst seit der zweiten groBen Obstbaum
zahlung von 1883 verlangte man gemeindeweise den Durchschnitts
ertrag eines Obstbaumes und berechnete nunmehr auf Grund dieser 
Angaben die Menge des geernteten Obstes durch Multiplikation 
mit der Zahl der Obstbaume. Die Erhebnng von 1883 wurde in 
Baden viel genauer durchgefUhrt, als es das Reich gewunscht hatte, 

1) 1m Jahre 1925 wurde erstma1s bei Apfe1n und Birnen zwischen 
T a f e 1- und M 0 s t obst, bei Kirschen zwischen I~ Ll- ulld B r e llllkirschell 
unterschieden. 
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und ist als ebenso zuverHissig anzusehen wie die iibrigen badischen 
Sondererhebungen. Solche Sondererhebungen fanden noch statt 
in den J ahren 1894, 1899, 1904, und zuletzt wieder 1923. 

Die erste Obstbaumzahlung in Hessen wurde im Jahre 1864 
vorgenommen. Sie beriicksichtigte folgende Sorten: Apfel, Birnen, 
Zwetschgen und Pflaumen, Kirschen, Aprikosen und Pfirsiche, 
Edelkastanien und Walniisse. Es wurden hierbei nur die Obst
baume selbst gezahlt, dagegen der Ertrag und der Geldwert nicht 
ermittelt. 1m Jahre 1873 begann eine fortlaufende jahrliche Obst
statistik, die sich bis 1877 nur auf den Ertrag und den Geldwert 
der genannten Obstsorten erstreckte, von 1877 an auch wieder auf 
die Zahl der Obstbaume. In den J ahren 1878 bis 1899 sowie 1904 
bis 1906 wurde bei der Feststellung der Obstbaume noch zwischen 
ertragsfahigen und nicht ertragsfahigen Baumen unterschieden. 

II. \Vas den Weinbau angeht, so war von 1878 an im Zusam
menhang mit der allgemeinen Erntestatistik auch die Ernteflache 
der Weinberge (Weingarten) sowie der Ertrag vom Hektar in 
Hektolitern festzustellen. Hierbei war die Flache der im Ertrage 
stehenden Weinberge anzugeben. 

Wie bei den iibrigen Fruchtarten wurde auch beim Wein die 
Ernteflache zunachst nur in groBeren Zwischenraumen neu fest
gestellt; lediglich einige Staaten wie Wiirttemberg (schon von 
1827 ab, neu geordnet 1852) und Baden hatten von Anfang an 
jahrliche Ermittlungen, in anderen Staaten wurden wenigstens 
die Zahlen von J ahr zu J ahr berichtigt. Da das badische Er
hebungsverfahren iiberhaupt als vorbildlich anzusehen ist, sei 
vermerkt, daB Baden bereits lange vor Beginn der Reichserhebun
gen (seit 1865) genaue jahrliche Weinbauermittlungen kannte, bei 
denen der Ertrag zu scheiden war nach weiHem, rotem und ge
mischtem ("Schillerwein") Most. 

Von 1893 ab wurde von Reichs wegen noch der Durchschnitts
wert des Weinmostes je Hektoliter erfragt, sodaB sich nunmehr 
auch der Gesamtwert der Weinmosternte feststellen lieB. In 
Wiirttemberg wurde der Verkauf unter der Kelter nach Menge 
und Geldwert schon vom Beginn der laufenden Weinstatistik 
an ermittelt. In Baden wurde von 1873 an der Weinpreis erfragt 
und der Gesamtwert der Ernte festgestellt. 

Durch die Neuregelung der Anbau-, Saatenstands- und Ernte
statistik infolge des Bundesratsbeschlusses vom 19. J anuar 1899 
erlitt die Ermittlung der Mosternten eine Unterbrechung von drei 
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J ahren, denn fortan sollte nur noch im J uni jedes J ahres das 
Rebland tiberhaupt sowie die im Ertrage stehende Flache, nicht 
dagegen der AusfaU der Mosternte ermittelt werden. Man glaubte 
offenbar, daB die von privater Seite durch den Deutschen Wein~ 
bauverein angestellten Ermittlungen gentigenden AufschluB hier
tiber geben konnten. Bayern machte allerdings diese Einschran
kung der amtlichen Weinstatistik nicht in voUem Umfange mit; 
es erhob zunachst in der Pfalz und in Unterfranken den Most
ertrag durch besondere Weinbauberichterstatter, seit Ig01 auch 
in Mittelfranken. In Wtirttemberg und Baden trat tiberhaupt 
keine Unterbrechung ein. Von den amtlichen Statistikern de::: 
Reichs und der Bundesstaaten (Konferenz in Schandau Ig01) 

wurde dann dringend eine allgemeine Weiterftihrung der amt
lichen Ernteermittlung verlangt, da die privaten Ermittlungen 
sich als ganzlich unzulanglich herausgestellt hatten. Infolgedessen 
ordnete der Reichskanzler unter dem 10. J uli Ig02 an, daB nun
mehr im Dezember jedes J ahres wieder N achrichten tiber Menge und 
Wert des Mostertrages in den Weinbau treibenden Bundesstaaten 
einzuziehen und aufzubereiten seien. Nachdem der Deutsche Wein
bauverein sich auBerstande erklart hatte, zur Einrichtung des Be
richterstatterdienstes in jeder einzelnen Gemeinde mit Weinbau 
einen geeigneten Sachverstandigen zu bezeichnen, wurden be
stimmte Gemeinden ("Weinbaugemeinden") mit umfangreicherem 
Weinbau - mindestens 20 ha - als Erhebungseinheit angenom
men und die hier durch die Gemeindevorsteher ermittelten Durch
schnittsertrage auf die gesamten Weinbauflachen tibertragen. 
Da das Weinland der Weinbaugemeinden bestimmungsgemaB min
destens drei Viertel der gesamten Weinbauflache des betreffenden 
Staates ausmachte, so war dieses Verfahren unbedenklich. Uber
dies gingen einige Staaten tiber den Rahmen des Reichs hinaus. 
In Bayern rechnen seit Ig02 als Weinbaugemeinden die Gemeinden 
mit mindestens 5 ha Ertragsflache. Das gleiche gilt fiir Baden; 
geringere Rebflachen werden hier dann in die Erhebung ein
bezogen, wenn darauf besonders bekannte Rebsorten gebaut wer
den. Der Ertrag wurde seit 1894 nicht mehr durch die Gemeinde
vorsteher, sondern durch besondere gewahlte Vertrauensmanner 
("Herbstberichterstatter") ermittelt. Dariiber hinausgehend wer
den in PreuBen seit IgIg Ertrag und Wert von j eder, auch der 
kleinsten Rebflache ermittelt und bereits die Orte mit einer Ertrags
flache von mindestens 10 ha als "Weinbaugemeinden" angesehen. 
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Von 1903 ab waren fur die nicht zum Ke1tern verwendeten, in 
groBeren Mengen verkauften Trauben das Gewicht und der dabei 
erzielte Erlos festzustellen; diese Ermitt1ungen fie1en zwar spater 
von Reichs wegen wieder fort, werden aber beispie1sweise in Preu
Ben auch jetzt noch durchgefiihrt. 

Seit 1908 erfo1gt allgemein die Unterscheidung in weiBes uud 
rotes Gewachs, die in PreuBen und Bayern bereits 1906 eingefiihrt 
war; Wiirttemberg unterschied schon von 1900 an Rot-, WeiB
und Schillergewachs1). 

III. Der Hopfenbau 2) wurde, wie derWeinbau, von 1878 bis 
1898 im Zusammenhang mit der allgemeinen Erntestatistik er
faBt. Auch hier trat von 1893 ab eine jahr1iche Ermitt1ung des 
Anbaus und der Ernteertrage ein. Durch die Bundesratsbestim
mungen von 1899 sollte auch die Ernteertragserhebung fUr Hopfen 
fortfallen. J edoch stellte der Reichskanz1er unter dem 24. April 
1899 - einem Wunsche des Deutschen Hopfenbauvereins fo1-
gend - Richtlinien fiir eine alljahrlich vorzunehmende Hopfen
statistik auf. Hiernach war fortan in den Hopfenbaustaaten 
(PreuBen, Bayern, Wiirttemberg, E1saB-Lothringen und Baden) 
der Ernteausfall alljahrlich in denjenigen Gemeinden und Guts
bezirken zu ermitteln, fiir welche die Anbauerhebung im J uli 
eine gesamte Hopfenflache von mindestens 5 ha nachgewiesen 
hatte. 

Da die Hopfenanlagen erst vom vierten Jahre ab ihre voUen 
Ertrage erreichen, in den friiheren J ahren entsprechend weniger, 
im ersten Jahre der Pflanzungen nur den sogenannten "J ungfern
hopfen" erbringen, so wird auch bei der Erhebung der Ertrag der 
Pflanzungen im ersten, zweiten und in den spateren J ahren ge
trennt erfragt. 

Der Zeitpunkt der Ernteerhebung war urspriinglich die zweite 
Halfte des Monats August, seit 1901 Mitte September; in den bei
den J ahren 1922 und 1923 ist noch eine zweite (endgiiltige) Ernte
schatzung Anfang November hinzugetreten. Diese ist aber 1924 
wieder fortgefallen. 

1) In der wiirttembergischen Statistik finden sich seit 1898 noch Allgabell 
iiber die chemische Untersuchung des Mostes (Zucker- und Sauregehalt). 

2) Vgl. auch S. 14 und 25. 
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Viehstandsstatistik. 
QueUe n. Die Ermittlung der Viehhaltung im Deutschcn Reiche am 

10. Januar 1873 (Statistik des Deutschen Reichs, 1. Rcihe, Bd.8, S. IV 
72-159). - Ergebnisse der Viehziihlung vom 10. J anuar 18H3 im Deut
schen Reiche (Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, Jg. 1884, 
Juniheft, S. 1-64). - Die Ergebnisse der Viehziihlungen vom 1. llezemher 
1892 und vom 1. Dezember 1893 (Vierte1jahrshefte zur Statistik des Deut
schen Reichs 1894, I, S. 125-131). -- Die Viehhaltung im Deutschen Reich 
nach der Ziihlung vom 1. Dezember 1892 (Vierte1jahrshefte 18<)4, II, S. 71 
bis 133); dasselbe vom 1. Dezember 1897 (Vierte1jahrshefte 18<)8, II, S. 146 
bis 161). - Die Ergebnisse der Viehziihlung vom 1. Dezember 1900 illl Deut
schen Reich (Ergiinzungsheft zu Vierteljahrsheft 1<)03, I). - Die Viehhal
tung im Deutschen Reich nach der Ziihlung vom 1. Dezember 1<)04 (Er
giinzungsheft 1905, IV); dasselbe vom 2. Dezember 1907 (Ergiinzungsheft 
190<), I); dasselbe vom 2. Dezember 1<)12 (Ergiinzungsheft 1914, I). - End
giiltige Ergebnisse der Schweineziihlung vom 2. Juni 1913 (Vierteljahrs
hefte 1913, IV, S. 61f.); dasselbe vom 2. Juni 1914 (Vierteljahrshefte 1914, 
IV, S. 9f.). - Die Viehhaltung im Deutschen Reiche nach der Ziihlung yom 
1. Dezember 1<)13 (Vierteljahrshefte 1<)14, IV, S. 54-67); dasselbe vom 
1. Dezember 1914 (Vierteljahrshefte 1915, III, S. 33-45). - Ergelmisse 
der Schweineziihlungen vom 15. Miirz und 15. April 1<)15 (Vierteljahrshefte 
1<)17, IV, S. 124-127). - Ergebnisse der Viehzwischenziihlung am 1. Ok
tober 1915 (ebenda S. 128-133). -- Die Viehhaltung im Deutschen Reich 
nach der Ziihlung vom 1. Dezember 1<)15 (Vierteljahrshefte 1<)16, II, S. 43 
bis 55). -Viehziihlungen am 15. April 1<)16, am 1. Dezember 1<)16, am 1. Miirz 
1917, am 1. Juni 1917 (Vierteljahrshefte 1917, IV, S. 1-27). - Die Ergeb
nisse der Viehziihlungen vom 1. September 1917 bis 4. Dezember 1918 
und der Schlachtvieh- und Fleischbeschau 1<)15 bis 1918 (Ergiinzungsheft 
1918, IV). - Ergebnisse der Viehziihlung am 1. Miirz 1919 (Vierteljahrs
hefte 1919, III, S. 9<>--97). - Ergebnisse der Viehziihlung am 2. Juni 191<) 
(Vierteljahrshefte 1919, IV, S. 56-63). - Ergebnisse der Viehziihlung 
vom 1. September 1919 (Vierteljahrshefte 1<)20, I, S. 83-91). - Ergebnisse 
der Viehziihlung am 1. Dezember 1919 (Vierteljahrshefte 1<)20, II, S. 89 
bis 93). - Viehziihlung am 1. Miirz 1920 (Vierteljahrshefte 1920, III, S. 13 
bis 17). - Viehziihlung am I. Juni 1920 (Vierteljahrshefte 1920, IV, S. 5 
bis 9). - Viehziihlung am 1. September 1<)20 (Vierteljahrshefte 1921, I, S. I 

bis 5). - Viehziihlung am 1. Dezember 1920 (Vierteljahrshefte 1<)21, II, 
S. 20--25.) - Viehziihlung am 1. Dezember 1921 (Vierteljahrshefte 1<)22, 
III, S. 88-93). - Viehziihlung am 1. Dezember 1922 (Vierteljahrshefte 
1923, III, S. 64-70). - Viehziihlung am 1. Oktober 1923 (Vierteljahrs
hefte 1924, II, S. 16-1<)). - Viehziihlung und Ermittlung der nicht beschau-
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pflichtigen Hausschlachtungen am I. Dezembcr 1924 (Vierteljahrshefte 
1925, III, S. 18-23). - Preullische Statistik, Heft 31, 77, 129, 153, 172, 
185, 201, 210, 218, 219, 241, 242, 252. - (Preul3ische) Statistische Korre
spondenz 1919-1921. - Zeitschrift des PreuBischen Statistischen Landes
amts, J g.I92I-I925. -Zeitschriftdes Kgl.Bayerischen Statistischen Bureau 
(spiiter Bayer. Statist.Landesamts), J g. 1873-1924. -FiirSachsen, Wiirttelll
berg, Baden und Hessen vgl. die Quellen bei Obst, S. 53. Die siichsischen 
Angaben hir 1923 bis 1925 wurden vom Siichsischen Statistischen Landes
amt dankenswerterweise handschriftlich zur Verfiigullg gestellt. 

I. Reichs-Viehzahlungen. 
Gleich der Anbau- und Erntestatistik ist auch die Viehstands

statistik im Deutschen Reich von jeher eine fOderierte Statistik 
gewesen, d. h. sie wird von den Bundesstaaten (Landern) auf Ver
anlassung des Reichs durchgefiihrt. Diese Erhebungen beginnen 
im neuen Reich mit dem Jahre I873. Der BundesratsbeschluB 
vom 28. Juni I872 sieht vor, daB "in allen Staaten des Deutschen 
Reichs jedes funfte J ahr eine Ermittlung der Viehhaltung nach 
gleichmaBigen Grundsatzen stattfinden" sol11). Die Aufnahme soU 
im gleichen Jahre wie die Erhebung der landwirtschaftlichen Bo
denbenutzung stattfinden, erstmalig aber am 10. J anuar 1873. 
Fur diesen Termin spricht nach den "Motiven" des Bundesra ts 2) , 
"daB durch ihn der Stand des zur Durchwinterung kommenden 
Stammviehes moglichst genau und ausschlieBend zur Anschauung 
gebracht wird, daB ferner die Erhebung in eine Zeit fallt, in welcher 
die Landwirte wenig beschaftigt sind und das Vieh sich uberall 
in den Stallen findet, und daB endlich auch die Vergleichbarkeit 
mit den Ergebnissen der fruheren Viehzahlungen gewahrt bleibt, 
welche bisher mit wenigen Ausnahmen um den SchluB des J ahres, 
meist in Verbindung mit den Volkszahlungen, stattgefunden 
haben. Diesen Grunden gegenuber muBte der Zweck, durch die 
Ausfuhrung der Aufnahme im Sommer Hilfsmittel fur die Beur
teilung des Maximalstandes der Viehhaltung zu gewinnen, zu
rucktreten, und konnte nur der Wunsch ausgesprochen werden, 
da, wo haufigere Erhebungen des Viehstandes hergebracht oder 
beabsichtigt sind, durch Einschieben von Sommerzahlungen 
fur die allerdings sehr wichtige Frage nach der Hohe der Vieh
und Fleischproduktion bestimmtere Anhaltspunkte zu erreichen." 

Eine solche Sommerzahlung hat von Reichs wegen zum ersten
mal im Jahre 19I3 stattgefunden, und zwar auch nur fur die 

1) Vgl. Statistik des Deutschen Reichs, Brste Reihe, Bd. I, S. II3. 
2) Vgl. ebellda S.473. 
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Schweine; im Kriege sind dann haufiger im Zusammenhang mit 
den Ernahrungsfragen Sommerzahlungen vorgenommen worden. 
Bei einer Zahlung im J anuar, wie sie zweimal (1873, 1883) statt
fand, kann man annehmen, daB der Viehstand gerade den nied
rigsten Stand des J ahres erreicht hat. Naher dem J ahresdurch
schnitt, wenngleich immer noch unter ihm, steht der Termin yom 
·Anfang Dezember (vor den Weihnachtsschlachtungen), der denn 
auch von 1892 ab wieder allgemein in Ubung gekommen ist. 

Das Aufnahmeverfahren bei der ersten Reichsviehzahlung ge
staltete sich folgendermaBen: In jeder Gemeinde wurde von Haus 
zu Haus das zu jeder Haushaltung (Wirtschaft) gehorige Vieh mit 
EinschluB des vorubergehend abwesenden, dagegen ohne Einrech
nung des in der Haushaltung vorubergehend anwesenden Viehs 
(Wohnvieh) gezahlt. Fur jede Haushaltung wurde hierbei noch der 
Hauptberuf des Vorstandes sowie insbesondere die Tatsache er
mittelt, ob von der Haushaltung aus Landwirtschaft betrieben 
wird oder nicht; diese Frage ist wesentlich, urn eine Trennung des 
Viehs nach Landwirtschaft und Gewerbe usw. vornehmen zu 
konnen. Wie im einzelnen das Vieh ermittelt werden sollte, war 
Sache der Staaten. In PreuBen beispielsweise wurden Zahlkarten 
fUr jede Haushaltung ausgegeben, nachdem vorher besondere 
Kontrollverzeichnisse fUr die Vieh haltenden Haushalte angelegt 
waren. In PreuBen wurden ferner in den einzelnen Gemeinden 
Zahlungskommissionen bestimmt und freiwillige, hinreichend be
fahigte Zahler ernannt. 

Die Militarpferde wurden in der Weise erhoben, daB auf Grund 
einer Bestimmung des Preu13ischen Kriegsministeriums fUr die 
samtlichen auch au13erhalb Preu13ens befindlichen preu13ischen 
Truppenteile Pferdebestandsnachweisungen aufgestellt und dem 
Statistischen Bureau ubersandt wurden. Bayern und Wurttem
berg haben in gleicher Weise ihre Militarpferde gesondert erhoben. 

Abgesehen von dieser andersartigen Behandlung der Pferde sind 
nur bei den Schafen von einigen Staaten Abweichungen vorge
nommen worden. Daruber hinaus haben eine Reihe mittlerer und 
kleinerer Staaten gewisse Erweiterungsfragen gestellt; insbesondere 
haben einige Staaten die yom Bundesrat als wunschenswert be
zeichnete Erhebung des Federviehs vorgenommen. 

Die Viehzahlung von 1883, ebenfalls eine "gro13e" wie die von 
1873, brachte als Neuerung den Fortfall der Vieh besitzenden 
Haushaltungen auf den Zahlformularen, die also nur noch fUr 



das Haus (Gehoft, Anwesen) auszufullen waren. Anderseits wurde 
die Zahlung erweitert durch Aufnahme des Verkaufswertes und 
des Lebendgewichts. Der Verkaufswert war hierbei fUr ein Stuck 
mittlerer Qualitat festzustellen, und zwar durch die landwirtschaft
lichen Vereine oder sonstige geeignete Kommissionen. Es handelt 
sich also urn Schatzungen, bei denen in territorialer Beziehung auf 
die bestehenden charakteristischen Verschiedenheiten der Vieh
haltung Rucksicht zu nehmen war. Die Feststellung des Lebend
gewichts gibt fur diese Zeit den einzigen Anhalt fUr eine annahernde 
Berechnung der zum Verbrauch verfiigbaren Fleischmengen. 

Die nachste "gro13e" Viehzahlung, diejenige von 1892, ist die 
erste, bei der der Zahlungstermin auf den 1. Dezember verlegt ist. 
Nach dem einleitenden Bundesratsbeschlu13 vom 7. Juli 1892 sollte 
hinfort alle 10 Jahre eine gro13ere, dazwischen ebenfalls alle 10 Jahre 
(zuerst also 1897) eine kleinere Zahlung stattfinden. Infolge des 
durch die Durre von 1893 eingetretenen Futtermangels und der 
damit im Zusammenhang stehenden starken Schlachtungen er
schien aber bereits in diesem Jahre eine neue Zahlung notwendig, 
"urn Gewi13heit daruber zu erhalten, in welchem Ma13e die Vieh
bestande zuruckgegangen sind, und dadurch einen Anhaltspunkt 
fUr die Beurteilung der Gestaltung der Vieh- und Fleischpreise 
zu gewinnell". Diese "au13erordentliche" Zahlullg erstreckte sich 
nur auf das Rindvieh und die Schweine. 

Die Zahlullg von 1897 ist dann die erste "kleinere" im Sinne der 
Bundesratsbestimmungen von 1892. Es waren von Reichs wegen 
nur Pferde, Rindvieh, Schweine und Schafe, aber nicht wie bei 
den gro13eren Viehzahlungen Maultiere, Maulesel, Esel, Ziegell und 
Biellellstocke erfragt. AIle Unterscheidungen nach dem Geschlecht 
oder der Verwendungsart fallen fort; Ermittlungen hinsichtlich 
des Verkaufswertes und des Lebendgewichts werden nicht ange
stellt; fUr jede der Zahlung unterliegende Viehgattullg werden nur 
zwei Altersklassen unterschieden. 

Statt 1902 fand die nachste Zahlung bereits im Dezember 1900 
ebenfalls als "groBere" statt. Hierbei wurde zum erstellmal der 
Honigertrag der Bienenvolker ermittelt. 

Mit Rucksicht auf die am 1. J uli 1904 in Kraft getretene Schlacht
vieh- und Fleischbeschaustatistik wurde am 1. Dezember 1904 
statt der eigentlich falligen "kleinen" Viehzahlung eine auBer
ordentliche Zahlung mittleren Umfangs vorgenommen, die in der 
Einteilung der Altersklassell, der Zahl der erfragten Viehgattungen 



und durch die Erfassung der Hausschlachtungen1) iiber die kleine 
Viehzahlung von 1897 hinausging, ohne jedoch die Ausdehnung 
der Erhebung von 1900 zu erreichen. 

Die Zahlung von 1907 spielte sich ebenfalls, wenn auch unter ge
wissen Einschrankungen, in gri513erem Rahmen ab, da die Konfe
renzen der amtlichen Statistiker zu Schandau (1901) und Aachen 
(1907) sich gegen die kleinen Zahlungen ausgesprochen und vor
geschlagen hatten, alle flinf Jahre eine umfassendere Zahlung 
vorzunehmen. 1907 wurde auch die Ermittlung der Vieh besit
zenden Haushaltungen wieder eingefiihrt. Bei dieser Zahlung 
wurden ebenfalls die Hausschlachtungen ermittelt. 

Die letzte allgemeine gro13e Viehzahlung vor dem Kriege war 
diejenige vom 2. Dezember I9IZ; sie vollzog sieh etwa nach dem 
Muster der Zahlungen von 1900 und 1907. In seinem Beschlu13 
vom 7. November 1912 hatte der Bundesrat bestimmt, da13 im 
ganzen Reichsgebiet in den J ahren, wo keine gro13e Viehzahlung 
stattfand, wenigstens kleine Viehzahlungen vorgenommen werden 
sollten, urn dem Bediirfnis nach jahrliehen (kleinen) Zahlungen 
zu geniigen. Einige Bundesstaaten, wie Preu13en, hatten solche 
jahrlichen Zahlungen bereits seit 1906. Die erste dieser "kleinen" 
Viehzahlungen neuen Stils, damit die letzte allgemeine Zahlung vor 
dem Kriege iiberhaupt, war die Viehzahlung vom 1. Dezember 
1913. Bemerkenswert ist flir die Vorkriegszeit nur noeh, daf3 im 
J uni 1913 und 1914 Zwisehenziihlungen der Sehweine vorgenommen 
wurden. 

Wahrend des Krieges nahmen die Ziihlungen gegeniiber dem 
Frieden erheblich zu, vor aHem, weil das Bediirfnis il11l11er starker 
auftrat, sichere Unterlagen fiir die Zwangsbewirtsehaftung der 
tierischen Erzeugnisse zu gewinnen. Die Dezemberzahlungen 
wurden zunachst in der alten Weise weitergefiihrt, 1914 also noeh 
als "kleine" Viehzahlung, ebenso 1915. Dann wurden sogenannte 
"Zwisehenzahlungen" eingeschaltet, und zwar am 1. Oktober 1915 
und am IS. April 1916. Schliel3lich wurden vom 1. Miirz 1917 ab 
im Reiche vierteljahrliche kleine Viehzahlungen eingefiihrt, die 
sich auf Pferde, Rindvieh, Schweine und Sehafe erstreckten und 
anfangs Miirz, Juni und September neben den iibliehen Dezel11ber
zahlungen vorzunehl11en waren. Diese vierteljahrliehen Vieh
ziihlungen wurden fiir die Zwecke der Reiehsfleischstelle beni>tigt, 

I) Vgl. Viertes Kapitel. 



die die Umlage der aufzubringenden Viehmengen auf die einzelnen 
Bundesstaaten in vierteljahrlichen Zeitraumen vorzunehmen hatte 
und hierzu moglichst die Ergebnisse einer unmittelbar voraus
gehenden Viehzahlung zugrunde legen muBte. Bereits yom 1. Sep
tember I9I7 ab wurden diese Zahlungen durch Einbeziehung der 
Ziegen und des Federviehs (Ganse, Huhner, Enten) erweitert; yom 
1. Marz I9I8 ab wurden ferner noch die Kaninchen anfgenommen. 

Besonderheiten wahrend des Krieges stellen noch die Schweine
zahlnngen yom IS. Marz und IS. April I9IS sowie vom IS. Ok
tober I9I7 dar. 

Fur die Viehzahlung yom 1. Marz I920 fUhrte die Bekannt
machung des Reichswirtschaftsministeriums yom I4. J anuar I920 

gewisse Vereinfachungen ein; es sollten hinfort bei den kleinen 
vierteljahrlichen Viehzahlungen der Monate Marz, J uni und Sep
tember die Fragen nach der Zahl der Pferde, des Federviehs und 
der Kaninchen unterbleiben. 

Die Viehzahlung yom 1. Juni I920 konnte wegen starken Auf
tretens der Maul- und Klauenseuche in Wurttemberg, Hessen und 
Sachsen-Meiningen nicht durchgefUhrt werden. Um wenigstens 
annahernd richtige Reichszahlen zu erhalten, setzte man - was 
bei der Verschiedenheit der Termine nicht unbedenklich ist - fUr 
diese Gebiete die Ergebnisse der Zahlung yom 1. Marz I920 ein. 
Aus demselben Grunde muBte man bei der Zahlung vom 1. Sep
tember I920 fiir Wurttemberg, Hessen und Sachsen-Meiningen 
die Ergebnisse der Marzzahlung, fur Anhalt und Bremen die Er
gebnisse der J unizahlung einsetzen, endlich bei der Zahlung yom 
1. Dezember I920 fUr Bremen die Zahlen des Vorjahres. 

Seit dem 1. Dezember I920 fielen die regelmaBigen vierteljahr
lichen Viehzahlungen fort; man begnugt sich seitdem mit den jahr
lichen Zahlungen im erweiterten Umfange. Abweichend von dem 
ublichen Dezembertermin wurde I923 die Erhebung bereits am 
1. Oktober durchgefiihrtl) , um im Hinblick auf die schwierigen 
Ernahrungsverhaltnisse dieses J ahres moglichst rasch einen Uber
blick uber die vorhandenen Viehbestande zu erhalten. 1m Stadt
kreis Dortmund und in den Bezirksamtern Kirchheimbolanden und 
Kusel mit Waldmohr muBten fur I923 die Ergebnisse der Zahlung 
von I922 eingesetzt werden. Die Verlegung des Termins fUr I923 

ist vielfach scharf angegriffen worden, da hierc1urch die unbedingt 

1) In Bayern am 10. Oktober, in Bremen erst am I. Dezember. 

Kuczynski, Nuhrungsmitiel 1. 5 
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notwendige Vergleichbarkeit mit den friiheren und spateren 
Zahlungen beeintrachtigt wiirde. Urn diesem Mangel abzuhelfen, 
hat Dr. Kupperberg fiir PreuBen auf Grund der Oktoberzah
lung, der Schlachtungen im Oktober und November und der Ge
burten einen Viehbestand fiir den I. Dezember 1923 berechnetl). 

Die Zahlung vom I. Oktober 1923 erstreckte sich lediglich auf 
Rindvieh, Schweine, Schafe und Ziegen. Die Zahlung vom I. De
zember 1924 umfaBte auBerdem die pferde und das Federvieh, 
brachte anderseits als Neuerung zum erstenmal nach dem Kriege 
auch wieder eine Feststellung der Hausschlachtungen. Am I. De
zember 1925 wurden endlich die 1923 und 1924 auBer Betracht ge
lassenen Maultiere und Maulesel, Esel, Kaninchen und Bienenstocke 
einbezogen. 

Einen allgemeinen Oberblick iiber den Umfang der einzelnen 
Reichszahlungen gibt die nebenstehende Tabelle. 

Dariiber hinaus ist es notwendig, sich zu vergegenwartigen, 
welche Tierarten bei den einzelnen Reichszahlungen erfaBt wurden, 
welche Gliederung nach Alter und Geschlecht vorgenommen 
wurde, welche sonstigen Tatsachen festgestellt wurden; ferner 
inwieweit die Bundesstaaten (Lander) von der Ermachtigung Ge
brauch machten, iiber die bei den einzelnen Zahlungen vom Reiche 
geforderten Angaben hinauszugehen. 

I. Pferde. 

A. Zahl. 

Eine Trennung der pferde nach unter 3 Jahre alten und alteren 
pferden wurde fast bei allen Zahlungen durchgefiihrt. Sie ist nur 
1897 (wo lediglich die pferde unter und iiber 4 Jahre unterschieden 
wurden), sowie 1914 und 1915 unterblieben. 

1. U nter 3 Jahre alte Pferde. Bei den Zahlungen bis 1912 
ist (abgesehen von 1897) fast stets eine Unterscheidung nach Alters
jahren vorgenommen; nur 1904 wurden die zwei- und dreijahrigen 
pferde zusammengefaBt. Von 1913 bis 1921 werden die unter 

1) Vgl. seinen Aufsatz: "Die wesentlichen Ergebnisse der Viehziihlung 
vom I. Oktober 1923, ihre Vergleichbarkeit mit friiheren Ziihlungen und 
die Entwicklung der Viehzucht in den Jahren 1922 und 1923 in PreuJ.len". 
Zeitschrift des PreuJ.lischen Statistischen Landesamts, 64. Jg. 1924, 2. Ab
teilung, S. 58 ff. 



Reichsviehziihlungen 1873-1925 . 

Art I Termin " -3 i-3 ~ ":'J'l . ; I ~ 5 til ·h " 
~ ~.~ = " OIl ~ (Ij (lJ ro ~ 

'" J'l " £'> ~-S der Zahlung ~:;I~~ ... () N ~ rJJ 

GroJ3e Viehziihlung . 10. I. 1873 + + + + + + + 
" " 

10. I. 1883 + + + + + + + 
" " 

I. 12. 1892 + + + + + + + 
AuJ3erord. Viehziihl. I. 12. 1893 + + 
Kleine Viehziihlung I. 12. 1897 + + + + 
GroJ3e Viehziihlung I. 12. 1900 + + + + + + + + 
Mittlere Viehziihlung I. 12. 1904 + + + + + 
Mittlere Viehziihlung 2. 12. 1907 + + + + + + + + 
GroJ3e Viehziihlung 2. 12. 1912 + + + + + + + + 
Schweinezahlung 2. 6. 1913 + 
Kleine Viehziihlung I. 12. 1913 +1) + + + + 
Schweinezahlung 2. 6. 1914 + 
Kleine Viehzahlung I. 12. 1914 + + + + + 
Schweineziihlung 15· 3· 1915 + 
Schweinezahlung 15· 4. 1915 + 
Viehzwischenziihlung I. 10. 1915 + + + + + + 
Kleine Viehziihlung I. 12. 1915 + + + + + 
Viehzwischenzahlung 15· 4. 1916 + + + 
Viehzahlung I. 12. 1916 + + + + + + 

" I. 3· 1917 + + + + 
" 

I. 6. 1917 + + + + 
" I. 9. 1917 + + + + + + 

Schweineziihlung 15. 10. 1917 + 
Viehziihlung I. 12. 1917 + + + + + + 

" 
I. 3. 1918 + + + + + + + 

" I. 6. 1918 + + + + + + + 
" 2. 9. 1918 + + + + + + + 
" 4. 12. 1918 + + + + + + + 
" I. 3. 1919 + + + + + + + 
" 2. 6. 1919 + + + + + + + 
" I. 9· 1919 + + + + + + + 
" I. 12. 1919 + + + + + + + 
" 

I. 3. 1920 + + + + 
" 

I. 6. 1920 + + + + 
" I. 9. 1920 + + + + 
" 

I. 12. 1920 + + + + + + + 
" I. 12. 1921 + + + + + + + + + 
" 

I. 12. 1922 + + + + + + + + + 
" 

I. 10. 1923 + + + + 
" 

I. 12. 1924 + + + + + + 
" I. 12. 1925 + + + + + + + + + 

1) In Bayern, Hessen und ElsaJ3-Lothringen nicht geziihlt. 

5* 
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3 Jahre alten pferde - soweit sie tiberhaupt gesondert nachge
wiesen werden - nur noch in einer Zahl gegeben; erst die Er
hebungen von 1922,1924 und 1925 ftihren die alte Trennung wieder 
ein. Die Zahl der im letzten Jahre geborenen Fohlen wurde 1883, 
1892, 1900, 1907 und 1912 festgestellt. 

Von Zusatzfragen der Staaten (Lander) verdient hervorgehoben 
zu werden: Hamburg erfragte 1892 die unter 3 Jahre alten schon 
zur Arbeit benutzten Pferde; Anhalt erfragte 1912 die nicht mehr 
als 3 Monate alten Fohlen; Wtirttemberg unterschied 1922 die 
2-3 Jahre alten pferde nach dem Geschlecht. 

II. Altere Pferde. Die tiber 3 Jahre alten Pferde werden von 
1892 ab in drei- bis vierjahrige und altere, von 1916 ab in drei
bis fUnfjahrige und altere gegliedert; 1925 erscheint erstmalig 
eine weitere Zwischengrenze bei 9 J ahren (Baden erfragte 1873 
auch die tiber 12 Jahre alten Pferde). 

Die unter Zusammenfassung alIer Tiere tiber 3 Jahre 1873 wie
dergegebenen pferde wurden noch nach dem Verwendungszweck 
unterschieden, und zwar nach Zuchthengsten, pferden fUr land
wirtschaftliche Arbeit, solchen fUr Gewerbe und Verkehr, Militar
pferden, Reit- und Wagenpferden. Ahnliche, wenn auch weniger 
ausfUhrliche Unterscheidungen fanden 1883, 1892, 1900, 1907 und 
1912 statt. Von 1914 ab werden die Militarpferde nicht mehr 
einbezogen. Die Einteilung nach pferden fUr landwirtschaftliche 
Arbeit, fUr Handel und Gewerbe, Reit- und Wagenpferden kehrt 
vom Dezember 1917 bis zum September 1919 (mit Unterbrechung 
durch den Marz 1918) wieder, unter Hinzufiigung der pferde in Ver
wendung bei offentlichen Korperschaften un<1 Behiirden. - Vom 
I. Dezember 1916 ab wurden auf Veranlassung der Heeresverwal
tung die "zur Zucht benutzten oder bestimmten Stu ten" besonders 
erfragt. Die Beantwortung fiihrte aber zu unwahrscheinlichen 
Ergebnissen. Es wurden offensichtlich viele Stuten aufgefUhrt, 
deren Besitzer ernstlich nie beabsichtigt hatten, sie decken zn 
lassen. In den der Zahlung vom 2. Dezember 1912 vorausgegange
nen zwolf Monaten, also in normalen Friedensverhaltnissen, 
waren 238 855 Fohlen lebend geboren worden; am 4. Dezember 
1918 wurden 675 203 Stuten als "zur Deckung benutzt oder be
stimmt" angegeben; am I. Dezember 1919 wurden aber nur 5()0 354 
unter 3 Jahre alte pferde einschlief3lich der Fohlen gezahlt. Die 
fiir die Zuchtstuten demnach unwahrscheinlich hohen Angaben 
riihrten offenbar daher, daB die pferde vor der Ausmt1sterung durch 



die Heeresverwaltung geschiitzt oder bei der Haferverteilung besser 
beriicksichtigt werden sollten. Von der Viehzahlung vom I. De
zember I9I9 ab verzichtete man wieder auf die Sondererfragung 
der Zuchtstuten. 

trber den Verwendungszweck stellten einzelne Staaten (Lander) 
wesentlich weitergehende Erhebungen an, als von Reichs wegen 
angeordnet war. So findet sich haufig die Gliederung nach Heng
sten, Wallachen und Stuten. Sachsen-Coburg-Gotha unterschied 
I892 kaltbliitige und warmbliitige Fohlen und pferde. Hessen er
fragte I904 die selbstgeziichteten Fohlen und Pferde, Oldenburg 
I9I2 die in ein Stutbuch eingetragenen pferde. 

10.1.1873. Reich. Fohlen: Unter 1 Jahr; 1-2 Jahre; 2-3 Jahre. -
pferde iiber 3 Jahre: Zuchthengste; vorzugsweise zu landwirtschaftlicher 
Arbeit benutzt; vorzugsweise zu gewerblichen oder Verkehrszwecken be
nutzt; Militiirpferde; sonstige Reit- und Wagenpfcrde. 

Bayern. 3-4 Jahre alt; iiber 3 Jahre alt: Hengste; Wallache; Stuten. 
Baden. 3-4 Jahre alt; iiber 12 Jahre alt. 
B re me n. Uber 3 Jahre alte zur Zucht benntzte Stuten. 
10.1.1883. Reich. Fohlen unter 1 Jahr. - 1-2 Jahre alte Pferde. -

2-3 Jahre alte Pferde. - 3 Jahre alte und iiltere Pferde: Zuchthengste; 
ausschlie13lich oder vorzugsweise zu landwirtschaftlicher Arbeit benutzt; 
Militarpferde; sonstige. -- Wieviele Fohlen sind im Jahre 1882 geboren 
worden? 

Wiirtte m berg. Ausschlie13lich oder vorzugsweise zu gewerbliehen und 
Verkehrszwecken benutzte Pferde. 

Baden. 3-4 Jahre alte Pferde. 
1.12.1892. Reich. Fohlen unter 1 Jahr. - 1--2 Jahre alte Pferde. -

2-3 Jahre alte Pferde. - 3-4 Jahre alte pferde; darunter Militiirpferde. -
4 Jahre alte und altere pferde: Zuchthengste; ausschlie13lich oder vorzugs
weise zu landwirtschaftlieher Arbeit benutzt; Militarpferde; sonstige. 
Wieviele Fohlen sind im laufenden Kalenderjahre geborell worden? 

Bayer n. Hengste iiberhaupt. - 1m Jahre 1892 gedeckte Stuten. 
Sachsen: 3 Jahre alt und iilter: Zuchthengste. 
Wiirttemberg. Zusatzfrage wie 1883. 
Baden. 3-4 Jahre alt: Hengste; Stuten; Wallaehe. - 4 Jahre alt 

und alter: Hengste; Stuten; Wall ache. 
Hamburg. Noeh nicht 3 Jahre alt schon zur Arbeit benutzt. - 3 bis 

4 Jahre alt: Deekhengste; nur oder hauptsachlich zu landwirtschaftlicher 
Arbeit benutzt; (hauptsachlieh) als Reit- und Kutsehpferde oder fiir Per
sonenfuhrwerk aUer Art benutzt; fUr andere gewerbliche Zwecke (Lastfuhr
werk, Brauereien, Schlachter, Bleicher usw.) benutzt; Handelspferde; son
stige. - 4 Jahre alt und alter: wie 3-4 Jahre alte gegliedert. 

1. 12.1893. Bade n. Pferde (ohne Militarpferde): Fohlen untcr 1 J ahr; 
1-2 Jahre alte Fohlen; 2-3 Jahre alte Fohlcn; 3-4 Jahre alte pferde: 
Hengste, Stuten, Wallache; 4 Jahre' alte und altere Pferde: Hengste, Stu ten , 
Wallache; Hengste: gekort, nicht gekort. 
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1.12. 1897. Reich. Pferde (einschl. Militarpferde): unter 4 Jahre; 
4 Jahre und alter. 

Baden. Fohlen gefallen 1897 (unter I Jahr); 1896 (einjahrige); 1895 
(zweijahrige). - Dreijahrige pferde (gefallen 1894): Hengste; Stuten; Wal
lache. - 4 Jahre alte und altere pferde: Hengste; Stu ten ; 'Vallache. -
Drei- oder vierjahrige Zuchthengste: staatlich unterstiitzt; gekort; nicht 
gekort (nur zur eigenen Zucht verwendet). - Militarpferde. 

Sachsen- Coburg- Gotha. Unter 2 Jahre: kaltbliitige; warmbliitige. 
- 2-4 Jahre: kaltbliitige; warmbliitige. - 4 Jahre und iilter: kaltbliitige; 
warmbliitige. 

Elsal3- Lothringen. Unter 3 Jahre. - 3-4 Jahre: zur Zucht ver
wendete Hengste; zur Zucht verwendete Stu ten ; andere pferde. - 4 Jahre 
und alter: zur Zucht verwendete Hengste; zur Zucht verwendete Stuten; 
andere Pferde. 

1.12.1900. Reich. Wie 1892, aber letzte Frage: Wieviele Fohlen sind 
in den letzten 12 Monaten iiberhaupt lebend geboren worden? 

Wiirttemberg. Zusatzfrage wie 1883. 
Bade n. Hengste: 3-4 Jahre; 4 Jahre und alter. - Zuchthengste 3 Jahre 

und alter: staatlich nnterstiitzt; gekort; nicht gekort (nur zur eigenen Zucht 
verwendet) . 

Hamburg. 3-4 Jahre alt: Deckhengste; Ackerpferde; pferde flir Per
sonenbeforderung (Reit-, Kutsch-, Droschken- nsw. pferde); Pferde flir 
andere gewerbliche Zwecke (Geschafts- und Lastfuhrwerk); sonstige Pferde, 
und zwar ob Renn-, Militar-, Polizei-, Feuerwehr-, Reitbahn-, Zirkuspferde, 
Verkaufspferde von Handlern, pferde zum Schlachten usw. - 4 Jahre und 
alter: wie 3-4 Jahre alte gegliedert. 

1.12.1904. Reich. Fohlen unter I Jahr. - 1-3 Jahre alte Pferde. -
3-4 Jahre alte Pferde. - 4 Jahre alte und altere pferde. 

Sachsen. 1-2 Jahre; 2-3 Jahre. - 4 Jahre und alter: Zuchthengste; 
hauptsachlich zu landwirtschaftlichen Arbeiten benutzt; andere rfenle. 

Bade n. Fohlen gefallen 1903 oder 1902 (ein- oder zweijahrige). -
Hengste: 3-4 Jahre; 4 Jahre und alter. - Zuchthengste wie 1900. - Mili
tarpferde. 

Hess en. Selbstgeziichtete Fohlen und pferde. 
2.12.1907. Reich. Wie 1900, aber zu lundwirtschuftlicher Arbeit be

nutzte Pferde nicht erfragt. 
Preul3en, Waldeck, Bremen. Wie 1900. 
Baden. Fohlen gefallen 1906 oder 1905 (ein- oder zweijiihrigc). - Zucht-

hengste wie 1900. 
Hamburg. 4 Jahre alte oder altere Ackerpfcrde. 
2.12.1912. Reich. Wie 1900. 
Bade n. Fohlen gefallen 191 I und 1910 (ein- oder zweijahrige). - Zucht-

hengste wie 1900. 
01 de n bur g. Die in ein Stutbuch eingetragenen Pferde. 
An halt. Fohlen nicht mehr als 3 Monate alt. 
Hamburg. 3-4 Jahre alt: noch nicht zur Arbeit benutzt; schon zur 

Arbeit usw. benutzt nach ihrer Verwendungsart; Militarpferde nach ihrer 
Verwendungsart. - 4 Jahre und alter: fiir gewerbsmal3ige Personenbe
forderung (Kutsch-, Reit-, Droschken- usw. l'ferde); flir andere gewerbliche 
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Zwecke (Geschiifts- und Lastfuhrwerk); sonstige (private Luxuspferde, 
Wagenpferde, Rennpferde); Militarpferde nach ihrer Verwendungsart. 

1. 12. 1913. Reich. Unter 3 Jahre (Fohlen). - 3-4 Jahre. - 4 Jahre 
und alter. 

Bayern, Hessen und ElsaB- Lothringen zahlten die Pferde iiber
haupt nicht. 

Sachsen. 3-4 Jahre; darunter Militarpferde. - 4 Jahre und alter; 
darunter Militarpferde. 

Baden. Zuchthengste wie 1900. 
1.12.1914. Reich. Pferde (ohne Militarpferde). 
Sachsen. Unter 3 Jahre. - 3-4 Jahre. - 4 Jahre und alter. 
1.10.1915. Reich. Pferde (ohne Militarpferde); darunter 3 Jahre alte 

und altere gedeckte Mutterstuten. 
PreuBen. 3-5 Jahre. 
1.12.1915. Reich. Wie 1914. 
Sachsen. Wie 1914. 
1. 12. 1916. Reich. Pferde (ohne Militarpferde): unter 3 Jahre (einschl. 

Fohlen); 3-5 Jahre, darunter zur Zucht benutzte oder bestimmte Stu ten ; 
5 Jahre und alter, darunter zur Zucht benutzte oder bestimmte Stuten. 

Sachsell. 3-4 Jahre; 4-5 Jahre. - Stuten nicht erfragt 
1.3.1917, 1.6.1917, 1.9.1917. Reich. Wie I. 12. 1916. 
Sachsen. Wie I. 12. 1916. 
1. 12. 1917. Reich. Wie I. 12. 1916. AuBerdem Pferde (ohne Militar

pferde) verwendet: vorwiegend zu landwirtschaftlicher Arbeit; vorwiegend 
in Betrieben des Handels, Gewerbes oder der Industrie; im Privatbesitz 
(als Reit-, Kutsch-, Renn- und Traberpferde u. dgl.); im Besitz 6ffentlicher 
K6rperschaften oder von Beh6rden oder Beamten, die sie zu halten dienst
lich verpflichtet sind. 

Sachsen. 3-4 Jahre; 4-5 Jahre. - Stuten nicht erfragt. 
1. 3. 1918. Reich. Wie I. 12. 1916. 
Sachsen. Wie I. 12. 1916. 
1.6.1918 bls 1.9.1919. Reich. Wie I. 12. 1917. 
Sachsen. Wie I. 12. 1917. 
1.12.1919. Reich. Pferde (ohne Militarpferde): unter 3 Jahre (einschl. 

Fohlen); 3-5 Jahre; 5 Jahre und alter. 
Sachsen. 3-4 Jahre; 4-5 Jahre. 
1.3.1920. PreuBen, Oldenburg. Wie I. 12. 1919. 
1.6.1920. PreuBen, Mecklenburg- Strelitz, Waldeck. Wie 

I. 12. 1919. 
1. 9.1920. PreuBen, Mecklenburg- Strelitz, Hamburg. Wie 

I. 12. 1919. 
1.12.1920,1.12.1921. Reich. Wie I. 12. 1919. 
1. 12. 1922. Reich. Pferde (ohne Militarpferde): unter 1 J ahr (Fohlen); 

1-2 Jahre; 2-3 Jahre; 3-5 Jahre; 5 Jahre und alter. 
Pre uBe n. 3-5 Jahre, darunter Zuchthengste, Zuchtstuten; 5 Jahre und 

alter, darunter Zuchthengste, Zuchtstuten. 
Wiirttemberg. 2-3 Jahre: mannlich; weiblich. - 3-5 Jahre: 

Hellgste; Wallache; Stuten. - 5 Jahre und alter: Hellgste; Wallache; 
Stuten. 
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1.12.1924. Reich. Wie 1922. 
PreuBen. Wie 1922. 
Sachscn: Mit oder ohne Erfolg gedeckte Stuten. 
1. 12. 1295. Reich. Pferde (ohne Militiirpferde): unter 1 J ahr (Fohlen); 

1-2 Jahre; 2-3 Jahre; 3-5 Jahre; 5-9 Jahre; 9 Jahre uncI alter. 
PreuBen. "Vie 1922. 

B. Ver ka ufswert. 

Die Frage nach dem Verkaufswert wurde von Reichs wegen 
1883, 1892, 1900 und 1912 gestellt, und zwar mit Unterscheidung 
des Alters und unter Hervorhebung der Zuchthengste. - PreuBen 
ermittelte 1883 noch besonders den Wert der zur landwirtschaft
lichen Arbeit gebrauchten pferde und der Militarpferde, 18<)2 tlnd 
1900 den Wert der lebendgeborenen Fohlen, der drei- bis vier
jahrigen und der alteren Militarpferde, sowie der vier- und mehr
jahrigen zur landwirtschaftlichen Arbeit benutzten Pferde, 1912 
den Wert samtlicher erhobenen Untergruppen. Wurttemberg er
fragte 1904 den Verkaufswert der Pferde, gegliedert nach solchen 
unter I J ahr, Ibis 3 Jahre, 3 bis 4 Jahre, 4 Jahre alten und alteren. 

2. Maultiere, Maulesel, Ese!. 

Ma ultiere und Ma ulesel in einer Summe, sowie Esel wurden 
von Reichs wegen gezahlt in den J ahren 1873, 1883, 1892, 1900, 
1907, 1912, dann erst wieder 1921, 1922 und 1<)25. Die glei
chen Ermittlungen fanden auBerdem statt: 1893 in Baden; H)04 
in Baden und Sachsen; am 1. Dezember 1914, 1. Oktober tlnd 1. De
zember 1915, 1. Dezember 1916 in Wurttemberg; bei den Zah
lungen vom 1. Dezember 1917 bis 1. Dezember 191<) (auBer 1. Marz 
1919) in Bayern; am 1. September 1920 in Hamburg. 

Der Verkaufswert wurde 1883, 1892, 1900 und 1<)12 erfragt. 

3. Rindvieh. 

A. Zahl. 

Herki::immlich und ublich ist die Unterscheidung in Kalber, 
J ungvieh und alteres (uber 2 Jahre altes) Rindvieh. Diese Glie
derung ist bei samtlichen Viehzahlungen, groBen wie kleinen, 
beobachtet worden mit Ausnahme der "auBerordentlichen Vieh
zahlung" vom 1. Dezember 1893 ulld der kleinen Viehza.hlung 
von 1897. Nur hat die Abgrenzung der Kalber gegen das Jungvieh 
mit der Zeit gewechselt. Von 1873 bis 1900 rechnen als Kalber junge 
Rincier unter 6 Monaten; von 1904 ab wird die Grenze auf 3 Mo-
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nate herabgesetzt, so daB von da ab Rindvieh im Alter von 3 Mo
naten und mehr als "J ungvieh" gilt. 

1. Kal ber. Beziiglieh der Kalber ist also die Zeit bis 1900 
von der spateren Zeit zu trennen. In der ~i1teren Zeit werden die 
Kalber (unter 1/2 J ahr) entweder (1873, 1897) in einer Zahl ohne 
weitere Unterseheidung wiedergegeben oder (1883, 1892, 1900) naeh 
so1chen unter 6 W ochen und so1chen von 6 Wochen bis unter 1/2 J ahr 
eingeteilt. In der neueren Zeit findet eine Unterscheidung nur 
1907 und 1912 statt, und zwar ebenfalls mit der Zwischengrenze 
von 6 Woehen; bei samtlichen iibrigen Zahlungen von 1904 an 
erscheinen die Kalber unter 3 Monaten lediglich in ei ner Zahl. 
Die wahrend der letzten 12 Monate lebendgeborenen Kalber 
wurden 1900, 1907 und 1912 erfragt. - In einzelnen Staaten wur
den die Kalber gelegentlich nach dem Geschlecht gegliedert. 

II. J u ngvieh. Das J ungvieh wird in der alteren Zeit bis 1893 
ohne Unterscheidung nach dem Alter erhoben. Bei der kleinen 
Viehzahlung von 1897 ist es merkwiirdigerweise mit dem alteren 
Rindvieh zusammengefaBt worden. 1900 wird noch eine Zwischen
grenze von I J ahr eingesehoben. Diese Grenze von I J ahr bleibt 
aueh 19°4, 1907 und 1912 bestehen, ist von 1913 bis 1916 nicht be
aehtet, seit dem 1. Marz 1917 aber zu einer dauernden Einrichtung 
geworden. - Mehrere Staaten (Lander) hoben das 1-2 Jahre alte 
J ungvieh bei wesentlich mehr Zahlungen heraus und unter
schieden aueh das J ungvieh nach dem Geschlecht. 

Hinsichtlich des Verwendungszweckes finden sieh Angaben fast 
nur fUr die Vorkriegszeit, und zwar werden die Zuchtbullen (I bis 
2 Jahre alt) besonders gezahlt in den J ahren 1873, 1883, 1892, 
1900,1912 und 1925, das Mastjungvieh (1--2 Jahre alt) nur in den 
J ahren 1900, 1907 und 1912. - Mehrere Staaten (Lander) be
handelten den Verwendungszweck mitunter ausfUhrlieher. 

III. A.lteres Rindvieh. Eine Unterscheidung naeh dem Alter 
wird hier nicht vorgenommen. Wohl aber werden das Gesehleeht 
und der Verwendungszweek ermittelt. Das Wesentliehe ist hier 
die Unterscheidung von mannlichen Tieren und von Kiihen, die 
nur bei der Zahlung von 1897 unterblieben ist, die ja iiberhaupt 
das altere Rindvieh nicht besonders erfragte. Bei den mannlichen 
Tieren werden in friiherer Zeit haufig noch die Bullen (Zucht
stiere) von den "anderen Stieren und Oehsen" getrennt, und zwar 
1873, 1883, 1892, 1900, 1907 und 1912. Seitdem (von 1913 ab) 
sind Bullen, Stiere und Ochsen zusammengefaBt; erst bei der Zah-
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lung vom 1. Dezember 1925 werden die Zuchtbullen daneben er
fragt. Nach dem Verwendungszweck werden auBerdem die Mast
ochsen in den J ahren 1900, 1907 und 1912 besonders erfaBt, die 
Arbeits- (Zug-)buIlen, -stiere und -ochsen nur am 1. Dezember 
1916. Die Kuhe werden im Anfang lediglich in einer Sum me ge
geben (1873 allerdings mit Hervorhebung der im letzten Herbst 
an den Pflug gespannten Kuhe); nur 1907 und 1912 wurden vor 
dem Kriege die Milchkuhe ausgeschieden, seit dem 1. Dezember 
1916 dagegen dauernd. Daneben wurden bei der Zahlung vom 
1. Dezember 1916 die Arbeits- (Zug-)kuhe herausgehoben. Bei 
den Zahlungen von 1924 und 1925 wurden unterschieden: Milch
kuhe, die nur zur Milchgewinnung und solche, die zur Mi1chge
winnung und Arbeit benutzt werden. Ais Milchkuhe gelten dabei 
aIle 2 Jahre alten und alteren Kuhe, die am Erhebungstage Milch 
gaben oder wegen Trachtigkeit trocken standen. - Die Staaten 
(Lander) untersuchten die Verwendungsart zumeist wesentlich 
ausfiihrlicher. 

Baden gliederte das Rindvieh 1883, 1892, 1893 und 1897 auch 
nach der Farbe und erfragte 1893 und 1900 das Eigentumsver
haltnis der Farren. Wurttemberg berucksichtigte 1897 ebenfalls die 
Farbe. Sachsen ermittelte 1900 die Verwendung der erzeugten Milch. 

10.1.1873. Reich. Kalber unter 1/2 Jahr. - Jungvieh 1/2- 2 Jahre; 
davon zur Zucht benutzte Bullen. - Rindvieh tiber 2 Jahre: Bullen (ZuclIt
stiere); andere Stiere und Ochsen; Kiihe. - Wieviele Kiihe sind im letzten 
Herbst vor Pflug oder Haken zur Ackerbestellung gespannt worden? 

Baden. Sprungfahige Kalbinnen unter dem Jungvieh. - Wieviele 
Sprungfarren gehiiren den Gemeinden? Wieviele Privaten? - Bei der letz
ten Herbstbestellung vor den Pflug gespannte Ochsen. 

Oldenburg. Milchkiihe; andere Kiihe und Quenen. 
Braunschweig. 1m Herbst 1872 vor Pflug oder Haken zur Ackerbe

stellung gespannte Ochsen. 
10.1.1883. Reich. Kalber unter 6 Wochen; 6 Wochen bis 1/2 Jahr. -

Jungvieh 1/2- 2 Jahre; davon zur Zucht benutzte Bullen (Zuchtstiere). -
Rindvieh 2 Jahre und alter: Bullen (Zuchtstiere): sonstige Stiere und Ochsen; 
Kiihe. 

Sachsen. Kiilber 6 Wochen bis 6 Monate nach dem Geschlecht. -
Jungvieh 1/2- 2 Jahre: Zuchtbullen; wirklich zur hucht benutzte Bullen; 
Schni ttochsen; weibliches J ungvieh. 

Baden. Gesamtzahl des RindviE'lls nach der Farbe: rotscheckig oder 
gelbscheckig; einfarbig rot, gelb oder rot braun ; einfarbig schwarz oder 
schwarzscheckig; schwarzbraun oder grau mit hellerem Riicken; von son
stiger Fabe. - J ungvieh 1/2- 2 Jahre: nach dem Geschlecht; sprungfahige 
Farren; sprungfahige Kalbinnen. -Wiihrend der letzten Herbstbestellung 
im ganzen durchschnittlich angespannt: Kiihe; Ochsen. 



75 

1.12.1892. Reich. Wie 1883, aber statt Kiihe: Kiihe (auch Farsen, 
Kalbinnen) . 

Sachsen. Wie 1883. 
Wiirttemberg. Schon zugelassene weibliche Zuchttiere unter dem 

J ungvieh. - Zur Ackerarbeit dienende 2 Jahre alte und altere Kiihe. 
Bade n. Wie 1883. 
Oldenburg. 2 Jahre alte und altere Milchkiihe. 
B re me n. Rindvieh 2 Jahre und alter: Milchkiihe; Quenen. 
Hamburg. 1/2~1 Jahr altes Jungvieh: Quenen; Bullen und Ochsen.-

1-2 Jahre altes Jungvieh: Quenen; Bullen und Ochsen. - 2 Jahre alte und 
altere Milchkiihe. - 1m Erhebungsjahre zu landwirtschaftlicher Arbeit be
nutzte Ochsen und Kiihe. 

1.12.1893. Reich. Rindvieh bis 2 Jahre. - Rindvieh 2 Jahre und alter; 
davon Kiihe. 

Bayern. Kalber unter 1/2 Jahr. - Jungvieh 1/2- 2 Jahre. - Rindvieh 
2 Jahre und alter: K iihe; Farsen und Kalbinnen. 

Wiirttemberg. Jungvieh: 1/2- 1 Jahr; 1-2 Jahre. 
Baden. Gesamtzahl des Rindviehs nach der Parbe wie 1883. - Kalber 

unter 3 Monate. - 3 Monate bis 11/2 Jahre altes Jnngvieh: Farren; Rinder 
nnd Kalbinnen, davon sprnngfahig; Stiere, d. h. junge Ochsen. - Rindvieh 
iiber 11/2 J ahr: Farren; Kiihe; Rinder nnd Kalbinnen; Ochsen. - Bestandig 
als Sprnngfarren verwandte Farren iiber 3 Monate: 1. Gemeindefarren a) in 
Selbstverwaltung; b) in verpachteter Haltnng; c) Vertragsfarren; 2. Privat
farren: a) gekorte; b) nicht gekorte. - Wahrend der letzten Herbstbestellnng 
im ganzen durchschnittlich angespannt: Rinder, Kalbinnen und Kiihe; 
Ochsen und Farren. 

1. 12. 1897. Reich. Unter 1/2 Jahr. - 1/2 Jahr und alter. 
Pre uBe n, Sachse n- Mei ni nge n, Waldec k, Scha urn b urg- Li p pe. 

Jungvieh 1/2- 2 Jahre. - 2 Jahre altes und alteres Rindvieh. 
Wiirttemberg. Jungvieh 1/2- 2 Jahre. - 2 Jahre altes und alteres 

Rindvieh. - Rot- und Fleckviehschlag und verwandte Schlage; Grau- und 
Braunviehschlag nnd verwandte Schlage; Limpnrger (Haller) Schlag nnd 
verwandte Schlage; sonstige Schlage. 

Baden. Wie 1893. 
Sachsen- Cobnrg- Gotha. Jnngvieh 1/2- 2 Jahre. - 2 Jahre altes 

und alteres Rindvieh; darunter Kiihe. 
1.12.1900. Reich. Kalber: unter 6 Wochen; 6 \Vochen bis 1/2 Jahr.

Jungvieh 1/2- 1 J ahr; 1-2 Jahre, davon a) zur Zeit auf Mast gestellt, 
b) schon zur Zucht benutzte Bullen (Zuchtstiere). - Rindvieh 2 Jahre und 
alter: Bullen (Zuchtstiere); sonstige Stiere nnd Ochsen, duvon zur Zeit auf 
Mast gestellt; Kiihe (auch Farsen, Kalbinnen). - Wieviele Kalber sind in 
den letzten 12 Monuten iiberhaupt lebend geboren worden? 

Suchsen. Kiilber von 6 Wochen bis 6 Monate nuch dem Geschlecht. -
Jungvieh von 1/2- 1 Jahr nach dem Geschlecht. - Jungvieh 1-2 Jahre: 
Zuchtstiere; Schnittochsen; weibliches Jungvieh. - Von den zur Aufzucht 
bestimmten Rindern: durch eigene Nachzucht gewonnen; zugekauft. -
Rasse der Kiihe und Kalben. - Standort und Rasse del' a) selbstgezogenen, 
b) zugekauften Zuchtbullen. - J iihrlich von einem Zuchtbullen gedeckte 
a) eigene, b) fremde Kiihe und Fiirsen. - Bei regelmiiBigem Milchverkauf: 



a) als Vollmilch oder Sahne, b) als Magermilch durchschnittlich znm Ver
kauf gelangender Tei! der erzeugten Milch. 

Wiirttemberg. Schon zugelassene weibliche Zuchttiere von 1-2 Jah
reno 

Baden. Jungvieh 1-2 Jahre; davon a) zur Zeit zur Mast aufgesteIIt, 
b) Farren, standig zum Sprunge verwcndet, c) weibliche sprungfiihige Tiere. 
- Gesamtzahl des Rindviehs nach Rasse, Schlag und Kreuzung: Sillllllen
thaler; anderes Schweizervieh; Hinterwiilder; Vorderwiilder; Landschlag 
und sonstiges. - Bei der HerbstbesteIIung angespannt: WeibIiches Rind
vieh; Ochsen; Farren. - Zuchtfarrcn wie 1893. 

Oldenburg. 2 Jahre alte und altere MiIchkiihe. 
Hamburg. Kiilber unter 6 Wochen nach de111 Geschlecht. - Kalber 

von 6 Wochen bis 1/2 J ahr nach de111 Geschlecht. - Jungvieh von 1/2- 1 J ahr 
nach dem Geschlecht. - J ungvieh von 1-2 J ahren nach dem Geschlecht. -
Rindvieh 2 Jahre und iilter: MiIchkiihe; auf Mast gestellte Kiihe. 

1.12.1904. Reich. Kalber unter 3 Monaten. - Jungvieh: 3 Monate bis 
I J ahr; 1-2 Jahre. - Rindvieh 2 Jahre nnd iilter: BulIen, Stiere und Ochsen; 
Kiihe (auch Fiirsen, Kalbinnen). 

Saehsen. Kiilber unter 6 WoehE'll. - Kiilber von 6 Woehen bis 3 Mo
nate naeh dem Geschleeht. - Jungvieh von 3 Monaten bis I Jahr naeh dem 
Geschlecht. - Jungvieh 1-2 Jahre: schon zur Zucht benutzte BulIen; 
Schnittochsen (auch nicht zur Zucht benutzte BulIel1); weibliehes J ul1gvieh. 
- Rindvieh 2 Jahre und alter: Bullen (Zuehtstiere); sonstige Stiere und 
Ochsen (auch nicht zur Zucht benutzte Bullen). 

Bade n. Wie 1900. 
Hamburg. Rindvieh 2 Jahre und alter: Milchkiihe; sonstige Kiihe, 

Farsen, Kalbinnen. 
2.12.1907. Reich. Kalber: bis 6 Wochen; 6 Wochen bis 3 Monate. -

Jungvieh: iiber 3 Monate bis I Jahr; 1-2 Jahre, darunter zur Zeit auf Mast 
gesteIIt. - Rindvieh 2 Jahre und iilter: Bullen (Zuchtstiere); sonstige Stiere 
und Ochsen, darunter zur Zeit auf Mast gestelIt; Kiihe (auch Parsen und 
Kalbinnen), darunter Milchkiihe. -- Wieviele Kiilber sind in den lctzten 
12 Monaten iiberhaupt lebend geboren? 

Pre u Ll e n. Imletzten Herbst vor Pflug oder Hacke gespanntes Rindvieh. 
Saehsen: Kiilber 6 Wochen bis unter 3 Monate: miinnlieh~ weibIieh. -

Jungvieh 3 Monate bis unter 1/2 Jahr: miinnIieh; weibIieh. - Jungvieh 1/2 bis 
unter I Jahr: miinnIieh; \veibIieh. -- Unter I Jahr alte zur Zueht bestil1lmte 
Bullen. - Auf Mast gestelltes Jungvieh von 1-2 Jahren: miinnlieh; weib
Iieh. - Nieht auf Mast gestelltes J ungvieh von 1-2 J ahren: Zuchtbullcn; 
sonstige Stiere und Oehsen; Kalben und Kiihe. 

Wiirttelllberg. \VeibIiches Rindvieh 2 Jahre lind iilter: Kalbinnen 
tragend und zur Zueht bestinunt; Kiihe zur Zeit tragend (trockenstehend) 
oder in Milch; sonstig. 

B adc n. Wie 1900. 
H a 111 burg. Ibis unter 2 Jahre alte schon zum Sprunge benutzte Bullen. 
2.12.1912. Reich. \Vie 1907, aber Altersgrenzen: linter 6 \Vochen; 

6 Wochen bis 3 Monate; 3 Monate bis I J ahr; 1-2 Jahre; 2 Jahre lind alter. 
Sachsen. \Vie 1907. 
Wiirttelllberg. Wie 1907. 
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Bade n. vVie 1900, aber ohne Sprungfarren. 
Oldenburg. In ein Herdbuch eingetragen. 
1.12.1913. Reich. Kalber unter 3 Monaten. - Jungvieh 3 Monate bis 

2 J ahrc. - Rind vieh 2 Jahre und alter: Bullen, Stierc und Ochsen; K iihe 
(auch Fiirsen und Kalbinnen). 

Sachsen. Kiilber unter 6 Wochen: mannlich; weiblich. - Kalber 
6 Wochen bis 3 Monate. - Jnngvieh: 3 Monate bis I Jahr; 1-2 Jahre. -
Rindvich 2 Jahre und alter: mannlich; weiblich. - Zuchtbulleu: uuter 
I J ahr; I J ahr und alter; augekiirt. 

Baden. Jungvieh: 3 Monate bis I Jahr; 1-2 Jahre. - Rasse, Schlag 
und Kreuzuug, bei der Herbstbestellung angespannt: wie 1900. - Zucht
farren nach Besitz. - Sprungfahiges weiblichcs Rindvieh. 

1.12.1914. Reich. Wie 1913. 

PreuJ3en, Sachsen. Jungvieh: 3 Monate his I Jahr; 1-2 Jahre. 
1. 10. 1915. Reich. Wie 1913. 

PreuJ3en. Wie 1914. 

1. 12. 1915. Reich. Wie 1913. 

PreuJ3en. Wie 1914. 

Bayer n. Milchkiihe. 
Sachscn. Jungvieh 3 Monate bis I Jahr. - Juugvieh 1-2 Jahre: 

mauulich; weihlich. 
15.4.1916. Rcich. Wie 1913. 

PrcuJ3en. Juugvieh: 3 Monate his I Jahr; 1-2 Jahre. 
Sachsen. Jungvieh: 3 Monate bis I Jahr; 1-2 Jahre. - Milchkiihe. 
1. 12. 1916. Reich. Wie 1913. AuJ3erdel11 von Rindvieh 2 Jahre uud 

iilter: Arbeits- (Zug-) hullen, stiere, ochsen; Milchkiihe; Arheits- (Zug-) 
kiihe. 

PreuJ3en. Jungvieh: 3 Monate his I Jahr; 1--2 Jahre. 
Sachsen. Jungvieh 3 Monate bis I Jahr. - Jungvieh 1-2 Jahre: Illanu

Hch; weihlich. 
1.3. 1917. Reich. Wie 1904. AuJ3erdel11 von Kiihen 2 Jahre und alter: 

Milchkuhe. 
1.6.1917. Reich. Wie 1. 3. 1917. 

1.9. 19t7. Reich. Wie 1. 3. 1917. 

Sachsen. Jungvieh 3 Monate his I Jahr. - Jungvieh 1-2 Jahre: l11iiuu
lich; weihlich. - Rindvieh 2 Jahre und alter: Arheitskiihe; Arheitshullcu; 
Arbeitsstiere und Arbeitsochsen. 

1.12.1917 his 1.12.1919. Reich. Wie 1. 3. 1917. 

PreuJ3en. Kalher: unter 6 Wochen; 6 Wochen his 3 Monatc. 
Bayenl. Rindvieh 2 Jahre und alter: Zuchthullen; sonstige Stiere uud 

Ochsen; Arheitskiihe; Arbeitshullen und Arbeitsochsen; sonstige Bulleu; 
zur Zucht henutzte Milchkuhe; zur Zucht benutzte Arheitskiihe; zur Zucht 
bcnutzte sonstige Kuhe. 

Sachsen. Wie 1. 9. 1917. 

1.3.1920, 1.6.1920, 1.9.1920. Reich. Wie 1. 3· 1917. 

PreuJ3cn. Wie 1. 12. 1917. 

Bayer n. vVie 1. 12. 1917. 

1.12.1920. Reich. Wie 1. 3. 1917. 

PreuJ3en. Wie 1. 12. 1917. 



Bayern. Wie 1. 12. 1917. 

Sachsen. Wie 1. 12. 1917. 

1.12.1921. Reich. Wie 1. 3. 1917. 

Pre uile n. Wie 1. 12. 1917. 

Bayer n. Wie 1. 12. 1917. 

Sachscn. Wie 1. 12. 1917. 

1.12.1922. Reich. Wie 1. 3. 1917. 

Preuilen. Wie 1. 12.1917. 

Bayer n. Zuchtbullen (Zuchtstiere); sonstige Stiere und Ochsen. 
Sachsen: Jungvieh 1-2 Jahre: mannlich; weiblich. - Zuchtbullen: 

unter I J ahr; I J ahr und alter; angekort. 
1. 10. 1923. Reich. Wie 1. 3. 1917. 

Bayern. Wie 1. 12. 1922. Au1.lerdem: Milchkiihc zur Arbeit; sonstige 
zur Zucht verwandte Milchkiihe. 

Sachsen. Jungvieh 1-2 Jahre: mannlich; weiblich. 
Wiirttemberg. Zuchtbullen; sonstige Stiere und Ochsen. 
1.12.1924. Reich. Wie 1904. All1.lerdem von Kiihen 2 Jahre und alter: 

Milchkiihe nur zur Milchgewinnung: Milchkiihe zur Milchgewinnung und 
Arbeit. 

Preuilen. Kalber: unter 6 Wochen; 6 Wochen bis 3 Monate. 
Bayern. Wie 1923. 

Sachsen. Wie 1922. 

1.12.1925. Reich: Wie 1924. Au1.lerdem von Jllngvieh (1-2 Jahre) 
sowie von Bullen, Stieren und Ochsen (2 Jahre und alter): Zuchtbullen. 

Preuilen. Kalber wie 1924. 

Sachsen. Zuchtbullen: zur Zucht benutzt; noch nicht Zl1r Zucht be
nutzt. 

B. Verkallfswert. 

Die Frage nach dem Verkaufswert wurde von Reichs wegen 1883, 

1892, 1900 und 1912 gestellt, und zwar 1883 und 1892 getrennt 
nach Kalbern unter 6 Wochen, Kii.lbern von 6 Wochen bis 6 Mo
nate, Jungvieh von 1/2 bis 2 Jahre, 2 Jahre alten und alteren 
Bullen (Zuchtstieren), sonstigen Stieren und Ochsen, Ktihen; 1900 

und 1912 mit weiterer Gliederung des J ungviehs in solches unter 
I J ahr und tiber I J ahr, sowie des J ungviehs tiber I J ahr und der 
ii.lteren Stiere und Ochsen in nicht auf Mast gestelltes und auf 
Mast gestelltes Rindvieh. - Dartiber hinaus unterschied Sachsen 
bei allen diesen Zahlungen die 6 Wochen bis 1/2 Jahr alten Kalber 
nach dem Geschlecht. Preu13en erfa13te 1892 noch besonders den 
Verkaufswert der 1/2- 2 Jahre alten Zuchtbu11en und -stiere. 1m 
Jahre 1900 erfragte Preu13en den Verkaufswert der 1-2 Jahre alten 
Zuchtbullen und -stiere, Wtirttemberg den Verkaufswert der 
1-2 Jahre alten sonstigen Stiere und Ochsen, Sachsen den Ver
kaufswert der Kalber von 14 Tagen, des J ungviehs von 4 Monaten 
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und 10 Monaten, des nicht auf Mast gestellten und des auf Mast 
gestellten J ungviehs von 20 Monaten, sowie der nicht auf Mast ge
stellten und der auf Mast gestellten Stiere und Ochsen. 

c. Lebendgewicht. 

Die Frage nach dem Lebendgewieht wurde von Reichs wegen 
1883, 1892 und 1900 gestellt, und zwar 1883 und 1892 getrennt 
nach Kalbern unter6 Wochen, Kalbern von6 Wochen bis 6 Monate, 
J ungvieh von 1/2 J ahr bis 2 Jahre, 2 Jahre alten und alteren Stieren 
und Ochsen, 2 Jahre alten und alteren Kiihen; 1900 getrennt 
nach Kalbern unter 6 Wochen, Kalbern von 6 Wochen bis 6 Mo
nate, J ungvieh von 1/2 bis I J ahr, J ungvieh von Ibis 2 J ahren mit 
Hervorhebung des zur Zeit auf Mast gestellten, 2 Jahre altem 
und alterem Rindvieh mit Hervorhebung der Zuchtstiere, der 
sonstigen Stiere und Ochsen (darunter zur Zeit auf Mast gestellt) 
und der Kiihe. - Dariiber hinaus unternahmen Sachsen 1883 und 
1892 sowie PreuBen 1892 besondere Gewichtserhebungen fUr Zucht
bullen und -stiere. PreuBen ermittelte 1900 gesondert das Gewicht 
der 1-2 Jahre alten Stiere und Ochsen. Sachsen erfragte 1900 
das Gewicht der Kalber von 14 Tagen, des J ungviehs von 4 und 
von 10 Monaten und des nicht auf Mast gestellten und des auf 
Mast gestellten Jungviehs von 20 Monaten. Baden nahm 1912 
dieselbe eingehende Befragung vor wie das Reich 1900. 

4. Schweine. 

A. Zahl. 

Bei den Schweinen hat sich die Abgrenzung der Ferkel (unter 
8 Wochen) erst wahrend des Krieges herausgebildet, aber auch die 
Unterscheidung der jiingeren Schweine (unter 1/2 J ahr) ist erst 
neueren Datums. Daher empfiehlt es sieh, fiir die Darstellung den 
grundsatzlichen Unterschied von Ferkeln und alteren Schweinen 
fallen zu lassen und die Erhebungen lediglich der Reihe nach zu 
behandeln 1). 

1873 und 1893 begniigte man sich mit der Erhebung der Schweine 
in einer einzigen Zahl; 1883 wurden wenigstens die unter I J ahr 
alten Schweine von den alteren getrennt, bei denen wiederum die 
Zuchtsauen von den sonstigen unterschieden wurden; 1892 wurde 
genau so verfahren, nur daB hier auch die Zuchteber zu ermitteln 

1) Vgl. hierzu auch Paul Stegemann: Das Schwein als Gegenstand der 
Statistik (J ahrbiicher fUr National6konomie und Statistik, Bd. 105, S. 672ff.). 
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waren. 1897 wurden wiederum die Schweine nur nach dem Alter, 
unter I J ahr und dartiber, dargestellt. 

Das J ahr 1900 brachte endlich die Hervorhebung der unter 
1/2 J ahr alten Schweine, die bis zum IS. April I9IS beibehalten 
wurde. Erst mit dem I. Oktober I9IS begal1n die besondere Aus
zahlung der unter 8 Wochen alten Ferkel, woran sich seitdem 
nichts mehr geandert hat. 

Von 1900 ab sind auch durchweg die Schweine im Alter von 1/2 
bis I J ahr, sowie diejenigen iiber I J ahr zu erkennen. Ul1ter
schiede finden sich hier nur noch bei der Darstellung des Ver
wel1dungszwecks. Die Heraushebung der Zuchteber und der Zucht
sauen beschrankt sich 1900, 1907 und 1912 auf die tiber I J allr alten 
Schweine; am I. Dezember 1913 ersclleinen die Zuchteber und die 
Zuchtsauen gemeinsam fUr alle tiber 1/2 J ahr alten Schweil1e. 
N ur die Zuchtsauen ermitteln die Erhebungen vom Marz und 
April I9IS. Keinerlei Angabe des Verwendungszwecks findet sich 
1873, 1883, 1893, 1897, 1904, Dezember 1914, Dezember I91S und 
April I9I6. Sowohl fUr die Schweine zwischen 1/2 und I J ahr wie 
ftir die tiber I J ahr alten werden die Zuchteber und Zuchtsauen fest
gestellt: im Juni 1913, Juni IC)I4, Oktober I91S, Dezember 19I6, 
Dezember I9I7 und durchweg vom J uni 1918 abo 

Die Staaten (Lander) tiberschritten diesen Rahmen bei einzelnen 
Zahlungen. 

10.1.1873. Reich. Schweine (eillschl. Fcrkel). 
J4 auenburg. Zuchtsallen. 
Wiirttemberg. I,aufer und 1\1ilchsc!l\yeille (Ferkel); 1<;bcr; :\[uiler

schweine; Mastsehweille. 
Bade n. Ferkel unter I Monat. - I,aufer von I Monat bis I J ahr. -

Schweille iiber I J ahr: Eber; Mutterschweine; sonstige. 

10.1.1883. Rcich. Unter I Jahr (eillschl. Ferkel). -- I Jahr Ullll alter: 
Zuchtsauc; sonstige. 

Wiirttemberg. Zuehteber. 

1.12.1892. Reich. Unter I Jain (einschl. Ferhl). - I Jahr und alter: 
Zuchteber; Zuchts,iue; sonstige. 

Baden. \Vie 1873. 
Hamburg. Unter 1/2 Jahr; 1/2 bis tlnter I Jaht. 

1. 12. 1893. Reich. Schweille (einschl. Ferkel). 
Bayern. Uutcr I Jahr. - [ Jahr und 'ilter. 
Bade n. Ferkc1 untcr I :\[onat. -- Laufer von I 1\lonat bis ul1ter I J ahr.

I J ahr alte uncI altere Schweine: Zucht- und Sprungeber; Zucht- ulHl Muttcr
sch \Veille; sOllstigC. 

1.12.1897. Reich. Untcr I Jahr. - I Jahr U1ll1 iilter. 
Baden. \Vie IS()3. 
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Sachsen- Coburg- Gotha. I Jahr und alter: zur Zucht benutzt. 
1.12.1900. Reich. Unter 1/2 Jahr. - 1/2- 1 Jahr. - I Jahr und a ter: 

Zuchteber; Zuchtsaue; sonstige. 
Wiirtte m berg. Schon zugelassene weibliche Zuchttiere von 1/2- 1 J ihr. 
Baden. Sprungfahige weibliche Tiere iiberhaupt und von 1/2- 1 Jah!. 
1. 12. 1904. Reich. Unter 1/2 J ahr einschl. Ferkel. - 1/2--1 J ahr. 

I J ahr und alter. 
Sachsen. Wie 1900. 

Baden. Wie 1900. 

2.12.1907. Reich. Wie 1900. 

Sachse n. Unter 1/4 J ahr; 1/4 bis unter 1/2 J ahr. 
Wiirttemberg. Wie 1900. 

Baden. Wie 1900. 

Li p pe. In den letzten 12 Monaten geborene, wenigstens 3 Tage alt ge
wordene Ferkel. 

2.12.1912. Reich. Wie 1900. 

Preul3en, Waldeck, Schaumburg- Lippe, Lippe, Elsa/3- I,oth-
ri ngc n. Unter 8 WochenalteFerkel; 8 Wochen bis unter 1/2 J ahralteSchweir e. 

Sachsen. \Vie 1907. 

Wiirttemberg. Wie 1907. 

Badcn. Wie 1900. 

01 de n bur g. In ein Herdbnch eingctragen. 
Hamburg. 1/2 Jahr bis I Jahr alte Zuchtcber und Znchtsauen. 
2.6.1913. Reich. Unter 1/2 Jahr. - 1/2- 1 Jahr: Zuchteber; Zuch:-

sauen; sonstige. - I J ahr unu alter: Zuchteber; Zuchtsaucn; sonstige. 
1.12.1913. Reich. Unter 1/2 Jahr; 1/2- 1 Jahr; I Jahr und alter. ---

1/2 Jahr und altere Zuchteber; 1/2 Jahr und alterc Zuchtsauen. 
PreuBen. 1/2- 1 Jahr: Zuchteber; Zuchtsauen. - I Jahr und iilter: 

Zuchteber; Zuchtsauen. 
Sachscn. Unter 1/4 Jahr; 1/4-1/2 Jahr. 
Baden. vVie 1900. 

2.6.1914. Reich. Wie 2.6. 1913. 

1. 12. 1914. Reich. Unter 1/2 Jahr; 1/2- 1 Jahr; I Jahr und alter. 
Bayerll, Sachsen, \Viirttemberg. Wie Juni 1913. 

15.3.1915. Reich. Wie I. 12. 1914. Au/3erdemZuchtsauen: 1/2- 1 Jahr; 
I J ahr und alter. 

Preu/3en. 1/2- 1 Jahr alte Zuchteber; I Jahr alte und altere Zuchteber. 
15.4.1915. Reich. Wie 15. 3. 1915. 

Pre uBe n. Wie 15. 3. 1915. 

1.10.1915. Reich. Unter 8 Wochen. - 8 Wochen bis 1/2 Jahr. - 1/2 bis 
I Jahr: Zuchteber; Zuchtsauen; sonstige. - I Jahr und alter: Zuchteber; 
Zuch tsauen; sonstige. 

1.12.1915. Reich. Unter 8 Wochen; 8 Wochen bis 1/2 Jahr; 1/2- 1 Jahr; 
I J ahr und alter. 

Pre ul3e n, Sachse n. 1/2- 1 J ahr: Zuchteber; Zuchtsauen. - I J ahr und 
alter: Zuchteber; Zuchtsauen. 

Bayen!. I Jahr und alter: Zuchtsauen. 
Wiirttcmberg. Abweichend vom Reich: Unter 1/2 Jalir. - 1/2- 1 JaIn: 

Zuclitcbcr; Zuclitsauen. - I J ahr und alter: Zuchteber; Zuchtsauel1. 

Kuczynski, Nahrungsmittc1 1. 6 
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15.4.1916. Reich, Wie 1. 12, 1915, 

Preufien, Sachsen, Wie 1. 12, 1915, 

1.12.1916. Reich, Wie 1. 10, 1915, 

1. 3. 1916, 1.6.1917. Reich, Wie 1. 12, 1915, 

1.9.1917. Reich, Wie 1. 12, 1915, 

Sachse n, Wie 1. 12, 1915, 

15.10.1917. Reich, Wie 1. 12, 1915, 

1. 12. 1917. Reich, Wie 1. 10, 1915, 

1.3.1918. Reich, Wie I. 12, 1915, 

Preufien, Bayern, 1/2- 1 Jahr: Zuchteber; Zuchtsauen, - I Jahr und 
iilter: Zuchteber; Zuchtsauen, 

1. 6. 1918 bis 1.12.1920. Reich. Wie I. 10, 1915, 

1. 12. 1921. Reich, Wie 1. 10, 1915, 

Preufien, Abweichend vom Reich: nur wie I. 12, 1914, 

1. 12. 1922 bis 1. 12. 1925. Reich, Wie I. 10, 1915, 

B, Ver ka ufswert, 

Der Verkaufswert wurde von Reichs wegen 1883, 1892, 1900 und 
1912 ermittelt, und zwar 1883 nur getrennt nach unter I J ahr alten 
Schweinen, I J ahr alten und alteren Zuchtsauen und I J ahr alten 
und alteren sonstigen Schweinen; 1892 wurden auch die I Jahr 
alten und alteren Zuchteber ausgesondert, 1900 und 1912 auch die 
1/2- 1 J ahr alten Schweine. - Wtirttemberg erfragte bereits 
1883 den Wert der I J ahr alten und alteren Zuchteber. 1900 er
mittelte Sachsen den Wert der 3, 9 und 15 Monate alten Schweine, 
der 24 Monate alten Zuchteber und der 30 Monate alten Zucht
sauen, Wtirttemberg den Wert der schon zugelassenen weiblichen 
Zuchttiere von 1/2- 1 J ahr. 1907 stellte Wtirttemberg als einziger 
Bundesstaat den Verkaufswert der Schweine fest. 

C, Lebendgewicht, 

Das Lebendgewicht wurde von Reichs wegen nur 1883, 1892 und 
1900 ermittelt, und zwar 1883 und 1892 ausschlieBlich ftir die I J ahr 
alten und alteren Schweine, 1900 auBerdem fUr die 1/2-1 Jahr 
alten, - Sachsen behandelte 1883 gesondert die tiber I J ahr alten 
Zuchtsauen, 1892 auch die tiber I J ahr alten Zuchteber, 1900 die 
3, 9 und 15 Monate alten Schweine sowie die 24 Monate alten 
Zuchteber und die 30 Monate alten Zuchtsauen, Wtirttemberg 
stellte 1907 und 1912 das Gewicht der Schweine fest, und zwar 1907 
fUr die tiber 1/2 J ahr alten Schweine, 1912 getrennt fUr unter I J ahr 
alte und fUr altere, Baden ermittelte 1900 und 1912 das Gewicht 
fUr die Schweine unter 1/2 Jahr, fUr die 1/2-1 Jahr alten sowie 
fUr die alteren, getrennt nach Zuchtebern, Zuchtsauen und son
stigell Schweinen, 



5. Schafe. 

A. Zahl. 

Die einzige Altersunterscheidung ist hier diejenige nach uuter 
I J ahr alten Schafen und Schafbocken einschlie13lich der Lammer 
und nach uber I Jahr alten Schafen. Ganz ohne diese Unterschei
dung gingen die Erhebungen von 1873, 1904, Dezember 1913, 
Dezember 1914, Dezember 1915 und April 1916 vor sich. In den 
ubrigen J ahren kommt diese Altersteilung immer vor, dabei fruIter, 
bis 1916, meistens fUr die uber I Jahr alten Schafe mit der Unter
scheidung nach dem Geschlecht: Boeke, Mutterschafe, Hammel. 
Diese Unterscheidung fehlt nur fur die Jahre 1883 und 1897 und 
fur alle Zahlungen von Marz 1917 bis Dezember 1924. 1925 wird 
wieder die alte Trennung nach mannlichen und weiblichen Schafen 
uber I J ahr eingefiihrt. 

Besonderheiten finden sich nur noch 1873 und 1883: Hier werden 
die Merinoschafe (feine Wollschafe) und die veredelten Fleisch
schafe ermittelt, beide 1883 in Altersgliederung, ferner 1873 die 
Heidschnucken. 

Die Ermittlungen der Staaten (Lander) gingen nur wenig uber 
den vom Reich gezogenen Rahmen hinaus. 

10.1.1873. Reich. Schafe einschl. Lammer: a) Merinos (feine Woll
schafe); b) veredelte Fleischschafe; c) andere Schafe aller Art, darunter 
Heidschnucken. 

Wiirttemberg. Statt c): Bastardschafe; Landschafe. 
Baden. Statt a), b), c): Jahrlinge undLammer; Backe; Mutterschafe; 

Hammel. 
10. 1. 1883. Reich. Feine Wollschafe (Merinos): unter 1 J ahr (Lammer); 

1 Jahr nnd alter. - Veredelte Fleischschafe: unter 1 Jahr (Lammer); 
1 J ahr und alter. - Sonstige: unter 1 J ahr (Lammer); 1 J ahr und alter. 

Wiirttemberg. Bastardschafe: unter 1 Jahr; iiber 1 Jahr. 
Bade n. J ahrlinge und Lammer; altere Schafe. - Gesamtzahl der Schafe 

nach Besitzverhaltnis: im Besitz der Gemeindeeinwohner, a) anwesende, 
b) abwesende Herden und Schafe, c) Schafe in Kleinbesitz; Herden und 
Schafe im Besitz der Auslander. 

1.12.1892. Reich. Unter 1 Jahr (Lammer). - 1 Jahr und alter: Backe; 
Mutterschafe (Zibben); Hammel (Schopse). - Merinos. 

Sachsen. Veredelte Fleischschafe. 
Bade n. Wie 1873. - Besitzverhaltnis wie 1883. 
Hamburg. Unter 1/2 Jahr; 1/2 bis noch nicht 1 Jahr. 
1.12.1897. Reich. Unter 1 Jahr. - 1 Jahr und alter. 
Baden. Wie 1892. 
1.12.1900. Reich. Unter 1 Jahr (Lammer). - I Jahrund alter: Backe; 

Mutterschafe (Zibben); Hammel (Schopse). 
Hamburg. Unter 1/2 Jahr alte Schaflammer. 

6* 



1. 12. 1904. Reich. Schafe einschl. Lammer. 
Sachsen. Wie 1900. 
Baden. Wie 1873. 
2.12.1907. Reich. Wie 1900. 
2.12.1912. Reich. Wie 1900. 
A nh alt. Nicht mehr als 3 Monate alt. 
1. 12. 1913. Reich. Wie 1904. 
Sachse n. Unter I J ahr alt; I J ahr und iilter. 
1. 12. 1914. Reich. Wie 1904. 
Sachsen. Wie 1. 12. 1913. 
1. 10. 1915. Reich. Wie 1900. 
1.12.1915. Reich. Wie 1904. 
Sachsen. Wie 1. 12. 1913. 

15.4.1916. Reich. Wie 1904. 
Pre u J3e n, Sachse n. Wie 1900. 

1.12.1916. Reich. Wie 1900. 
1. 3. 1917, 1. 6. 1917. Reich. Wie 1897. 
1.9.1917 bis 1. 12. 1919. Reich. Wie 1897. 
Sachse n. Wie 1900. 

1. 3. 1920, 1.6.1920. Reich. Wie 1897. 
Sachsen. Mutterschafe. 
1.9.1920. Reich. Wie 1897. 
1.12.1920, 1.12.1921. Reich. Wie 1897. 
Sachsen. Wie 1900. 

1. 12. 1922. Reich. Wie 1897. 
PreuJ3en, Sachsen. Wie 1900. 

1. 10. 1923. Reich. Wie 1897. 
Sachsen. Wie 1900. 

1. 12. 1924. Reich. Wie 1897. 
PreuJ3en, Sachsen. Wie 1900. 
1. 12. 1925. Reich. Unter I Jahr (Schafe und Liimmer). - I Jallr und 

alter: weiblich; mannlich. 
PreuJ3en, Sachsen. "Vie 1900. 

B. Verkaufswert. 
Der Verkaufswert wurde von Reiehs wegen 1883,1892,1900 und 

1912 ermittelt, und zwar stets getrennt naeh unter I J ahr und tiber 
I J ahr alten Sehafen. 1m Jahre 1883 wurden beide Altersgruppen 
gegliedert in feine Wollsehafe, veredelte Fleisehsehafe, andere 
Sehafe, 1892,1900 und 1912 nur die hohereAltersgruppe, und zwar 
in Boeke, Muttersehafe und Hammel. - Saehsen untersehied 
1892 wiederum aueh die feinen Wollsehafe, die veredelten Fleisch
sehafe und die anderen Sehafe. Wtirttemberg erhob 1907 als ein
ziger Bundesstaat den Verkaufswert. 

c. Lebendgewicht. 
Das Lebendgewieht wurde nur 1900 erhoben, und zwar getrennt 

naeh unter I J ahr alten und tiber I J ahr alten Sehafen, letztere ge-



gliedert in Boeke, Mutterschafe lind Hammel. - Wiirttemberg er
mittelte auBerdem das Lebendgewicht der Schafe im Jahre 1907 ; 
Baden tat dies 1912, und zwar nach derselben Gliederung wie 1900. 

6. Ziegen. 
A. Zahl. 

In den J ahren 1873, 1883, 1892, 1900, 1904, dann im Dezember 
1913, Dezember 1914 und Dezember 1915 wird lediglich die Ge
samtzahl der Ziegen erhoben; in allen iibrigen J ahren, d. h. 1907, 
1912 und von 1916 ab, werden die unter I J ahr alten Tiere von 
den alteren getrennt. Bei den alteren Ziegen werden auBerdem 
1907, 1912, Oktober 1915 und Dezember 1916, schlieBlich wieder 
1925 die Boeke von den weiblichen Ziegen (GeiBen) unterschieden. 

Die Bundesstaaten gingen vereinzelt iiber den Reichsrahmen 
hinaus. So erfragte Bayern 1892 und 1900 die Zuchtbocke; Sach
sen ging 1912 und von 1917 ab gelegentlich in der Gliederung 
der Boeke noch weiter; Oldenburg erfragte 1912 die weiBen horn
losen Ziegen, Anhalt im gleichen Jahre die Ziegenlammer bis 
3 Monate. 

10.1.1873. Reich. Ziegen und Ziegenbocke (einschl. Ziegenlammer). 
B aden. Boeke; GeiLlen und Lammer. 
10. 1. 1883. Reich. Wie 1873. 
SacJIsen. Unter I Jahr (Lammer). - I Jahr und alter: Ziegenbocke; 

weibliche Ziegen. 
1.12.1892. Reich. Wie 18n 
Bayern. Zuchtbocke. 
Sachsen. Wie 1883. 
Baden. Boeke; GeiLIen und Junge. 
1.12.1893. Bade n. Wie 1892. 
1.12.1897. PreuJ3en, Wiirttemberg, Braunschweig, Sachsen-

Meiningen, Waldeck, Schaumburg-Lippe, Lippe. Wie 1873. 
Baden. Boeke; GeiLlen; Junge (Zickel). 
Braunschweig. Ziegen. 
Sachsen- Coburg- Gotha. Ziegen und Ziegenbocke: unter I Jahr; 

I J ahr alt und alter. 
1.12.1900. Reich. Wie 18n 
Bayern. Zuchtbocke. 
Sachsen. Wie 1883. 
Baden. Wie 1897. 
Sachsen- Coburg- Gotha. Zuchtbocke. 
1.12.1904. Reich. Wie 1873. 
Sachsen. Wie 1883. 
Baden. Boeke; GeiLIen. 
2 12.1907. Reich. Unter I Jahr (Lammer). - I Jahr und alter: Boeke; 

Ziegen (GeiLIen). 
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2. 12. 1912. Reich. Wie 1907. 
Sachsen. I Jahr alte und iiltere Boeke: Zuchtbocke; Schnittbocke; 

noch nicht iur Zueht benutzte Boeke. 
Old e n bur g. Wei13e hornlose Ziegen. 
Anhalt. Ziegenliimmer nicht mehr als 3 Monate alt. 
1. 12. 1913. 1. 12. 1914. Reich. Wie 1873-
Baden. Wie 1907. 
1. 10.1915. Reich. Wie 1907. 
1. 12. 1915. Reich. Wie 1873-
15.4.1916. PreuBen, Sachsen. Wie 1907. 
1. 12. 1916. Reich. Wie 1907. 
1. 3.1917. PreuBen. Bis I Jahr. - I Jahr und iilter. 
1.6.1917. PreuBen. Wie 1. 3.1917. 
Bayern. Wie 1907. 
1.9.1917, 1.12.1917. Reich. Unter I Jahr alte Ziegen und Ziegen-

liimmer; I J ahr alte und iiltere Ziegen und Ziegenbocke. 
Bayern. Wie 1907. 
Sachse n. 1J ahr alteund iiltereZiegen: Zuchtbocke; Schnittbocke ;GeiBen. 
1.3.1918 bis 2.6.1919. Reich. Wie 1. 9. 1917. 
Bayern. Wie 1907. 
1.9.1919, 1.12.1919, 1. 3. 1920. Reich. Wie 1. 9. 1917. 
Bayern. Wie 1907. 
Wiirttemberg. Unter 1 Jahr: miinnlich; weiblich. 
1.6.1920, 1. 9. 1920. Reich. Wie 1. 9. 1917. 
B a yern. Wie 1907. 
1. 12. 1920, 1. 12. 1921. Reich. Wie 1. 9. 1917. 
Bayern. Wie 1907. 
Sachsen. Wie 1. 9. 1917. 
Wiirttemberg. Wie 1. 9.1919. 
1.12.1922. Reich. Wie 1. 9. 1917. 
Bayern. Wie 1907. 
Sachsen. Wie 1. 9. 1917. 
Wiirttemberg. Wie 1. 9.1919. 
1. 10. 1923, 1. 12. 1924. Reich. Wie 1. 9. 1917. 
Bayern. Wie 1907. 
Sachsen. Wie 1. 9. 1917. 
1. 12. 1925. Reich. Wie 1907. 
Sachse n. Wie 1. 9. 1917. 

B. Verkaufswert. 

DerVerkaufswert wurde von Reichs wegen 1883,1892,1900 und 
1912 ermittelt, und zwar lediglieh fur die Gesamtzahl der Ziegen. -
Wurttemberg verlangte 1907 eingehendere Angaben, Baden 1912 

solehe fUr Ziegen unter I J ahr sowie fUr altere Boeke und GeWen. 

C. I,ebendgewicht. 

Das Lebendgewicht wurde von Reichs wegen bei keiner Zahlung 
erhoben. - Baden ermittelte 1900 und 1912 das Lebenc1gewicht, 



und zwar 1900 fUr die Gesamtzahl der Ziegen, 1912 gesondert fUr 
Ziegen unter I J ahr sowie fUr altere Boeke und GeiBen. 

7. Federvieh. 

Federvieh wurde von Reichs wegen zum ersten Male bei der 
Viehzahlung von 1900 erhoben; es wurden aufgenommen: Ganse, 
Enten, Hiihner, Truthiihner, Perlhiihner. Vom Dezember 1907 
ab wurden die Perlhiihner, vom Oktober 1915 ab auch die Trut
hiihner nicht mehr gesondert erfragt. Fur die Gesamtheit der 
Hiihner wurde im Oktober 1915 und im Dezember 1916 insofern 
eine wichtige Erweiterung vorgenommen, als die Legehuhner und 
die Masthiihner gesondert mitzuteilen waren. Vom September 1917 
ab hat man leider wieder auf diese Unterscheidung verzichtet; 
auch bei der Erhebung vom Dezember 1925 ist sie nicht wieder ein
gefUhrt worden. 

Einzelne Bundesstaaten ermittelten schon bei den friihesten 
Viehzahlungen das Federvieh und gingen auch iiber den Reichs
rahmen hinaus. So zahlte Baden von 1873 bis 1912 neben dem iibri
gen Federvieh die Tauben. 

10.1.1873. Wiirttemberg. Ganse; Enten; Tauben; Hiihner; Trut-
hiihner; sonstiges Gefliigel (Pfauen, Fasanen). 

Baden. Ganse; Enten; Tauben; welsche Hiihner; Hiihner und Hahnen. 
Braunschweig. Ganse. 
Schwarzburg- Rudolstadt, Bremen, Hamburg. Ganse; Enten; 

Hiihner; Truthiihner. 
10.1.1883. Wiirttemberg. Ganse; Entell; Landhiihner; Hiihner 

fremder Rassen. 
Baden. Ganse; Enten; Tauben; Hiihner; Truthiihner. 
1.12.1892. Sachsen. Hiihner; Ganse; Ellten; Truthiihner. 
Wiirttemberg. Wie 1883. 
Baden. Wie 1883. 

1.12.1897. PreuJ3en, Waldeck, Schaumburg- Lippe. Feder
vieh einschl. des jungen Federviehs (Kiicken usw.): Ganse; Enten; Hiihller 
ausschl. Perl- und Truthiihner. 

Wiirttemberg, Sachsen- Meiningen. Ganse; Enten; Hiihner. 
Baden. Ganse; Enten; Tauben; Hiihner und Hahllen; Truthiihller. 
Sachse n- Co b urg- Gotha. Ganse; Enten; Hiihner; Truthiihner. 
1.12.1900. Reich. Federvieh einschl. des jungen Federviehs (Kiicken 

usw.): Ganse; Enten; Hiihner; Truthiihner; Perlhiihner. 
Baden. Tauben. 
Wiirttemberg. Wie 1897. 

1.12.1904. Wiirttemberg. Wie 1897. 
Bade n. Wie 1883. 
Oldenburg. Wie 1900. 
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2.12.1907. Reich. Wie 1900, aber Perlhiihner nicht erfragt. 
Sachsen, Oldenburg. Wie 1900. 
Bade n. Wie 1883. 
2.12. 1912. Reich. Wie 1907. 
Sachscn. Wie 1900. 
Bade n. Wie 1883. 
1. 10. 1915. Rei ch. Giinse. - Enten. - Hiihner: Legehiihner; Kiicken, 

Zuchthiihne; Masthiihner, Kapaune,Truthiihner (Puten, Kalekuten, Kurren). 
Prcu13en. Abweichend vom Reich: Giinse; Enten; Hiihner; Trut- und 

Perlhiihner. 
Sachsen. Abweichend vom Reich: Giinse; Enten; Hiihner. 
15.4. 1916. Pre u13e n. Wie 1915. 
Sachse n. Wie 1915. 
1.12.1916. Reich. Wie 1915. 
Prc u13e n. Wie 1915. 
Sachsen. Wie 1915. 

1.3.1917, 1.6.1917. PrcuJ3en. Wie 1915. 
1.9.1917 bis 1. 12. 1919. Reich. Ganse (Ganseriche, Ganse und Ganse

kiicken); Enten (Enteriche, Enten und Entenkiickcn); Hiihner (Hahne, 
Hiihner und Kiicken). 

Pre u13 e n. Trut- und Perlhiihner. 
1.3. 1920. Pre u13e n. Wie 1. 9. 1917. 
Bayern, Sachsen. Wie 1. 9.1917. 
Oldcnburg, Sachsen- Meiningen. Federvieh. 
1.6.1920. Bayern, Sachsen. Wie 1. 9. 1917. 
Preu13en, Waldeck. Wie 1.'9.1917. 
1.9.1920. Bayern, Sachsen. Wie 1. 9. 1917. 
1.12.1920, 1.12.1921. Reich. Wie 1. 9. 1917. 
Pre u13e n. Trut- und Perlhiihner (Hahne, Hiihner und Kiicken). 
1. 12. 1922, 1. 12. 1924, 1. 12. 1925. Reich wie 1. 12. 1920. 
Preu13cn. Wie 1. 12. 1920. 
Sachse n. Trut- und Perlhtihner. 

8. Kaninchen. 

Die zahmen Kaninchen wurden vom Miirz 1918 bis zum De
zember 1919 anliiBlich der allgemeinen Viehziihlungen enllittelt, 
dann erst wieder vom Dezember 1920 bis zum Dezember 1922, 
schlieBlich auch bei der Erhebung vom Dezember 1925. - In 
Sachsen-Coburg-Gotha wurden die Kaninchen 1897 und 1900 
geziihlt; in Bayern 1907 und 1912, sowie am 1. Miirz, 1. J uni und 
1. September 1920; in Baden und Elsa.13-Lothringen 1912; in 
Oldenburg 1912 und am 1. Miirz 1920; in Anhalt 1912, und zwar 
mit Unterscheidung der unter 1/2 Jahr alten und der iilteren; in 
Sachsen am 1. Dezember 1915 und IS. April 1916; in Preu.13en 
am IS. April 1916 und bei allen Ziihlungen des Jahres 1917; in 
Sachsen-Meiningen am 1. Miirz 1920. 
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9. Hunde. 

AnlaBlich der Viehzahlungen wurden Hunde nur gezahlt: 1873 
in Bremen; 1897, 1900, 1904, 1907 und 1912 in Baden (1897 mit 
Unterscheidung des Geschlechts). 

10. Bienenstocke. 

Bei den Viehzahlungen von 1873, 1883, 1892, 1900, 1907 und 
1912 wurden die Bienenstocke unter Hervorhebung derjenigen mit 
beweglichen Waben gezahlt; daneben wurde 1900 und 1912 der 
Ertrag an Honig (ausschlieBlich des den Bienenvolkern zur Uber
winterung verbleibenden), getrennt nach Bienenstocken ohne und 
mit beweglichen Waben, erfragt. Von 1913 bis 1920 hat die Ermitt
lung der Bienenzucht vollkommen geruht. Erst 1921 ist man wieder 
auf die Feststellung der Bienenstocke zuriickgekommen und hat 
auch hier diejenigen mit beweglichen und mit unbeweglichen 
Waben getrennt. Diese Erhebung wurde 1922 und 1925 wieder
holt. 

Baden erfragte auch 1893, 1897 und 1904, Oldenburg ebenso 
1904 die Bienenstocke mit gewohnlicher und mit beweglicher Ein
richtung. 

Der Verkaufswert der Bienenstocke wurde von Reichs wegen nie 
ermittelt, wohl aber von PreuBen und Bayern 1892, von PreuBen 
auch 1900, und zwar 1892 von Bayern und 1900 von PreuBen unter 
Hervorhebung der Stocke mit beweglichen Wabeno 1m Jahre 1900 
erfragte PreuBen auch den Verkaufswert des Honigs. 

II. Seidenzucht. 

Bei der Viehzahlung von 1873 wurde die Menge der im 
Jahre 1872 erzeugten Seidenkokons (in Pfund) erfragt. Da die Er
hebung sehr unvollkommen ausfiel, wurde sie nie wiederholt. 

II. Bundesstaatliche (Landes-) Viehzahlungen. 

Neben den Reichsviehzahlungen wurden auch Zahlungen des 
Viehes durch die Lander vorgenommen. 

In PreuBen fand die erste Viehzahlung dieser Art am 1. De
zember 1902 statt. Der AnlaB hierzu war, daB im Jahre 1901 in 
verschiedenen Teilen Norddeutschlands ein Ernteertragsausfall 
eingetreten war, der sich in geringen Mengen an Klee, Heu und 
Stroh in Verbindung mit einem schlechtell Wachstum der Weiden 
kundtat. Dies konnte nicht ohne Riickwirkung auf die einzelnen 
Viehstapel sein. Bei der Wichtigkeit mancher Gattungen von Haus-
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tieren fur Ernahrung und Bekleidung der Bev61kerung, den Ver
kehr, die Landesverteidigung usw. war es daher angezeigt, mit 
der Ermittlung des Bestandes nicht bis zur nachsten Reichsvieh
zahlung zu warten, sondern eine solche alsbald vorzunehmen. 

Die Ziihlung erstreckte sich auf: 

Pferde. Unter 3 Jahre und Fohlen; 3 Jahre und iilter. 
Rindvieh. Kiilberunter 1/2 Jahr. - Jungvieh: 1/2- 1 Jahr; 1-2 Jahre.-

2 Jahre altes und iilteres Rindvieh: Bullen, Stiere, Ochsen; Kiihe, Fiirsen, 
Kalbinnen. 

Schweine. Unter 1/2 Jahr einschl. Ferkel; 1/2- 1 Jahr; I Jahr und iilter. 
Schafe. Unter I J ahr (Liimmer); I J ahr und iilter. 

Eine zweite derartige auBergewohnliche Viehzahlung veran
staltete PreuBen am 1. Dezember I906. Die andauernde starke 
Steigerung der Fleischpreise erweckte die Beftirchtung, daB die 
Vermehrung des Viehbestandes mit den Fleischbedurfnissen der 
gestiegenen Bevolkerung nicht Schritt gehalten hatte. Die Zahlung 
hatte genau den gleichen Umfang wie die des J ahres I902. 

Urn fortlaufend uber die Bewegung des Viehstandes unterrichtet 
zu sein, fanden neben den Reichszahlungen Viehzahlungen noch am 
1. Dezember I908, 1. Dezember I909, 1. Dezember I9IO, 1. De
zember I9II und Schweinezahlungen am 1. Juni I922 und 1. Juni 
I923 statt. 

Die Ziihlungen von 1908-19II umfaJ3ten: 
Pferde. Unter 3 Jahre einschl. Fohlen; 3-4 Jahre; 4 Jahre und iilter. 
Rinder. Kiilber unter 3 Monate. - J ungvieh: iiber 3 Monate bis I J ahr; 

1-2 Jahre. - 2 Jahre altes und iilteres Rindvieh: Bullen, Stiere, Ochsen; 
Kiihe (auch Fiirsen, Kalbinnen). 

Schweine. Unter 1/2 Jahr einschl. Ferkel; 1/2- 1 Jahr; I Jahr und iilter. 
Schafe. Unter I J ahr einschl. Liimmer; I J ahr und iilter. 
Die Schweineziihlungen von 1922 und 1923 sahen folgende Gliederung 

vor: 
Unter 8 Wochen (Ferkel). - 8 Wochen bis 1/2 Jahr. - 1/2- 1 Jahr: 

Zuchteber; Zuchtsauen; andere. - I J ahr und iilter: Zuchteber; Zuchtsauell; 
andere. 

In Bayer n wurde nur einmal, und zwar am IO. Oktober I9IO, 

eine auBerordentliche Viehzahlung veranstaltet. Sie war anbe
raumt worden, urn Einblick in den Stand der Viehhaltung zu er
langen und gegebenenfalls MaBnahmen zur Abhilfe gegen die da
malige Fleischteuerung treffen zu konnen. Man glaubte nach den 
Ergebnissen der im Jahre I909 in PreuBen, Sachsen und Baden 
durchgefuhrten Viehzahlungen, mit einer Abnahme der Rindvieh
bestande in Bayern gegenuber I907 rechnen zu mussen. 
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Diese Viehzahlung erfaLlte: 
Rinder. Kalber bis 3 Monate. - J ungvieh 3 Monate bis 2 Jahre. - 2 Jahre 

altes und alteres Rindvieh: Bullen (Zuchtstiere), Stiere und Ochsen; Ktihe 
(auch Kalbinnen). 

Schweine. Unter 1/2 Jahr (Ferkel); 1/2- 1 Jahr; 1 Jahr und alter. 
Schafe. 
Ziegen. 

In Sachsen soUte zur Erganzung der nach dem Bundesrats
beschluB vom 7. Juli 1892 fiinfjahrlich auszufiihrenden Reichs
viehzahlungen laut Verordnung des Koniglichen Ministeriums 
des Innern vom 27. Oktober 1906 bis auf weiteres in jedem Jahre, 
fiir welches eine umfangreichere Viehzahlung (von Reichs wegen) 
nicht angeordnet wird, am 1. Dezember eine beschrankte Vieh
zahlung stattfinden, urn sichere Unterlagen der Vieh- und Fleisch
erzeugung im Lande zu erlangen. 

Die ersten beiden Zahlungen dieser Art fanden am 1. Dezember 
1906 und 1908 statt. 

Sie erstreckten sich auf: 
Pferde. 
Rinder. Unter 6 Wochen; tiber 6 Wochen bis 3 Monate; tiber 3 Monate 

bis 2 Jahre; 2 Jahre und alter. - Bullen: bis 1 Jahr; tiber 1 Jahr. - Kiihe 
und tiber 1 J ahr alte Kalben. 

Schweine. Unter l/dahr; tiber 1/4 bis l/dahr; tiber 1/2 bis 1 Jahr; 1 Jahr 
und alter. 

Schafe. 
Ziegen. 

Am 1. Dezember 1909 fand dann die nachste Zahlung dieser Art 
statt, doch war sie erweitert durch Fragen, von denen einige die 
Erreichung voller Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der jetzt 
auch in PreuBen eingefiihrten jahrlichen Viehzahlungen, andere 
(Hausschlachtungen betreffend) die Erlangung eines Einblicks in 
die Gesamthohe des Fleischverbrauches bezweckten: 

Pferde. Unter 3 Jahre; 3-4 Jahre einschl. Militarpferde; 4 Jahre und 
alter einschl. Militarpferde. 

Rinder. Unter 6 Wochen; 6 Wochen bis 3 Monate; 3 Monate bis 1 Jahr; 
1-2 Jahre; 2 Jahre und ruter, davon mannlich. weiblich. - Bullen: unter 
1 J ahr; 1 J ahr und alter. - Ktihe und tiber 1 J ahr alte Kalben. 

Schweine. Unter 1/4 Jahr; 1/4-1/2 Jahr; 1/2- 1 Jahr; 1 Jahr und iilter. 
Schafe. Unter I Jahr einschl. Lammer; I Jahr und alter. 

Die Zahlungen am 1. Dezember 1910 und am 1. Dezember 19II 
wurden in der gleichen Art wie diejenige vom 1. Dezember 1909 
veranstaltet. 
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Seit dem Jahre 1881 findet in Wurttemberg zum Zwecke der 
Umlage fur das zur Bekampfung von Viehseuchen auf polizeiliche 
Anordnung getotete oder an den Seuchen gefallene Vieh alljahr
lich auf den 31. Marz eine Aufnahme der Besitzer von Pferden, 
von Eseln, Maultieren und Mauleseln und von Rindvieh, sowie der 
Stuckzahl dieser 3 Tiergattungen statt. Diese Aufnahmen wurden 
bis 1913 vorgenommen. 

Bad en veranstaltete in den J ahren 1873-1891 eigene Zah
lungen und erhob hierbei: 

Pferde. Fohlen: unter I Jahr; einjahrige; zweijahrige. - Dreijahrige 
Pferde: Hengste; Stuten; Wallache. - Pferde 4 Jahre und alter: Hengste; 
Stu ten ; Wallache. - Zuchthengste insgesamt. 

Esel. 
Maulesel. 
Rindvieh. Kalber unter 3 Monate. - Jungvieh 3 Monate bis 11/2 Jahre: 

Farren; Kalbinnen; Stiere, d. h. junge Ochsen. - Rindvieh iiber 11/2 Jahre: 
Farren; Kiihe; Kalbinnen; Oehsen. -- Sprungfarren, da von Gemeil1defarren. 
- Sprungfahige Kalbinnen unter 11/2 J ahre. -~ Bei letzter Herbstbestellung 
al1gespannt: Kiihe; Ochsen. - Gesamtzahl des Rindviehs nach der Farbe: 
rotscheckig oder gelbseheckig; einfarbig rot, gelb oder rotbraun; e1l1farbig 
schwarz oder schwarzscheckig; schwarzbraul1 oder grau mit helleremRiicken; 
von sons tiger Farbe. 

Schweine. Ferkel unter I Monat. -- Laufer I Monat bis I J ahr. - Schweine 
iiber I J ahr: Sprul1geber; Mutterschweine; sonstige. 

Schafe. J ahrlinge und Lammer; Backe; Mutterschafe; Hammel. 
Ziegen. Boeke; GeiJ3en; Junge. 
Federvieh. Ganse; Enten; Tauben; welsche Hiihner; Hiihner (Hahnen). 
Bienen. Stocke mit gcwohnlicher Einrichtung; StOcke mit beweglicher 

Einrichtung. 

Auch in den J ahren 1894, 1895, 1896, 1898 und 1899 zahlte 
Baden selbstandig und hielt sich dabei an seine uber das Reichs
schema vom Jahre 1893 weit hinausgehende Fragestellung. Eben
so verfuhr Baden in den J ahren 1902, 1903, 1905, 1906 und 1908 
bis 19II ; hier brachte das J ahr 1908 zum erstenmal eine Erhebung 
der Kaninchen. 

AuBer den Reichszahlungen fanden in der freien Stadt Bre
men in den Jahren 1880 und r890 Viehzahlungen statt, die zu
gleich mit der Volkszahlung eingeleitet wurden. 

Ermittelt wurden hierbei: rferde, Maultiere und Ese!, Rinclvieh - gc
gliedert nach Stieren (Ochsen), Kiihen (Quenen), Kalbern uncl Jungvieh-, 
ferner Schweine, Schafe, Ziegen, Gefliigel (ohne Tauben), Biencnstocke. 

Sachsen- Meiningen zahlte von 1909 ab jahrlich und er
mittelte hierbei innerhalb der Jahre 1909-19II: 
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P£erde. Fohlen und P£erde unter 3 Jahre. - pferde: 3-4 Jahre einschl. 
Militarpferde; 4 Jahre und alter einschl. Militarpferde. 

Rindvieh. Kalber unter 3 Monate. - Jungvieh: 3 Monate bis 1 Jahr; 
1-2 Jahre. - Rindvieh 2 Jahre und alter: Bullen, Stiere und Ochsen; 
Kiihe, auch Kalbinnen. 

Schweine. Unter 1/2 Jahr, einschl. Ferkel; 1/2- 1 Jahr; 1 Jahr und alter. 
Scha£e. Unter 1 J ahr, einschl. Lammer; 1 J ahr und alter. 
Ziegen: Gesamtzahl (Tiere jedes Alters). 

In Sachsen- Coburg- Gotha fand auf Anregung des Reichs
kanzlers am I. Dezember I909 eine besondere Zahlung statt. Sie 
war nur kleineren Umfangs und erstreckte sich auf die Gesamt
zahlen der Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen .. 

III. Reichs-Betriebszahlungen. 
Wahrend es sich bei samtlichen bisher besprochenen Viehzah

lungen darum handelte, die zu erhebenden Vieharten tiberall da 
festzustellen, wo sie vorkamen, gleichgiiltig, ob in der Landwirt
schaft, im Gewerbe oder bei Privaten, war mit den landwirt
schaftlichen Betriebszahl ungen von I882, I895, I907 und I925 
eine Aufnahme des Viehstandes verbunden, die sich auf das 
Vieh in landwirtschaftlichen Betrieben beschrankte. Trotz 
dieser Einschrankung sind die Erhebungen doch von Wichtigkeit 
wegen der fUr das Ernahrungs- und Zuchtwesen bedeutsamen Fest
stellung der Viehhaltung in den einzelnen BetriebsgroBenklassen. 

Die erfragten Tierarten wurden bei diesen Betriebszahlungen 
im allgemeinen nur sehr unvollkommen gegliedert. So wurde I882 
nach folgendem Schema erhoben: 

A. Pferde zum landwirtschaftlichen Betrieb, auch zur Aufzucht (Ge
samtzahl einschl. Fohlen). Unter£rage: Wieviel dienen zur Ackerarbeit? 

B. Stiere und Ochsen, einschl. Stier- und Ochsenkiilber. Unterfrage: 
Wieviel von den Stieren und Ochsen dienen zur Ackerarbeit? 

c. Kiihe, einschl. Kuhkalber. Unterfrage: Wieviel hiervon zur Acker-
arbeit? 

D. Schafe, einschl. Lammer. 
E. Schweine, einschl. Ferkel. 
F. Ziegen, einschl. Lammer. 

I895 wurde die Frage nach dem Vieh auf die Falle ausgedehnt, 
wo "Ktihe zum Milchhandel oder zur Molkerei gehalten" wurden. 
I907 kam diese Erganzung wieder in Fortfall, dagegen wurde tiber 
die bisherigen Betriebszahlungen hinaus auch nach Htihnern, 
Gansen und Enten gefragt. 

Bei der Betriebszahlung vom I6. J uni I925 wurden von Reichs 
wegen folgende Fragen hinsichtlich des Viehes gestellt: 
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1. Zu Ihrem Landwirtsehaftsbetrieb gehoren: 
1. Pferde: a) bis 3 Jahre alt (einsehl. FohIen), b) tiber 3 Jahre alt. 
2. Maultiere, Maulesel und Esel (einsehl. Fohlen). 
3. Rindvieh, im ganzen; davon a) bis 3 Monate a1t; b) tiber 3 Monate bis 

2 Jahre alt; e) tiber 2 Jahre alte Ktihe und Parsen (Kalbinnen), darunter 
Milchktihe; d) uber 2 Jahre alte Oehsen, Bullen und Stiere. 

4- Schafe (Gesamtzahl, einsehl. Lammer). 
5. Sehweine: a) bis 8 Woehen alt, b) 8 Woehen bis I Jahr alt, e) tiber 

I J ahr a1t; darunter Zuehtsauen (jeden Alters). 
6. Ziegen (Gesamtzahl, einsehl. Lammer). 
7. Huhner aller Art (Hahne, Htihner, Kueken). 
8. Ganse (Ganseriehe, Ganse, Gansekucken). 
9. Enten (Enteriche, Enten, Entenktieken). 
II. Wurden in Ihrem Betriebe wahrend der letzten 12 Monate Pferde

fohlen geboren? Ja oder nein: ..... Wenn ja, wie viele? 
III. Wieviel von dem nnter Ziffer 13 aufgefiihrten Rindvieh wird zur 

Arbeit (als Spannvieh) verwendet, und zwar: Kuhe und parsen? .... 
Oehsen? ..... . 



Viertes Kapitel. 

Schlachtungsstatistik und Fischereistatistik. 
I. Schlachtungen. 

Quellen. Auftrieb von Vieh auf die bedeutendsten Schlachtviehmarkte 
Deutschlands in den Jahren 19°0-19°7 (Vierteljahrshefte zur Statistik des 
Deutschen Reichs 1908, IV, S. 220f.). - Marktverkehr mit Vieb auf 
den 36 bedeutendsten Schlachtviehmarkten Deutschlands im Jahre 1924 
(Statistisches J ahrbuch fUr das Deutsche Reich 1924/25, S. 65). Fiir die 
iibrigen Jahre regelmaJ3ige Veroffentlichungen im "Deutschen Reichs
anzeiger" und in "Wirtschaft und Statistik" (zuletzt "Der Marktverkehr 
mit Vieh im Dezember und im Jahre 1925", Jg. 1926, S. 36-38). -
Schlachtvieh- und Fleischbeschau in den Monaten Oktober 1904 bis De
zember 1905 (Vierteljahrshefte 1906, III, S. 18-57). - Schlachtvieh
und Fleischbeschau 1906 (Vierteljahrshefte ID07, II, s. 218-257); 
dasselbe 1907 usw. bis 1914 (Vierteljahrshefte 1908, II usw. bis 1915, II). 
- Schlachtvieh- und Fleischbeschau im 1. Vierteljahr 1915 bis 4. Vier
teljahr 1918 (Erganzungsheft zu 1918, IV, S. 49-81). - Schlachtvieh
und Fleischbeschau 1918 (Vierteljahrshefte 1919, II, s. 26-44). -
Schlachtvieh- und Fleischbeschau im 1. Vierteljahr 1919 (ebenda S. 45-50); 
dasselbe im 2. Vierteljahr 1919 usw. bis zum 1. Vierteljahr 1926 (Viertel
jahrshefte 1919, III usw. bis 1926, II). - Beschaupflichtige Schlach
tungen im Jahre 1919 (Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich 
1920, S. 52f.); dasselbe in den J ahren 1920 und 1921 (Statistisches J ahr
buch 1921/22, s. 64-67); dasselbe im Jahre 1922 (Statistisches J ahr
buch 1923, S. 48£.); dasselbe im Jahre 1923 und im Jahre 1924 (Statisti
sches J ahrbucb 1924/25, S. 66£.). - Fiir die nichtbeschaupflichtigen Haus
schlachtungen vgl. die Viehzahlungen von 19°4, 19°7, 1912 und 1924. -
Die Ergebnisse der Schlachtvieh- und Fleischbeschau im Deutschen Reiche 
im Jahre 19°4, desgl. fUr die folgenden Jahre bis 1912. Bearbeitet im Kaiser
lichen Gesundheitsamte; fUr die spateren Jahre in den Veroffent1ichungen 
des Kaiserlichen bzw. des Reichsgesundheitsamts. - Dnrchschnittsschlacht
gewichte im Deutschen Reich (Veroffent1ichungen des Reichsgesundheits
amts 1924, S. 668; Statistisches J ahrbuch fiir das Deutsche Reich 1924/25, 
S.68). - Fiir die einzelnen Lander vgl. die Quellen bei Obst, S. 53. 

Die Statistik der Schlachtungen ist gewisserma13en Abfallprodukt 
einer reinen Verwaltungsstatistik, die von den amtlichen Fleisch
beschauern auf Grund des Gesetzes vom 3. J uni 1900 betreffend 
die Schlachtvieh- und Fleischbeschau und gema13 dem Bundesrats-
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beschlu13 vom 1. J uni 1904 zu fiihren ist. Nach § 1 dieses Gesetzes 
unterliegen vom 1. Juli 1904 ab Rindvieh (einschliel3lich Kalber), 
Schweine, Schafe, Ziegen, pferde und Hunde, deren Fleisch zum 
Genui3 fur Menschen verwendet werden soll, sowohl vor als auch 
nach der Schlachtung (gewerblichen Schlachtung) einer amtlichen 
Untersuchung. Durch Bekanntmachung des Reichskanzlers 
vom 10. Juli 1902 wurden auch Esel, Maultiere und Maul
esel der Verpflichtung zur amtlichen Untersuchung unter
worfen. Die Schlachtviehbeschau darf unterbleiben bei Not
schlachtungen, ferner bei Schlachttieren, deren Fleisch ausschliei3-
lich im eigenen Haushalt verwendet werden solI. Zeigen jedoch 
bei Hausschlachtungen die Tiere vor oder nach der Schlachtung 
Merkmale einer Erkrankung, die die Genu13tauglichkeit des Flei
sches ausschliei3t, so faUt die Befreiung von der Beschaupflicht 
fort. Nicht als eigener Haushalt im Sinne dieser Vorschrift ist 
anzusehen: der Haushalt der Kasernen, Krankenhauser, Erzie
hungs-, Speise-, Gefangenenanstalten, Armenhauser und ahnlichen 
Anstalten, sowie der Haushalt der Schlachter, Fleischhandler, 
Gast-, Schank- und Speisewirte. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung, die sich also grundsatzlich 
nur auf die gewerblichen Schlachtungen bezieht, hat der amtliche 
Fleischbeschauer in einem Tagebuch nach bestimmtem Muster 
festzulegen. Die zahlenmai3igen Ergebnisse hat er aUjahrlich nach 
einem vom Bundesrat festgesteUten Formular der von der Landes
zentralbehorde bezeichneten Stelle einzureichen, von wo sie dem 
Reichsgesundheitsamt zugeleitet werden. Daneben sind uber die 
in jedem Kalendervierteljahr der Schlachtvieh- und Fleischbeschau 
unterstellten Tiere regelmai3ig Nachweise - hloglichst nach Mo
naten - unter Verwendung eines Postkartenformulars anzufer
tigen, die zunachst der Landeszentralstelle (in Preu13en und einigen 
anderen Landern dem Statistischen Landesamt) zugehen und 
schliel3lich vom Statistischen Reichsamt gesammelt und zusam
mengestellt werden. Seit dem 1. J anuar 1925 liegt dem Statisti
schen Reichsamt auch die Sammlung und Zusammenstellung der 
jahrlichen Nachweise im Benehmen mit dem Reichsgesundheits
amte ob. 

Es handelt sich demnach, wie bereits betont, um eine reine Ver
waltungsstatistik, die lediglich zahlenmai3ig die Ergebnisse und 
die Wirkung einer gesundheitspolizeilichen Verwaltungsmai3nahme 
darstellt. Sie dient in erster Linie sanitats- und veterinarstatisti-
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schen Zwecken1). Es ist gleichsam ein Zufall, daJ3 aus diesen Nach
weisen Berechnungen iiber den Fleischverbrauch gewonnen werden 
konnen; allerdings mit einigen sehr wesentlichen Einschrankungen, 
wie noch zu zeigen ist. 

Die amtlichen Beschauer sind flir besondere durch die Landes
regierung gebildete Beschaubezirke bestellt; es sind entweder 
approbierte Tierarzte oder andere Personen mit geniigenden Kennt
nissen. Die nicht approbierten Beschauer haben in ihren Formu
laren diejenigen Tiere nicht anzufiihren, die sie wegen sachlicher 
Unzustandigkeit dem tierarztlichen Beschauer zu iiberweisenhatten. 

Flir die Vergleichsmoglichkeit mit den Ergebnissen der Vieh
zahlungen verdienen die Definitionen der einzelnen beschauten 
Rindvieharten besondere Beachtung. Als "Bullen" gelten nicht
kastrierte mannliche Rinder, die ein Alter von zwei J ahren be
reits erreicht haben, als "Ochsen" kastrierte mannliche Rinder, 
die ein Alter von zwei J ahren erreicht haben, als "Klihe" weibliche 
Rinder, die bereits gekalbt haben, als "J ungrinder" Rinder im 
Alter von mehr als drei Monaten, wenn sie a) weiblich sind und 
noch nicht gekalbt haben, b) mannlich oder kastriert sind und ein 
Alter von zwei Jahren noch nicht erreicht haben, als "Kiilber" 
Rinder im Alter bis zu drei Monaten, gleichviel ob mannlich, weib
lich oder kastriert. 

Wiihrend samtliche gewerbliche Schlachtungen aller Tierarten 
dem Schlachtvieh- und Fleischbeschauzwang unterliegen, kommt 
fur die Schweine noch die Trichinenschau hinzu. Diese Tri
chinen schau ist nicht einheitlich flir das Reich geregelt, vielmehr 
der landesrechtlichen Regelung iiberlassen. In Wiirttemberg, 
Baden und Hohenzollern werden die Sthweine iiberhaupt nicht 
auf Trichinen beschaut; in Bayern, Hessen (und ElsaJ3-I,othringen) 
ist wenigstens keine allgemeine Regelung getroffen, sondern die 
Einflihrung der Untersuchung den Ortspolizeibehorden uber
lassen. In allen iibrigen Bundesstaaten (Landern) sind die ge
werblichen Schweineschlachtungen dem Trichinenschauzwang 
unterworfen. 

Mit der Ermittlung der gewerblichen Schlachtungen ist zwar 
der wichtigste Teil der Schlachtungen iiberhaupt der Stiickzahl 
nach festgestellt. Daneben gelangt aber ein sehr erheblicher Teil, 

1) Vgl. besonders Stege ma nn: Das Schwein als Gegenstanrl der Statistik 
(Jahrbiicher Hir Natiolla16kollomie und Statistik, Bll. 105, S.672ff.). 

Kuczynski, Nahrung~mittel I. 7 



besonders der Schweine und Ziegen, auf dem Wege der Ha us
schlachtungen in den Verbrauch. In einer Berechnung fUr den 
Freistaat PreuJ3en hat der eine der beiden Verfasser1) auf Grund ein
gehenden Materials feststellen konnen, daB 1913 27,62%, 1921 
50,83%, 1922 49,40%, 1923 53,75% aller Schweineschlachtungen 
reine Hausschlachtungen darstelIen, wobei diese Zahlen noch als 
Mindestzahlen anzusehen sind, da ein Teil der Hausschlachtungen 
statistisch von den gewerblichen Schlachtungen nicht getrennt 
werden kann. Es besteht also ein starkes Interesse damn, auch tiber 
die Hausschlachtungen ahnliche Zahlen zu erhalten wie tiber die 
gewerblichen. Diesem Wunsch kOlllmen die Bestimmungen tiber 
die Schlachtvieh- und Fleischbeschau nur sehr unvollkolllmen ent
gegen. Das Reiehsgesetz von 1900 tiberlaBt es im § 24 den Landes
behorden, die Beschaupflicht der Hausschlachtungen tiber die 
obenerwahnten Falle hinaus auszudehnen. Von dieser Befugnis 
hat eine groBere Anzahl Lander Gebrauch gemacht. 

Bereits vor dem 1. Juli 1904 - dem Tage des reiehsgesetzlichen 
Beginns der Schlachtvieh- und Fleischbeschau - waren solche 
weitergehenden Bestimmungen in folgenden Fallen erlassen: 
Samtliche oder wenigstens die hauptsachlichsten Hausschlach
tungen (d. h. solche bei Rindem und Schweinen) waren beschau
pflichtig in Sachsen (mit Ausnahme der saugenden Ferkel, Lam
mer und Ziekel) , in Braunschweig (mit Ausnahme der Pferde, 
Ziegen und Hunde) - hier war allerdings nur die Beschau nach 
der Schlachtung vorgeschrieben -, in Sachsen-Coburg-Gotha (mit 
Ausnahme der bis zu 8 Wochen alten Ziegen), in Anhalt (mit Aus
nahme der saugenden Ferkel, Schafe und Ziegenlammer bis zu 
3 Monaten) - auch hier nur eine Beschau nach der Schlachtung-, 
in Schwarzburg-Sondershausen (mit Ausnahme der Schafe, Zie
gen und Hunde), in ReuB alterer und jtingerer Linie (mit Ausnahme 
der Pferde, Ziegen und Hunde); femer in einigen preuBischen Re
gierungsbezirken, namlich Oppeln (auDer Kalbem, Schafen und 
Ziegen - diese erst seit 1915), Cassel und Wiesbaden (auDer 
Schafen und Ziegen). In der Stadt Berlin besteht der allgemeine 
Beschauzwang bereits seit 1882, in den Vorortgemeinden Charlot
tenburg, Schoneberg, Rixdorf (Neukolln) seit dem Inkrafttreten 
des Schlachtvieh- und Fleischbeschaugesetzes. Weitere Berliner 
Vorortgemeinden erlieBen entsprechende Bestimmungen 1907; 

1) Vgl. Statistische Korrespondenz des Preuf3ischen Statistischen 14andes
amts Nr. IS vom 15. April 1924. 
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seit November IgOg gelten diese Bestimmungen auch in Hamburg, 
seit November IgI3 im Kreise Saarbrucken (mit Ausnahme der 
Ferkel und Lammer unter 6 Wochen). 

Fur die preuBischen Regierongsbezirke gilt der allgemeine Be
schauzwang - auch bei Hausschlachtungen - fur Rinder im 
Alter von 3 Monaten und daruber: von Ig08 ab in Breslau, 
Schleswig, Koblenz, Dusseldorf, Koln, Trier, Aachen, Sigmaringen, 
von IgOg ab in Potsdam, Frankfurt, Posen, Bromberg, Magdeburg, 
Merseburg, Erfurt, von IgIO ab in Konigsberg, Gumbinnen, Allen
stein, Liegnitz, von IgII ab in Stralsund, von IgI6 ab in Osna
bruck, ferner - in der Nachkriegszeit - von IgIg ab in West
preu13en, Stettin, Koslin, Hannover, Hildesheim, Luneburg, 
Munster, Minden, Arnsberg, von Ig2I ab in Breslau, von Ig22 
ab in Stade, von Ig23 ab in Aurich. Damit sind jetzt in 
Preu13en samtliche Hausschlachtungen von Rindern uber 3 Monate 
uberall beschaupflichtig. Diese Bestimmung gilt ferner im Gro13-
herzogtum Oldenburg von Igo8 (fur Birkenfeld von IgOg) ab, in 
Schwarzburg-Rudolstadt von Ig03 ab. 

In folgenden Landesteilen, in denen die Rinderhausschlachtungen 
allgemein beschaupflichtig sind, besteht der Beschauzwang fUr 
Hausschlachtungen a nderer Tierarten wenigstens in den Fallen, 
wo die Sch1achtungen in gewerblichen Schlachtstatten ausgefiihrt 
werden oder wo das Fleisch in einem erweiterten Haushalt1) ver
wendet werden soll: von Ig04 ab in Schleswig, von Ig05 ab in 
Gumbinnen und Potsdam, von Ig07 ab in Danzig, von Ig08 ab in 
Koblenz, Dusseldorf, Koln, Trier, Aachen, Sigmaringen, von IgOg 
ab in Allenstein und Merseburg, von IgIO ab in Liegnitz, von IgII 
ab in Konigsberg, von IgI2 ab in Magdeburg, von IgI4 ab in 
Frankfurt und Arnsberg; dieselben Bestimmungen gelten von 
IgOg ab im Furstentum Birkenfeld, von IgI3 ab im Herzogtum 
Oldenburg. 

Abgesehen von den genannten Regierongsbezirken Oppelll, 
Cassel und Wiesbaden waren die Hausschlachtungen samtlicher 
Tierarten bereits vor dem Kriege beschaupflichtig in etwa 60 Ge
meinden sowie vor allem in den rond 500 Gemeinden mit Schlacht-

1) Es handelt sich hierbei um Haushalte, in denen mehr als vier nicht zur 
Familie oder zum Gesinde des Besitzers gehorige Kostgiinger regelmii13ig 
bekostigt werden, oder in denen die Schlachtung zum Zweck der Bewirtung 
eines die Zahl der sonst zum Haushalt gehorigen Mitglieder erheblich iiber
steigenden Kreises von Personen erfolgt. 
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hauszwang, da hier samtliehe in das offentliehe Sehlaehthaus ge
langenden Sehlaehttiere der Besehau unterliegen 1). 

Da somit in einer graBen Zahl von Fallen sowohl die gewerbliehen 
wie die Haussehlaehtungen einer und derselben Kontrolle, niiln
lieh der Sehlachtvieh- und Fleischbeschau unterliegen, ist es fUr 
diese Gebiete unmoglieh, die rein gewerblichen von den reinen 
Hausschlachtungen zu trennen. Moglich ist dies - aber aueh nur 
fUr die Schweine - in denjenigen Fallen, wo nur die gewerblichen 
Schlaehtungen der Sehlachtvieh- und Fleisehbeschau, die Haus
schlachtungen dagegen der Trichinenschau unterliegen. Ander
seits sind samtliehe Schlaehtungen, die durch die Schlacht
vieh- und Fleischbeschau nicht erfaBt sind, reine Hausschlaeh
tungen. 

Diese fehlenden reinen Hausschlachtungen gilt es noeh zu er
mitteln, um fUr die Frage des Fleischverbrauchs im ganzen die 
Zahl der ges a m te n Sehlachtungen festzustellen. Mit Hilfe der 
Ergebnisse der Trichinenschau konnen die Hausschlaehtungen 
von Sehweinen dart erfaBt werden, wo fUr diese, wenn auch nieht 
die allgemeine Schlachtvieh- und Fleischbeschau, so doch wenig
stens die Trichinenbesehau vorgeschrieben ist. So1che Bestim
mungen bestehen zwar noch in einer Reihe von Landern, wie Meck
lenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz; wichtig fUr die Er
mittlung des Fleischverbrauchs sind sie aber nur in PreuBen, weil 
nur hier regelmaBige statistische Nachweisungen liber die Aus
fiihrung der Trichinenschau vorliegen. 

In PreuBen ist die Trichinenschau geregelt durch das Gesetz 
betreffend Ausfiihrung des Schlachtvieh- und Fleischbeschauge
setzes vom 28. J uni I902, wonach die EinfUhrung des l'richinen
schauzwanges bei Hausschlachtungen von Schweinen dem Poli
zeiverordnungsrecht vorbehalten ist. Derartige Polizeiverord
nnngen wurden erlassen in folgenden Regierungsbezirken: Danzig, 
Marienwerder, Stadtkreis Berlin, Potsdam, Frankfurt, Stettin, 
Stralsund, Posen,Bromberg, Breslau, I.iegnitz, Oppeln, Magdeburg, 
Merseburg, Erfurt, Hannover, Hildesheim, Llinebnrg, Stade, 05na
brlick, Minden, Arnsberg, Cassel, DUsseldorf, Aachen; an13erdem 

1) Die wichtigstell dieser Gemeilldell sind namentlich aufgefiihrt in 
1'. ~2 11 an tc: Der Fleischverbrauch in Preul.len in den J ahrCll 1<)1 -' llnd 
1921 (Zeitschrift des Preul.lischE·n Statistischen Landesal11ts, 61. J g. 1921, 

S. 3I2ff). 
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seit dem Kriege in Schleswig, Koln, Koblenz, Wiesbaden. Es sind 
also vor dem Kriege 10 Regierungsbezirke - Konigsberg (mit 
Ausnahme der Kreise Heiligenbeil, Braunsberg, Heilsberg, Moh
rungen), Gumbinnen, Allenstein, Koslin, Schleswig, Aurich, Mun
ster, Koblenz, Koln, Trier -, nach dem Kriege 7 - dieselben aul3er 
Schleswig, Koblenz und Koln -, in denen die Hausschlachtungen 
weder der Fleischbeschau noch der Trichinenschau unterliegen. 
Um die fehlenden Hausschlachtungen in diesen Regierungsbezir
ken festzustellen, kann man das Verhiiltnis zwischen den Ergeb
nissen der Schlachtvieh- und Fleischbeschau und denen der Tri
chinenschau aus denjenigen Regierungsbezirken, in denen die 
Hausschlachtungen nur durch die Trichinenschau ermittelt werden, 
auf diese restlichen Bezirke ubertragen und gelangt dadurch auch 
hier zu der Zahl der gesamten Schlachtungen. Die Schweineschlach
tungen, die auf diese 'Weise lediglich durch ein Schiitzungsver
fahren ermittelt sind, machen nur 4-5% der gesamten preul3i
schen Schlachtungen aus!). Man kann also getrost, was auch durch 
die Ergebnisse der spiiteren Jahre bestiitigt wird, zu den Ergeb
nissen der preul3ischen Trichinenschaustatistik rund 5% hinzu
rechnen, um auf die anniihernd richtige Zahl der gesamten 
Schweineschlachtungen fUr Preul3en zu kommen2). Al11llich 
sichere Unterlagen liegen leider fUr die meisten anderen Liinder 
nicht vo!. 

Fur die Hausschlachtungen, die weder durch die Schlachtvieh
und Fleischbeschau noch auf dem eben beschriebenen Wege durch 
die Trichinenschau festgestellt werden konnen, mul3 man die Er
gebnisse der Reichserhebungen heranziehen, die mit den Vieh
ziihlungen von 1904, 1907, 1912 und 1924 verbunden waren. Es 
wurden hierbei immer die Hausschlachtungen vom 1. Dezember 
des Vorjahres bis zum 30. November des Ziihlungsjahres erfaBt; 
die Schlachtungen von Hunden und Pferden sind dabei nicht 
mitgeziihlt, Ochsen, Bullen und Jungrinder 1904 nicht gesondert 
angegeben worden. Nach diesen Erhebungen ergibt sich folgender 
Anteil der nichtbeschaupflichtigen (Hausschlachtungen) an den 
gesamten Schlachtungen (beschaupflichtige und nichtbeschau
pflichtige) : 

1) Vgl. P. Quante: a. a. O. S. 317. 
2) Vgl. Statistische Korrespondenz des PreuJ3ischen Statistischell LUlldes

amts Nr. 15 vom 15. April 1924. 
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I 
Rinder fiber Kalber bis 

Schweine Schafe 

I 
Zicgen 

Jahr 3 Monate alt 3 Monate alt 

% % % % % 

Ig04 2,61 1,87 28,25 21,6g 63,4° 
Ig07 2,7 1 2,13 27,07 21,22 60,28 
Ig12 1,51 l,g'7 24,13 18,33 60,66 
Ig24 1,18 1,60 32,36 17,57 71,78 

Bei diesen Hausschlachtungen handelt es sich selbstverstand
lich nur um solche, die nicht bereits durch die allgemeine Schlacht
vieh- und Fleischbeschau erfal3t sind; die Tatsache, dal3 sie unter 
Umstanden der Trichinenschau unterlagen, ist hierbei nicht be
riicksichtigt worden. 

Die Ergebnisse dieser Reichserhebungen im Anschlul3 an die 
Viehzahlungen konnen nicht als durchaus zuverlassig bezeichnet 
werden. 1m Gegensatz zu der Erfassung der Hausschlachtungen 
durch den Fleisch- oder den Trichinenbeschauer handelt es sich 
hier lediglich um Angaben der Viehbesitzer selbst, und zwar fUr einen 
Zeitraum, der sich infolge seiner Lange und seiner rein aul3erlichen 
Abgrenzung schwer iibersehen lal3t. In vielen Fallen liegt dem 
Viehbesitzer aus steuerlichen oder sonstigen Griinden daran, die 
Zahl der hausgeschlachteten Tiere kleiner erscheinen zu lassen, als 
sie in Wirklichkeit war; anderseits kann es auch leicht vorkommen, 
dal3 bei der Unklarheit der Abgrenzung bereits beschaute Tiere 
noch einmal angegeben werden. Solche Unstimmigkeiten sind bei 
Vergleichen dieser Hausschlachtungszahlungen mit den Ergeb
nissen der amtlichen Fleischbeschau und Trichinenschau immer 
wieder festgestellt worden. In Ermangelung einer besseren Unter
lage wird man sich zwar im allgemeinen mit diesen Ergebnissen 
begniigen miissen, mul3 sie aber immer einer eingehenden 
kritischen Sichtung unterziehen, wozu jedenfalls fiir Preul3en 
die oben angezogenen Ergebnisse der Trichinenschau durchaus 
geeignet sind. 

Hat man derart die Zahl der geschlachteten Tiere ermittelt, so 
handelt es sich weiter darum, den zweiten bedeutsamen Faktor 
fiir die Fleischverbrauchsberechnung zu ermitteln, namlich das 
Gewicht dieser Tiere. Das Ideal ware ja, wenn jedes Tier bei 
Gelegenheit der amtlichen Untersuchung gewogen und die samt
lichen Gewichtsfeststellungen aufgeschrieben wiirden. Von diesem 
Verfahren, das natiirlich ohnehin bei den Hausschlachtungen nicht 
in Frage kommt, ist man aber leider weit entfernt. Man hat sich 
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vielmehr in Deutschland damit begnugt, von Zeit zu Zeit, und zwar 
fUr die Vorkriegszeit nur einmal, das sogenannte "Durchschnitts
gewicht" nach dem System der reprasentativen Methode zu er
mitteln. 

Bei diesen Erhebungen, die 1906/07 und von 1921/22 an all
jahrlich vorgenommen wurden, handelt es sich urn die Feststellung 
des Durchschnittsschlachtgewichts, d. h. des durchschnitt
lichen Gewichts der handwerksmaBig ausgeschlachteten Tier
korper ohne Eingeweide, Blut, Raut und bestimmte andere Teile. 
Zur RerbeifUhrung einer einheitlichen Begriffsbestimmung hat 
eine Konferenz von Delegierten deutscher Schlachthofverwaltun
gen, Vertretern des Deutschen Landwirtschaftsrats sowie Ver
tretern des Fleischergewerbes und des Viehhandels im November 
1895 in Berlin eine Normalbestimmung fur die Ermittlung des 
Schlachtgewichts beschlossen: 

"Vor der Gewichtsermittlung sind bei dem Ausschlachten vom Tiere 
zu trennen: 

I. Bei den Rindern: 

a) Die Haut, jedoch so, dal3 kein Fleisch oder Fett an illr verbleibt; der 
Schwanz ist auszuschlachten, das sog. Schwanzfett darf nicht entfernt 
werden; 

b) der Kopf zwischen dem Hinterhauptsbeine und dem ersten Halswirbel 
(im Genick) senkrccht zur Wirbelsiiule; 

c) die Fiil3e im ersten (unteren) Gelenk der Ful3wurzelll iiber dem sog. 
Schienbeine; 

d) die Organe der Brust-, Bauch- und Beckenhohle mit den anhaftenden 
Fettpolstern (Herz- und Mittelfett), jedoch mit Ausnahme der Fleisch- und 
Talgnieren, welche mi tzuwiegen sind; 

e) die an der Wirbelsiiule und im vorderen Teile der Brusthohle gelegenen 
BlutgefiiJ.le mit den anhaftenden Geweben, sowie die Luftrohre und der 
sehnige Teil des Zwerchfelles; 

f) das Riickenmark; 
g) der Penis (Ziemer) und die Hoden, jedoch olme das sog. SackfeU bei 

den miinnlichen Rindern; das Euter und Voreuter bei Kiihen und iiber die 
Hiilfte tragenden Kalben. 

II. Bei den Kiilbern: 

a) Das Fellnebst den Fiil3en im unteren Gelenk der Ful3wurzel; 
b) der Kopf zwischen dem Hinterhauptsbeine und ersten Halswirbel 

(im Genick); 
c) die Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhohle mit Ausnahme 

der Nieren; 
d) der Nabel und bei den miinnlichen Kiilbern die iiuJ.leren Geschlechts

organe. 
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III. Bei dem Schafvieh: 

a) Das Fell nebst den FliLlen im unteren Gelenk der FuLlwurzel; 
b) der Kopf zwischen dem Hinterhauptsbeine und dem crsten Hals

wirbel; 
c) die Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhohle mit Ausnall1ne 

der Niercn; 
d) bci Widdern und Hammeln die iiuLleren Geschlechtsteile, bd Mutter

schafen die Euter. 

IV. Bei den Schweinen: 

a) Die Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhohle nebst Zunge, 
Luftrohre und Schlund, jedoch mit Ausnahme der Nieren und des Schl11eeres 
(Flohmen, I,iesen); 

b) bei miinnlichen Schweinen die iiuLleren Geschlechtsteile. 

Die Gewichtsermittlung hat bei den Rindern in ganzen, halben oder vier
tel, bei Kiilbern und dem Schafvieh in ganzen und bei Schwcinen in ganzen 
oder halben Tieren zu erfolgen. 

Erfolgt die Feststellung des Schlachtgewichts bci den Rinderu innerhalb 
12 und bei den anderenSchlachttieren innerhalb 3 Stundennach demSchlach
ten, so ist von jedem angefangenen Zentner (50 kg) I Pfund (1/2 kg) als 
sog. Warmgewicht in Abzug zu bringen." 

Die ErhebungvomJ ahre 1906/07 bezog sich auf etwa 300 Schlacht
hofe; aus den dort nach bestimmten Vorschriften vorgenommenen 
Wagungen wurde fUr das Reich ein arithmetisches Mittel errechnet, 
einmal unmittelbar als Mittel aus den Durchschnittsgewichten 
der einzelnen Schlachthofe, dann auch auf dem Umweg uber die 
Bildung von Bezirks- oder Landesdurchschnitten. Wie die amt
liche Darstellung hervorhebt, haben beide Berechnungen ungefahr 
das gleiche Ergebnis geliefert. Die ZweckmaBigkeit dieser Be
rechnungsart ist besonders von E s s len und Ball 0 d bestritten 
worden; man kann tatsachlich mit guten Grunden dafUr eintreten, 
daB es richtiger gewesen ware, die Durchschnittsgewichte cler 
einzelnen Schlachthofe zur Ermittlung des Reichsclurchschnitts 
mit der Menge der auf das betreffende Gebiet entfallenden Schlach
tungen zu vervielfachen (gewogenes statt des arithmetischen 
Mittels). Das Gesundheitsamt lehnt diese theoretisch richtigere 
Berechnungsart ab, weil hierfur Vorbedingung gewesen ware, 
daB das Reichsgebiet in Einzelgebiete zerlegt werden kanne, in 
denen das Gewicht der geschlachteten Tiere eine gewisse Gleich
maBigkeit aufweise. Da dies nicht der Fall i,ct, wird auch auf 
die Berechnung des Fleischverbrauchs in einzelnen Gebieten ver
zichtet und nur eine solche fur das ganze Deutsche Reich fur zu
lassig erklart. 
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In ahnlicher Weise wurden nach dem Kriege vom I. April I92I 
ab J ahresdurchschnitte ermittelt und in den Veroffentlichungen 
des Reichsgesundheitsamts niedergelegt; I92I/22 stammten die 
Wagungen aus 58 Schlachthofen, I922/23 aus 63, I923/24 aus 62 
Schlachthofen. Seitdem werden diese Berechnungen nicht mehr 
vom Reichsgesundheitsamt, sondern vom Statistischen Reichs
amt durchgefUhrt, und zwar von Vierteljahr zu Vierteljahr. Es 
ist anzunehmen, daB die Durchschnittsschlachtgewichte nach 
diesem Verfahren an Wert gewonnen haben. 

Die vom Reichsgesundheitsamt bzw. dem Statistischen Reichs
amt festgestellten Durchschnittsschlachtgewichte (kg) betragen in 
den einzelnen J ahren : 

1906/ 0 7 1921 / 22 192 2 /23 19 2 3/24 IC)24 IC)25 

Ochsen 330 306 278 294 304 3II 
Bullen 3IO 263 264 277 289 288 
Ktihe. 240 209 206 220 226 227 
Jungrindcr tiber 3 Monatc 185 161 156 166 178 175 
Kiilber his 3 l\Iol1ate . 40 39 39 41 42 41 
Schweine 85 83 87 88 90 <)1 
Schafe 22 22 22 23 23 22 
Ziegel1 16 16 16 17 17 17 
Pferde 235 238 23 1 226 245 242 

Diese Gewichte konnen an sich nur auf die gewerblichen Schlach
tungen bezogen werden; da aber fur die Hausschlachtungen keine 
anderen Zahlen vorliegen, muB man die Normalgewichte auch auf 
sie ubertragen. Z u der Frage der Berechtigung dieses V orgehens 
auBert sich das Reichsgesundheitsamt etwa folgendermaBen: 

Es sei kein ausreichender Grund vorhanden, bei den Hausschlach
tungen von Rindern aus Rucksicht auf die hierbei verhaltnisma13ig 
haufigen Notschlachtungen ein verringertes Durchschnittsgewicht 
anzunehmen. Bei den Hausschlachtungen von gesunden Rindern 
liege erst recht kein Grund vor, wesentlich abweichende Durch
schnittsgewichte zu berechnen. Bei den Schweinen konne man un
bedenklich die Normalgewichte auch fUr die hausgeschlachteten 
Tiere einsetzen, denn "in Nord- und Mitteldeutschland werden 
fUr den eigenen Hausgebrauch der Besitzer unter gewohnlichen 
Verhaltnissen gut ausgemastete, fette und schwere Schweine ge
schlachtet, deren Mehrgewicht das Mindergewicht bei Notschlach
tungen kranker Tiere ausgleicht". Bei den hausgeschlachteten 
Kalbern musse wohl das Gewicht mit Rucksicht auf die verhalt
nismaBig haufigen Notschlachtungen wegen Ruhr etwas niedriger 
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angenommen werden. Eine so1che Gewiehtsdifferenz sei jedoch 
zahlenmiiBig kaum zu schiitzen und wegen der geringen Fleisch
mengen, die die hausgeschlachteten Kiilber lieferten, fiir die Be
rechnung des Fleischverbrauchs ohne Belang1). 

Wenn sieh auch iiber die Richtigkeit der Griinde im einzelnen 
streiten liiBt, so bleibt doch fiir die praktische Berechnung des 
Fleischverbrauchs niehts anderes iibrig, als diesen Weg einzu
schlagen. 

In einigen Bundesstaaten findet sich bereits vor Beginn der 
Reiehsstatistik eine fortlaufende Schlachtungsstatistik, ebenfalls 
im Zusammenhang mit der Seuchengesetzgebung: 

In den neunziger J ahren des vorigen J ahrhunderts hatte die 
unter den Rindviehbestiinden weit verbreitete Tuberkulose die 
Aufmerksamkeit der ba yerische n Staatsregierung auf sich ge
zogen. Eine EntschlieBung des Staatsministeriums des Innern 
vom 31. Miirz 1895 verlangte eine genaue Beobachtung und Uber
wachung der gewerblichen Schlachtungen. "Ferner wurde, um 
einen genauen Einblick in das Vorkommen und die sanitiitspolizei
liche Behandlung tuberkuloser Schlachttiere zu erlangen, angeord
net, daB diejenigen Tierarzte, we1che die Fleischbeschau an den 
offentlichen Schlachthausern zu betatigen haben, jahrlich zum ... 
1. Marz iiber die wahrend des abgelaufenen J ahres vorgekommenen 
Tuberkulosefiille einen tabellarischen Berieht an die Distrikts
verwaltungsbehorde behufs weiterer Vorlage einzusenden haben"2). 
In diese Tabellen wurden grundsatzlich nur die in offentlichen 
Schlachthiiusern geschlachteten Tiere aufgenommen. Wo in den 
Schlachthausern nur GroBvieh geschlachtet wurde, wahrend das 
Kleinvieh zwar der Fleischbeschau unterlag, hierfiir aber noch die 
sogenannte Hausschlachtung bestand, wurden auch diese Tiere 
mitgezahlt. Die Veroffentlichung bezieht sieh auf folgende Tier
arten: Ochsen, Bullen, Kiihe, Jungrinder, Kiilber, Schweine, Schafe 
und Ziegen (in einer Zahl). 

Filr Wiirttemberg liegen seit 1893 die Schlachtungsergebnisse 
in den oberamtstierarztlichen J ahresberichten vor, die dem konig
lichen Medizinalkollegium einzureiehen waren. Die Veroffent
lichung erstreckt sich auf Ochsen, Farren, Kiihe, Jungrinder, Kiil-

1) Vgl. Die Ergebnisse der Schlachtvieh- und Fleischbeschau 1906, S. 8. 
2) Zeitschrift des Kgl. Bayerischen Statistischen Bureau, J g. 1896, 

S·53 ff. 
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ber; Schafe, Ziegen; Schweine; pferde. Erfa13t wurden nur die 
der Fleischbeschau unterstellten Schlachtungen, nicht die Haus
schlachtungen. 

Die alteste laufende Fleischbeschaustatistik findet sich in 
Baden, und zwar von 1888 an. Bereits nach den Bestimmungen 
der Verordnung des Ministers des Innern vom 28. August 1865 
war in jeder Gemeinde ein Fleischbeschauer bestellt. Dieser hatte 
"jedes gewerbliche und jedes notgeschlachtete Tier vor dem Ver
kauf des Fleisches auf seine Tauglichkeit zum menschlichen Genu13 
zu untersuchen und denselben zuzulassen oder gallz oder teilweise 
zu untersagen"l). 1m Anschlu13 an die von den Fleischbeschauern 
aufzustellenden Nachweisungen erfolgte die Veroffentlichung 
fortlaufend in den "Statistischen Mitteilungen", und zwar fiir 
einzelne Viertelj ahre. Erfa13t wurden folgende Tierarten: Gro13vieh: 
Ochsen, Farren, Kiihe, Rinder und Kalbinnen; Kleinvieh: Kalber, 
Schafe, Ziegen, Schweine; jedesmal getrennt nach gewerblich ge
schlachteten und notgeschlachteten Tieren unter Hervorhebung 
der nicht genie13baren. Die Zahl der fiir den hauslichen Verbrauch 
geschlachteten Tiere wurde 1888 von den Gemeindebehorden ge
schatzt. Unter Verwendung des bei den Viehzahlungen ermittel
ten Lebendgewichts wurden alljahrlich Fleischverbrauchszahlen 
errechnet und veroffentlicht. 

1904 miindeten diese einzelstaatlichen Erhebungen samtlich 
in die Reichsstatistik ein. 

II. Fischfange. 
Q uellen. Deutsche Seefischerei (Vierteljahrshefte 1899, IV). - Deutsche 

Seefischerei (Fangergebnisse usw.), vom Miirz 1906 usw. bis Juni 1914 
(Monatliche Nachweise tiber den Auswiirtigen Handel Deutschlands). 
J iihrliche Zusammenstellungen von 1906 bis 1925: Statistik des Deut
schen Reichs, Bd. 183, Heft III; Bd. 191, Heft IV; Bd. 198, Heft IV; Bd. 231, 
241, 251, 260, 270, Heft VII; Vierteljahrshefte 1920, II; 1921, IV; 1922, 
II; 1923, III; 1924, II; 1925, III; 1926, 1. - Deutsche Bodenseefischerei, 
vom Januar 1909 bis Juni 1914: Monatliche Nachweise. Jiihrliche Zu
sammenstellungen von 1909 bis 1925: Vierteljahrshefte 19II ff., I. 

Eine allgemeine amtliche Fischereistatistik besteht im Deut
schen Reich erst seit 1906. Vorher waren gema13 § 9 des Gesetzes 
yom 20. Juli 1879 betreffend die Statistik des Warenverkehrs des 
deutschen Zollgebiets mit dem Ausland nur diejenigen Fischfange 
anzumelden, die durch auslandische Fischer vorgenommen waren: 

1) Vgl. "Statistische Mitteilungen", Jg. 1889, Nr. 2, S. 15f. 
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"Von der Anmeldepflicht sind a us ge nom men die von inliindischen 
Fischcrn im Meere oder in anderen das Zollgehiet hegrenzenden Gewiissern 
gefangenen und an das Land gebraehten frischen Fische, Muscheln, Schal
tiere und dergleichen, mit Ausnahme der Austern und Hummcrn, soweit 
sie zollpflichtig sind." 

Es waren also frische Fische nur dann fUr die Handelsstatistik 
anzumelden, wenn sie von fremden Fischern gefangen und an das 
Land gebracht, oder von fremden Fischern gefangen und von deut
schen Fischern oder Schiffern an Land gebracht, oder von deut
schen Fischern gefangen und von fremden eingebracht waren. 

Erst auf Grund des Gesetzes vom 7. Februar 1906, das am 1. Marz 
1906 in Kraft trat, wurde die Anmeldepflicht auch auf die rein 
deutschen Fischfange ausgedehnt. § 41 der AusfUhrungsbestim
mungen besagt, daD deutsche Fischer und Mannschaften dent
scher Schiffe die von ihnen gefangenen und an Land gebrachten 
Fische, Robben, Wal- und anderen Seetiere sowie die davon ge
wonnenen Erzeugnisse anzumelden haben ohne Riicksicht darauf, 
ob die Seetiere an der deutschen Kiiste oder auf See (in der Kiisten-, 
See- und Hochseefischerei) gefangen sind. 

Es geniigt hierbei miindliche und monatliche Anmeldung, und 
:?war auf Grund der Schiffstagebiicher oder nach Anordnung der 
obersten Landesfinanzbehorde einzureichender sonstiger N achweise. 
Die Anmeldung hat nach § 12 der Seefischerei-Zollordnung und -
soweit Frischfischfang in Betracht kommt - bei derjenigen An
meldestelle zu erfolgen, in deren Bezirk der letzte Fang des Monats 
an das Land gebracht worden ist. Die Anmeldung erstreckt sich anf 
die Hauptarten, die Menge und den annahernden Wert der ge
fangenen und an das Land gebrachten Seetiere sowie der davon 
gewonnenen Erzeugnisse. Ebenso haben Fischereigesellschaften 
die von ihren Fischern usw. gefangenen und an das Land gebrach
ten Seetiere (Fangergebnisse) sowie die davon gewonnenen Erzeug
nisse, die nicht zur offentlichen Versteigerung gelangen, anzumelden. 
Denselben Bestimmungen unterliegen die vereidigten Versteigerer 
(Auktionare, Verkaufer), soweit sie die an Land gebrachten Seetiere 
sowie die davon gewonnenen Erzeugnisse offentlich versteigern. 

Vollzugsvorschriften zum Gesetz vom 7. Februar 1906 erlieB 
das Kaiserliche Statistische Amt untenn 30. Marz 1906, und fUr die 
Heringsfischereigesellschaften, die vom J uni bis Dezember den 
Heringsfang betreiben, unterm 17. Mai 1906. Seit Marz 1906 haben 
hiernach samtliche Beteiligten allmonatlich die Fang- oder Ver
steigerungsergebnisse miindlich oder schriftlich anzumelden. 
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1m Gegensatz zu den Nachweisungen fUr die Handelsstatistik 
werden die Nachweisungen fUr die Seefischereistatistik von den An
meldestellen und Anmeldeposten nur ei n mal monatlich unter 
Benutzung der fUr die im Nordsee- und Ostseegebiet angebrach
ten Fangergebnisse und fUr die Heringsfischereigesellschaften in 
der Nordsee vorgesehenen besonderen Vordrucke entweder un
mittelbar oder durch die HauptzolHimter an der Kiiste dem Stati
stischen Reichsamt, Abteilung fiir Handelsstatistik, eingesandt. 
Die Anmeldeposten senden die Nachweisungen bis spiitestens am 
5. eines jeden Monats an die vorgesetzten Zollstellen, die sie spii
testens am 7. eines jeden Monats einzusenden haben. Die ver
eidigten Versteigerer haben die Versteigerungsergebnisse, die 
Fischereigesellschaften die Fangergebnisse eines jeden Monats spii
testens am 14. des folgenden Monats an das Statistische Reichs
amt unmittelbar einzureichen. Hier werden die eingereichten 
Nachweisungen gepriift, die Ergebnisse zusammengestellt und 
im Deutschen Reichsanzeiger sowie in den Monatlichen Nach
weisen iiber den auswiirtigen Handel Deutschlands veroffentlicht. 

In Verbindung mit dem Gesetz vom 7. Februar 1906 wird auf 
Grund des § 4 (I) der Ausfiihrungsbestimmungen gleichfalls die 
Bodenseefischereistatistik gesetzlich geregelt. Nach § 41 (I) der Aus
fUhrungsbestimmungen haben hiernach deutsche Bodenseefischer 
und Mannschaften deutscher Bodenseeschiffe ihre Fangergebnisse 
ohne Riicksicht daraufhin anzumelden, ob die Fiinge am deutschen 
Dfer (an der deutschen Kiiste), auf dem Bodensee oder am oster
reichischen oder schweizerischen Dfer (auslandische Kiiste) er
zielt wurden. Als Anme1destellen sind diejenigen Stellen vorge
sehen, in deren Bezirk der Meldepflichtige seinen Wohnsitz hat. 
In Frage kommen in erster Linie Fischereiaufseher, Fischmeister, 
Fischermeister und andere Fischereibeamte, llicht aber die staat
lichen Fischereisachverstandigell. Diese Stellen haben Formulare 
fUr jeden Anmeldepflichtigen bereitzuhalten. Dmgrenzt ist durch 
das Gesetz auch der Begriff der Bodenseefischerei, der sich i111 
allgemeinen mit dem ortlichen Begriff deckt. So gehort zur Bodell
seefischerei der Bodensee, der Uberlingersee und der Dntersee bis 
Stein. Ihr steht gleich die Fischerei auf den deutschen Grellz
strecken des Rheins von Stein bis Basel. Siimtliche Nachweisun
gen sind vom zustiindigen Hauptzoll- oder Hauptsteueramt bis 
spiitestens zum 10. eines jeden Monats mit einem Gesamtver
zeichnis an das Statistische Reichsamt einzusenden. 



Fiinftes Kapitel. 

AuBenhandelssta tistik. 
Q uelle n. Ein- und Ausfuhr der wichtigeren Warenartikel im Deut

schen Zollgebiete fiir den Monat J anuar I879 (Monatshefte zur Statistik 
des Deutschen Reichs fiir das J ahr I879, J anuatheft, S. 55*-90*); dasselbe 
flit Februat I879 usw. bis Dezembet I89I (Mollatshefte zur Statistik 
des Deutschen Reichs fiit das Jahr r879, Februarheft usw. bis 1891, 
Dezemberheft). - Monatliche Nachweise iiber den Auswartigen Handel 
Deutschlands Januar 1892 bis Juni 1914, Juli bis Dezember 1920, Mai 1921 
bis Dezember 1925 (Juli 1914 bis Juni 1920 und Januar bis April 1921 
nicht veroffel1t1icht). - Auswartiger nnd iiberseeischer Warenverkehr des 
deutschen Zollgebiets und der Zollausschliisse im Jahre 1878 (Statistik des 
Deutschen Reichs, 1. Reihe, Bd. 39-40); dasselbe illl Jahre 1879 (Statistik 
des Deutschen Reichs, 1. Reihe, Bd. 45-46). - Warenverkehr des deut
schen Zollgebiets mit dem Auslande im Jahre 1880 (Statistik des Deutschen 
Reichs, 1. Reihe, Bd. 54-55); dasselbe fiir 1881 usw. bis 1890 (Statistik des 
Deutschen Reichs, 1. Reihe, Bd. 60-61; Neue Folge Btl. 9--10, 14-15, 
19-20, 25-26, 33-34, 4{)----"41, 47-48, 54-55). - Auswartiger Handel 
des deutschen Zollgebiets im Jahre 1891 (Statistik des Deutschen Reichs, 
Neue Polge, Bd. 60-61); dasselbe fiir 1892 usw. bis I9I3 (Statistik des 
Deutschen Reichs, Neue Folge, Bd. 66-67, 73-74, 79-80, 85-86, 
9 I-92, 97-98, 122-I23, 128-I29, 135-136, 142-143, 152'-153, 
158-159, 165-166, 172-173, 181-183, 189-191, I96-198, 231--232, 
241-242, 251-252, 260-261, 270-27I). - Auswartiger Handel des 
Deutschen Zollgebiets (1889-I900). Berlin 1901. - Der auswartige Handel 
in den Jahren I920, I921 und I922 verglichen mit 4em Jahre 1913 (Sta
tistik des Deutschen Reichs, Bd. 310). - Der Deutsche AuJ3cnhandel 
im Jahre I923 und im I. Halbjahr 1924. Berlin (1925). - Der auswartige 
Handel Deutschlands in den J ahren 1923 und 1924 verglichen mit den 
Jahren 19I3 und 1922 (Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 317-319). -
Die verschiedenell Methoden der Bearbeitul1g der Statistik des answiirtigen 
Warenverkehrs (in II Landern Eutopas), sYlloptisch dargestellt (Statistik 
des Deutsehen Reichs, 1. Reihe, Bd.43, Januarheft 1880, S. 19-33)· -
Die deutsche Handelsstatistik nach ihrel1 gegemviirtigen Einrichtnngcn nnd 
Leistungen (Erganzungsheft zu Vierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen 
Reichs 1898, IV). 

Fur die Zwecke dieser Untersuchungen kommt es ausschlief31ich 
auf den Spezialhandel an (nicht dagegen auf den Gesamteigen
oder den Generalhandel). Dieser "umfaBt zuniichst die Ei nf uhr 
der unmittelbar aus dem Auslande kommenden sowie der von 
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Zollausschliissen, Freibezirken, Niederlagen, aus laufenden Ab
rechnungen usw. kommenden Waren in den freien Verkehr; 
ferner die Einfuhr zur Veredlung (einschlief31ich der Be- oder Ver
arbeitung im Freihafen Hamburg) auf inlandische Rechnung, die 
Einfuhr in die Zollausschliisse zum Verbrauch, die Verbringung 
von Schiffsbedarf an auslandischen Waren auf ausgehende deutsche 
Schiffe. Der Spezialhandel umfa13t andererseits die A usfuhr a us 
dem freien Verkehr nach dem Ausland einschlieBlich der unter 
amtlicher Uberwachung ausgehenden, einer Verbranchs- oder 
Stempelabgabe unterliegenden Waren (Bier, Branntwein, Essig
saure, Leuchtmittel, Mineralwasser usw., Salz, Spielkarten, Tabak, 
Wein, Zucker, Ziindwaren); ferner die Ausfnhr nach der Vered
lung auf inlandische Rechnung sowie die Ansfuhr der im Freihafen 
Hamburg auf inlandische Rechnung hergestellten Waren". Hier
aus geht hervor, da13 die Spezialhandelsnachweisung "eine Au13en
handelstatistik vom Standpunkt der Produktion aus betrachtet 
wiedergeben will; also die Einfuhr von Giitern, welche der deut
schen Volkswirtschaft als Rohmaterialien, Halbfabrikate, festes 
Kapital, unmittelbare Konsumgiiter zugute kommen, zum andern 
die Ausfuhr von Giitern, welche die deutsche Volkswirtschaft ab
geben kann"!). 

Die deutsche Handelsstatistik beruhte vom Jahre 1880 bis zum 
28. Februar 1906 auf dem Reichsgesetz iiber die Statistik des 
Warenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Ausland vom 
20. J uli 1879, bezog sich also nicht auf das Gebiet des Deutschen 
Reichs, sondern auf das deutsche Zollgebiet. Durch das Reichs
gesetz, betreffend die Statistik des Warenverkehrs mit dem Aus
lande, vom 7. Februar 1906 hat die deutsche Handelsstatistik 
eine Neugestaltung insofern erfahren, als sie vom 1. Marz 1906 
ab den auswartigen Warenverkehr des gesamten deutschen Wirt
schaftsgebiets und nicht mehr wie bisher nur den des deutschen 
Zollgebiets darstellt. Zum deutschen Wirtschaftsgebiet gehorten 
bis zum Friedensvertrag von Versailles das ganze deutsche Reichs
gebiet (au13er Helgoland und den badischen Zollausschliissen), das 
Gro13herzogtum Luxemburg sowie die osterreichischen Gemeinden 
Jungholz und Mittelberg. Seit Beendigung des Weltkriegs hat 
sich das deutsche Wirtschaftsgebiet zunachst durch die Abtre-

1) Meerwarth: Nationalokonomie und Statistik. Berlin und Leipzig 
1925, S. 358f. 



lIZ 

tungen erheblich verkleinert. Das Grol3herzogtum Luxemburg 
ist aus dem deutschen Zollverein ausgeschieden. Das Saargebiet 
zahlt voriibergehend auf Grund der Bestimmungen von Versailles 
auch nicht mehr zum deutschen Wirtschaftsgebietl). 

Was nun den Aul3enhandel mit den einzelnen Landern an-
geht, so kommen hierfiir drei Methoden in Frage: 

1. Ermittlung des Grenz- bzw. Speditionslandes, 
z. Ermittlung des Handelslandes, 
3. Ermittlung des Erzeugungs- bzw. Verbrauchslandes. 

Nach der ersten Methode werden als Verkehrslander im Land
verkehr die Nachbarlander und im Seeverkehr als Herkunftsland 
das Land, aus dessen Hafen das Schiff zuletzt auslauft, und als 
Bestimmungsland dasjenige, welches es zunachst anlauft (Spedi
tionsland), angesehen. 

Die zweite Methode sieht als Herkunftsland das Land an, in 
dem die Ware gekauft, und als Bestimmungsland das Land, 
nach dem die Ware verkauft wird, dessen freier Handel also eine 
Ware unmittelbar abgibt oder in sich aufnimmt. 

Die letzte Methode endlich hat zum Gegenstand die Ermitt
lung des Erzeugungs- und des Verbrauchslandes, indem sie als 
Herkunftsland das Land der Erzeugung der eingefiihrten Waren 
und als Bestimmungsland das endgiiltige Verbrauchsland der 
ausgeflihrten Waren anzugeben sucht. 

Sowohl in den friiheren Kommerzialnachweisungen als auch bei 
der Reichsregelung von 1871 gelangte fUr die Ausscheidung der 
Waren nach der Verkehrsrichtung die erste Methode zur Anwen
dung, indem lediglich der Ubergang der Waren iiber die verschie
denen Grenzen mal3gebend war, dieWareu also nur danach ge
schieden wurden, ob sie iiber diese oder jene Grenzstrecke ein
oder ausgefiihrt worden waren. Dieser Ausscheidungsmodus ist 
zwar weitaus am leichtesten durchzuflihren, er hat aber fUr eine 
Klarlegung der Handels- und Wirtschaftsverhaltnisse so gut wie 
keinen Wert. 

Erst mit der Regelung durch das Gesetz vom zoo J uli 1879 und 
damit vom Jahre 1880 an erfolgte die Ausscheidung der iiber die 
Grenzen gehenden Waren nach dem I.,ande der Herkunft und dem 
Lande der Bestimmung dergestalt, dal3 als Herkunftsland das
jenige Land gilt, ans dessen Gebiet die Versendung erfolgt ist, 

1) Statistischcs JahrllUch fiir rlas Deutsche Reich I<)2.1/~5, S.137. 
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und als Bestimmungsland dasjenige Land anzusehen ist, wohin die 
Versendung gerichtet wird, wahrend diejenigen Lander, durch 
welche die Waren auf dem Transport unmittelbar durchgeftihrt, 
oder in welchen sie lediglich umgeladen oder umspediert werden, 
auBer Betracht bleiben. Hierbei ist nach den AusfUhrungs
bestimmungen des Bundesrats in der Regel als das Land der Her
kunft das Land, aus dessen Eigenhandel die Ware herstammt (die 
Provenienz), als Land der Bestimmung das Land, in dessen Eigen
handel die Ware tibergeht, zu betrachten. 

Neben der neuen Ausscheidung nach dem Herkunfts- und Be
stimmungslande wurde aber zunachst die alte nach den Grenz
strecken in gewissem Umfange beibehalten und in den Veroffent
lichungen des Kaiserlichen Statistischen Amts eine Ubersicht tiber 
den Generalhandel nach den Grenzstrecken gegeben. Diese Uber
sicht fiel dann mit dem Jahre 1891 infolge der Abanderungen der 
Dienstvorschriften zu dem Gesetz yom 20. J uli 1879, die der 
Bundesrat erlassen und der Reichskanzler unter dem 6. Marz 1892 
bekanntgemacht hatte, fort. 

Das Prinzip, die Herkunft und Bestimmung der ein- und aus
gehenden Waren nach den Handelsbeziehungen festzulegen, 
wurde seit 1879 unverandert beibehalten. 

Auch bei der Neuregelung der Statistik des Warenverkehrs im 
Jahre 1906 wurde zunachst die fragliche Bestimmung in das Ge
setz yom 7. Februar 1906 in der gleichen Fassung tibernommen. 
Hierzu stand jedoch im Widerspruch, daB der § 9 des Zolltarif
gesetzes yom 25. Dezember 1902 bestimmte: 

"Bei der zollamtlichen Abfertigung einer Ware, die je nach ihrem Her
stellungsland einer unterschiedlichen Zollbehandlung unterliegt, ist von 
dem Einbringer zu erkliiren und auf Erfordern nachzuweisen, in welchem 
Lande die Ware hergestellt ist." 

Dieser Bestimmung soUte nun nachtraglich auch in der Statistik 
des Warenverkehrs Rechnung getragen werden. So ist denn der 
Bundesrat in den Ausfiihrungsbestimmungen zu dem Gesetz yom 
7. Februar 1906 von dem im Gesetze selbst vertretenen Prinzip 
abgewichen und zu dem gegenteiligen Ausscheidungsmodus tiber
gegangen, indem er im § 2 vorgeschrieben hat: 

"Als Land der Herk unft ist dasjenige Land anzusehen, in we1chem die 
Ware in derjenigen Beschaffenheit erzeugt oder hergestellt ist, in welcher 
sie zur Einfuhr in das deutsche Zollgebiet oder in einen ZollausschluLl ge
langt. Ist dieses Land nicht bekannt, so ist dasjenige Land anzugeben, aus 
dessen Eigenhandel die Ware stammt, und falls auch dieses Land nicht be-

Kuczynski, Nahrungsmitlel1. 8 
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kannt ist, dasjenige Land, aus dessen Gebiete die Versendung der Ware mit 
der Bestimmung nach dem deutschen Zol1gebiet oder nach einem Zollaus
schluB erfolgt ist. Dabei bleiben die I,ander, durch we1che die Ware auf der 
Beforderung, sei es auch mit Umladung oder Umfrachtung (Umspedition), 
durchgefiihrt wurde, auBer Betracht. Fiir inlandische Waren, die im Aus
lande veredelt worden sind, ist dasjenige Land anzngeben, in dem die Ver
edelung vorgenommen worden ist. Ais Land der Bestimmung ist das
jenige Land anzugeben, fiir dessen Verbrauch die Ware bestimmt ist. 1st 
dieses Land nicht bekannt, so ist dasjenige Land anzugeben, das als Endziel 
der Sendung bekannt ist. Fiir Waren, die zur Veredelung ausgefiihrt werden, 
ist dasjenige Land anzugeben, in dem die Veredelung stattfinden soli." 

Tatsachlich erfolgt nun auch seit dem I. Marz 1906 die Nach
weisung der Verkehrsrichtung nach den Ausfiihrungsbestimmungen 
des Bundesrats, sodal.l als Herkunftsland das Land ange
schrieben wird, in welchem die Ware hergestellt worden ist, und 
als Bestimmungsland das Land, in dessen Verbrauch eine 
Ware iibergeht. Somit sind in der deutschen Handelsstatistik alle 
drei Methoden zur Anwendung gelangt. 

Bei der Durchfuhr ist sowohl das Herkunfts- als auch das Be
stimmungsland jeder Ware anzuschreiben. 

Die Bezeichnung der Lander erfolgt durch Angabe der Staaten 
(Zollgebiete), Kolonien oder Schutzgebiete, wobei mindestens die 
in dem jeweils herausgegebenen Verzeichnisse genannten Lander 
der Herkunft und Bestimmung zu unterscheiden sind, an deren 
Stelle aber auch, falls ihrer Lage nach allgemein bekannte grol.lere 
Handelsplatze in Frage stehen, diese angegeben werden konnen. 

Die vom I. J anuar 1880 ab zu unterscheidenden Grenzstrecken 
bzw. Herkunfts- und Bestimmungslander ergeben sich aus der 
als Anlage 8 zu § 18 der Dienstvorschriften vom 2I. Dezember 1879 
beigefiigten "Ubersicht der zu unterscheidenden Grenzstrecken des 
Eingangs und Ausgangs bzw. Lander der Herkunft und der Be
stimmung der Waren" wie folgt: 

1. Grenzstrecken des Eingangs und A usgangs. 

a) Danemark. 
b) Die Ostsee. 
c) RuBland. 
d) Osterreich. 
e) Schweiz. 
f) Frankreich. 
g) Belgien. 
h) Niederlande. 
i) Die Nordsee. 
k) Zol1ausschliisse an der Weser einschl. Bremen. 
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1) Zollausschliisse an der Elbe einschl. Hamburg. 
m) Nicht ermittelt. 

Beim FluBverkehr mit den Zollausschliissen gilt die Grenze gegen diese, 
beim Seeverkehr mit den Zollausschliissen dagegen die Grenze gegen die be
treffende See als Grenzstrecke des Ein- bzw. Ausgangs. 

II. Lander der Herkunft und Bestimmung. 

1. Deutsches Zollgebiet. 
2. Bremen. 
3. Hamburg-Altona. 
4. Andere deutsche Zollausschliisse. 
5. Diinemark mit Faro\!r-Inseln, Island und Gronland. 
6. Norwegen mit Spitzbergen. 
7. Schweden. 
8. Rul3land in Europa und Asien. 
9. Osterreich-Ungarn. 

10. Schweiz. 
I!. Frankreich mit Algier. 
12. Belgien. 
13. Niederlande. 
14. GroB-Britannien mit Irland und den europaischen Besitzungen. 
IS. Spanien mit den Kanarischen Inseln. 
16. Portugal mit den Azoren und Madeira. 
17. Italien. 
18. Griechenland. 
19. Rumanien. 
20. Serbien. 
21. Bulgarien. 
22. Europaische und asiatische Tiirkei. 
23. Agypten. 
24. Afrika mit AusschluB von Algier und Agypten. 
25. Britisch Vorder- und Hinterindien. 
26. Die ostindischen Inseln (J ava, Sumatra, Borneo, Celebes, Philip-

pinen). 
27. China. 
28. Japan. 
29. Ubriges Asien. 
30. Britisch Nordamerika. 
31. Vereinigte Staaten von Amerika. 
32. Mexiko und Zentralamerika. 
33. Westindischer -Archipel. 
34. Brasilien. 
35· Argentinische Republik, Paraguay und Uruguay. 
36. Chile. 
37. Peru. 
38. Ubriges Siidamerika. 
39. Australien. 
40. Nicht ermittelt. 

8* 
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Gegenstande, hinsichtlich deren die Grenzstrecke des Eingangs oder Aus
gangs, jedoch nicht das Land der Herkunft oder Bestimmung ennittelt ist, 
sind dem Verkehr mit dem betreffenden Grenzstaate zuzurechnen. 

Die Zahl der im Verkehr mit dem Zollgebiet nachzuweisenden 
Landergebiete ist im Laufe der Zeit standig vermehrt worden. 
So steigt die Zahl der Positionen in der Ubersicht der zu unter
scheidenden Lander der Herkunft und Bestimmung vom Jahre r889 
ab auf 66. Die .Anderungen bzw. Erganzungen beziehen sich auf 
folgende Lander: 

I. Europa mit einzelnen auLlereuropaischen Besitzungen euro
paischer Staaten. 

I. Badische Zollausschliisse. 
2. Hamburgisches Freihafengebiet (die Freibezirke Bremen und Brake 

gelten nicht als Zollausland, sondern sind als Freilager im Zollgebiet zu be
trachten; die Freihafen Geestemunde, Bremerhaven und Cuxhaven durfen 
als Herkunfts- oder Bestimmungslander uberhaupt nicht deklariert werden). 

3. Belgien mit EinschluLl des neutralen Gebietes Moresnet. 
4. Bulgarien und die autonome tiirkische Provinz Ostrumelien. 
5. Frankreich mit Algerien und Tunis sowie mit EinschluLl von Andorra 

und Monaco. 
6. Griechenland mit den 10nischen 1nseln, den Kykladen und den nord

lichen Sporaden. 
7. GroLlbritannische Besitzungen am und im Mittellandischen Meer 

(Gibraltar, 1nselgruppe Malta und Cypern). 
8. Italien mit EinschluLl von San Marino. 
9. Montenegro. 

10. Osterreich-Ungarn mit EinschluLl von Bosnien und Herzegowina so
wie von Liechtenstein. 

II. Turkei in Europa (ohne Bosnien und Herzegowina, sowie ohne Bul
garien und die autonome Provinz Ostrumelien) mit den turkischen Besit
zungen in Asien [Kleinasien mit Samos, ferner Syrien, Kurdistan usw., den 
Besitzungen in Arabien am Persischen Meerbusen und am Roten Meere, 
letztere jedoch ohne den agyptischen Anteil (Halbinsel Sinai und Midian)] 
und in Afrika [Tripolis und Barka (Bengasi), aber ohne Agypten]. 

Fur die Bezeichnung der Herkunft nnd Bestimmung fallen fort: 
a) Bremen, 
b) Hamburg-Altona, 
c) Andere deutsche Zollausschlusse. 

II. Afrika 
(soweit nicht bei Frankreich, Portugal, Spanien und Tiirkei eingerechnet). 

12. Dentsche Schutzgebiete in Westafrika (Togoland, Kamerungebiet, 
siidwestafrikanisches Gebiet), mit EinschluG der vValfischbai. 

13. Dentsche Schutzgebiete in Ostafrika (ostafrikanisches und \Vituge
biet) mit dem Kiistenstrich vor denselben (ostlich derselben). 

14. Kapland mit Basuto-, Britisch-Bdschuana-, Griqua-, Pondo-, 
Britisch-Snluland, den Transkeidistrikten und Natal; ferner Oranjefreistaat. 
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15. Marokko. 
16. Siidafrikanische Republik (Transvaal), Sulu- (nicht britisch), Swasi

und Tongoland. 
17. Ubriges \Vestafrika, namlich: das ganze westliche Kiistengebiet 

zwischen Marokko und dem siidwestafrikanischen deutschen Schutzgebiet, 
soweit nicht zu Nr. 12 gehorend (englische Besitzungen und Schutzgebiete: 
Sierra Leone, Gambia, Goldkiiste, Lagos, Nigerdistrikte; franzosische Be
sitzungen im Schutzgebiete: Senegambien, Kongogebiet mit Gabon; por
tugiesische Besitzungen: Bissao, Cacheo und Bolama an der Kiiste von Sene
gambien, Ajuda und Dahomeykiiste, Angola, Kongodistrikt; ferner der 
Kongostaat und der Freistaat Liberia), sowie die Kapverdischen und weiter 
sudlich belegenen Inseln an der westafrikanischen Kiiste, einschl. Ascension, 
St. Helena und Tristan d'Acunha. 

18. Ubriges Ostafrika, namlich: das ganze ostliche Kustengebiet zwischen 
Agypten und den bei Nr. 16 aufgefiihrten Liindern, soweit nicht zu Nr. 13 
gehorend, ferner die Insel Sokotra und die weiter siidlich belegenen Inseln 
an der ostafrikanischen Kuste einschl. Madagaskar, der Maskarenen (La 
Reunion, Mauritius usw.), Komoren (Comaro, Mayotte usw.), Seschellen 
und Admiranten. 

III. Asien 
(soweit nicht bei groBbritannischen Besitzungen am und im Mittelliindischen 

Meer, RuBland, Tiirkei und Agypten eingerechnet). 

19. Britische Besitzungen und Schutzgebiete in Vorder- und Hinterin
dien und im Indischen Ozean, mit EinschluB der portugiesischen und der 
franzosischen Besitzungen in Vorderindien, niimlich: Britisch-Indien mit 
Assam und Britisch-Birma, ferner Ober-Birma, die britischen Ansiedelungcn 
an der StraBe von Malakka (Straits Settlements: Singapore, Malakka, Pe
nang usw.), die britischen Schutzgebiete auf der Malaiischen Halbinsel und 
die Inseln Ceylon, Andamanen, Nikobaren und Keeling-(Kokos-)Inseln, so
wie die Lakediven, Malediven und Tschagos-Inseln; sodann die franzosischen 
Besitzungen Pondichery, Chandernagor, Karikal, Mahe, Yanaon; cndlich 
die portugisischen Besitzungen Stadt und Gebiet Goa, Stadt und Gebiet 
Damao, Insel Diu. Nicht hierher gehoren die britischen Besitzungen Aden, 
Inseln Kameran, rerim und Kuria-Muria an der arab is chen Kustc, sowie 
Hongkong und Nord-Borneo mit der Insel Labuan. 

20. Franzosische Besitzungen und Schutzgebiete in Hinterindien, nam
lich: Cochinchina, Kambodscha, Annam und Tonkin. 

21. Korea. 
22. Niederlandische Besitzungen auf den ostindischen Inseln und Neu

Guinea, mit EinschluB der britischen, portugiesischen und unabhangigen 
Besitzungen auf den ersteren, namlich: die Sundainseln (Java und Madura), 
Sumatra-Gruppe mit Riouw, Banka und Billiton, Borneo-Gruppe mit 
Britisch-Borneo und Labuan, Celebes-Gruppe, kleine Sundainseln zwischen 
Bali und Timor (beide einschl.), die Siidwest-(Serwatty-)Inseln, die Molukken 
mit den Amboinen, der nordwestliche Tei! von Neu-Guinea. 

23. Siam. 
24. Spanische Besitzungen in Asien und auf den australischen Inseln, 

namlich: Philippinen mit Sulu-Inseln, Marianen, Carolinen und Palaos. 
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IV. Amerika 
(soweit nicht bei Diinemark eingerechnet). 

25. Bolivien. 
26. Britische Besitzungen in Nordamerika, niimlich: Kanada, Neufund

land mit Labrador (auch St. Pierre und Miquelon) und die Bermudas
Inseln. 

27. Britische Besitzungen in Westindien, Zentral- und dem nordlichen 
Siidamerika, niimlich: Britisch Honduras, Bahama-, nebst Caicos-, Turks
und Inagua-Inseln, femer J amaika, Caymanns-Inseln, britische kleine An
tillen [Leeward- und Windward-Inseln (Virgin- oder Jungfeminseln, 
St. Christopher, Anguilla, Nevis mit Redonda, Antigua und Barbuda, 
Montserrat, Dominica, Santa Lucia, St. Vincent, Grenada und Grenadinen, 
Tobago) mit Barbadoes und Trinidad], Britisch-Guayana. 

28. Diinische Besitzungen in Westindien, niimlich: die kleinen Antillcn
inseln St. Croix, St. Jean (St. John) und St. Thomas. 

29. Ecuador mit den Galapagos-lndeln. 
30. Franzosische Besitzungen in Westindien und Siidamerika, niimlich: 

die kleinen Antilleninseln Guadeloupe mit Dependenzen (La Desirad, Marie
Galante, Les Saintes, St. Barthelemy, nordlicher Teil von St. Martin) und 
Martinique, femer Franzosisch-Guayana. 

31. Haiti (Republiken Dominica nnd Haiti). 
32. Kolumbien. 
33. Niederliindische Besitzungen in Westindien (Kolonie Cura<;ao) und 

Siidamerika (Kolonie Surinam), numlich: Inseln Cura<;ao, Bonaire, Aruba 
und die kleinen Antilleninseln St. Martin (siidlicher Teil) , St. Eustatius, 
Saba; femer Niederliindisch-Guayana. 

34. Paraguay. 
35. Spanische Besitzungen in Westindien, niimlich: Cuba und Portorico. 
36. Uruguay. 
37. Venezuela mit den Vogel- (Aves-) und anderen zugehorigen Inseln. 
38. Zentralamerikanische Republiken, numlich: Costarica, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua und San Salvador. 

V. Australien, Festland und Inseln 
(soweit nicht bei III, 22 und 24 eingerechnet). 

39. Britische Besitzungen und Schutzgebiete in Australien, niimlich: 
Festland Australien; die Inseln Tasmania (Van Diemens-Land), Neu-See
land, Norfolk, Kermandec, Fidschi und Rotumah, Auckland, Lord Howe, 
Karoline, Starbuck, Malden und Fanning, Britisch-N euguil1ea. 

40. Deutsche Schutzgebiete in Neuguinea (Kaiser-Wilhelmsland) mit 
dem Bismarck-Archipel, dem deutschen Anteil an den Salomons-Inseln 
und den Marschall-Inseln. 

41. Hawai (Sandwich-Inseln). 
42. Samoa (Schiffer-Inseln). 
43. Die iibrigen australis chen Inseln. 
44. Nicht ermittelt. 

Nachdem mit dem Jahre r892 noch als Herkunfts- und Bestim
mungsland der ZollausschluB Helgoland hinzugetreten war, brachte 
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das J ahr 1897 eine wesentlichere Erweiterung und Anderung 
des Verzeichnisses der Herkunft und Bestimmung, und zwar der
gestalt: 

1. Europa mit einzelnen auBereuropaischen Besitzungen euro-
paischer Staaten. 

1. Freihafen: Hamburg, Cuxhaven. 
2. Freihafen: Bremerhaven, Geestemiinde. 
3. Frankreich mit Korsika, sowie mit EinschluB von Andorra und Monaco. 
4. RuBland in Europa und Asien ohne Finnland. 
5. Finnland. 
6. Tiirkei in Europa (ohne Bosnien und Herzegowina, sowie ohne Bul

garien und die autonome Provinz Ostrumelien) mit den tiirkischen Besit
zungen in Asien (Kleinasien mit Samos, Kurdestan, Syrien usw., mit Aus
nahme von Cypern, Besitzungen in Arabien am Persischen Meerbusen 
und am Roten Meer, letztere jedoch ohne den agyptischen Anteil (Halb
insel Sinai), und in Afrika [Barka (Bengasi) und Tripolis], ferner Monte
negro. 

II. Afrika 
(soweit nicht bei Portugal, Spanien und Tiirkei eingerechnet). 

7. Abessinien, ferner die italienischen Besitzungen am Roten Meer, so
wie die franzosischen und britischen Besitzungen an der afrikanischen Kiiste 
des Golfs von Aden. 

8. Algerien. 
9. Britisch-Ostafrika mit den britischen Inseln Amiranten, Mauritius, 

Seychellen, Sokotra und mit EinschluB von Sansibar, Pemba usw. 
10. Britisch-Siidafrika: Kapkolonie, Basuto-, Betschuana-, Nyassa-, 

Sulu- und Tongaland; Besitzungen der Britisch-Siidafrikanischen Gesell
schaft und Natal. 

II. Britisch-Westafrika: Gambia, Goldkiiste, Lagos, Nigergebiet, Sierra 
Leone; Inseln Ascension, St. Helena und Tristan d' Acunha. 

12. Deutsch-Siidwestafrika, sowie die Walfischbai. 
13. Deutsch-Westafrika: Kamerun und Togo. 
14. Franzosisch-Westafrika: Besitzungen und Schutzgebicte am Niger 

(Franzosisch Sudan) und Senegal (Senegambien usw.); Franzosisch-Guinea, 
Dahome, Franzosisch-Kongo, Zahnkiiste. 

15. Kongostaat. 
16. Liberia. 
17. Madagaskar und die iibrigen franzosischen Inseln an der Ostkiiste 

von Afrika: Comoro, Mayotte, Reunion usw. 
18. Oranje-Freistaat. 
19. Portugiesisch-Ostafrika (Mozambique). 
20. Portugiesisch-Westafrika: Angola; Bissao, Bolama und Cacheo all 

der Kiiste von Senegambien; Kongodistrikt; Kapverdische Inseln, Inseln 
do Principe und St. Thome. 

21. Tunis. 
22. Ubriges Afrika. 
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III. Asien 
(soweit nicht bei den britischen Besitzungeu am und im Mittelliindischen 

Meer, RuJ31and, Tiirkei und Agypteu eingerechnet). 

23. Britische Besitzungen und Schutzgebiete in Vorder- und Hinter
indien und im Indischen Ozean usw., niimlich: Britisch-Indien, die bri
tischen Ansiedlungen an der StraBe von Malakka (Straits Settlements, 
Malakka, Penang, Singapore usw.), die britischen Schutzgebiete auf der 
Malaiischen Halbinsel, die Inseln: Andamanen, Ceylon, Keeling- (Kokos-) 
lnseln, die Lakediven, Malediven, Nikobaren und Tschagos-lnseln; Britisch
Borneo, Labuan, Sarawak. 

24. Franzosische Besitzungen und Schutzgebiete in Vorder- und Hinter
indien: Chandernagor, Karikal, Mall{" Pondichery, Yanaon, Anam, Cam
bodja, Cochinchina und Tonkin. 

25. l'ersien. 
26. Spanische Besitzungen in Asien und auf den australischen lnseln, 

namlich: Karolinen, Marianen, Palau-Inseln, Philippinen mit Sulu-lnseln. 
27. Ubriges Asien. 

IV. A meri ka 
(soweit nicht bei Danemark eingerechnet). 

28. Costarica. 
29. Dominikanische Republik. 
30. Guatemala. 
31. Honduras, Nicaragua, Salvador. 
32. Niederliindische Besitzungen in Amerika, niimlich: die kleinen An

tilleninseln, St. l~ustatius, St. Martin (siidlicher Teil), Saba; lnseln Aruba, 
Bonaire, Cura<;ao; ferner Niederlandisch-Guayana (Kolonie Surinam). 

33. Republik Haiti. 

V. Australien und Polynesien 
(soweit nicht bei den niederlandischen Besitzungen im Indischen Ozean und 
den spanischen Besitznngen in Asien und auf den australischen lnseln 

eingerechnet) . 

34. Franzosische Besitzungen und Schutzgebiete in Australasien und 
Polynesien, namlich: Gambier-(Mangarewa-), Gesellschaftsinseln (Tahiti), 
Marquesasinseln; Neucaledonien und Dependenzen (Loyalty-lnseln), 
Paumotu-lnseln, Tubuai-, Uvea- und V,'allis-Inseln sowie die Neuen He
briden. 

35. Samoa- (Schiffer-) lnseln. 

Weitere Anderungen oder Erweiterungen des Verzeichnisses 
der Herkunfts- und Bestimmungslander traten ein: 

I. Jannar 1900. 

1. Europa mit einzelnen aufiereuropaischen Besitzungen euro
piiischer Staatcn. 

1. Norwegen, ferner die Bareninsel Bowie Spitzbergen. 
2. Tiirkei in Europa mit Kreta (ohne Bosnien, Herzegowina, Bulgarien 

und Ostrumelien), ferner Montenegro. 



121 

3. Tiirkei in Asien (Kleinasien mit Samos, Kurdistan, Syrien usw., mit 
Ausnahme von Cypern, Besitzungen in Arabien am Persischen Meerbusen 
und Roten Meer, letztere jedoch ohne die Halbinsel Sinai). 

4. Tiirkei in Afrika [Barka (Bengasi) und 'rripolis] mit Ausnahme von 
Agypten. 

II. Afrika 
(soweit nicht bei Portugal, Spanien und Tiirkei in Afrika eingerechnet). 

5. Agypten mit der Halbinsel Sinai und dem agyptischen 'reil des Sudan. 

III. Asien 
(soweit nicht bei den britischen Besitzungen am und im Mittellandischen 
Meer, RuJ31and in Europa und Asien ohne Finnland, Tiirkei in Asien, Agyp

ten und Britisch-Ostafrika eingerechnet). 
6. Britisch-Indien, die Inseln Andamanen, Lakediven und Nikobaren; 

ferner Belutschistan. 
7. Aden, Bahrein, Kameran, Kuria-Muria, Perim. 
S. Ceylon und die Malediven. 
9. Britische Ansiedlungen an der StraJ3e von Malakka (Straits Settle

ments: Malakka, Penang, Singapur usw.); die britischen Schutzgebiete auf 
der malaiischen Halbinsel, die Keeling- (Kokos-) Inseln, Britisch-Borneo, 
Labuan und Sarawak. 

10. China mit EinschluJ3 von Macao. 
I I. Hongkong. 
12. Deutsches Schutzgebiet von Kiautschou. 
13. Philippinen mit Suluinseln, Guam. 

V. A ustralasien und Polynesien 
(soweit nicht bei den niederlandischen Besitzungen im Indischen Ozean und 

Philippinen eingerechnet). 
14. Deutsch-Neuguinea (Kaiser-Wilhelmsland mit dem Bismarckarchipel 

und dem Anteil an den Salomoninseln), MarschalIinseln, Karolinen, Palau
inseln und Marianen (ausgenommen Guam). 

15. Hawaiische (Sandwich-)Inseln. 
16. Ubriges Polynesien. 

1. J annar 1904. 

II. Afrika. 
I. Britisch-Siidafrika: Kapkolonie, Basuto-, Betschuana-, Nyassa-, 

Sulu- und Tonga-Land: Besitzungen der Britisch-Siidafrikanischen Ge
selIschaft und Natal; Oranje-Kolonie, Transvaal und Swasiland. 

2. Oranje-Freistaat falIt fort. 
3. Siidafrikanische Republik falIt fort. 

IV. Amerika. 
4. Cuba. 
5. Vereinigte Staaten von Amerika einschl. Portorico. 

V. A ustralasie n und Pol y nesie n. 

6. Australischer Bund: Festland Australien und 'fasmanien. 
7. Neu-Seeland. 



I. Kamerun. 
2. Togo. 
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I. Januar 1905. 
II. Afrika. 

IV. Amerika. 
3. Argentinische Republik. 
4. Kanada. 
5. Ubrige britische Besitzungen in Amerika, niimlich: Neufundland mit 

Labrador; Bermuda-Inseln; Bahama- nebst Caicos-, Inagua- und Turks
Inseln; britische kleine Antillen (Leeward- und Windward-Inseln), Anguilla, 
Antigua, Barbados, Barbuda, St. Christopher (St. Kitts), Dominica, Gre
nada und Grenadinen, St. Lucia, Montserrat, Nevis, Redonda, Tobago, 
Trinidad, St. Vincent, Virgin- oder Jungfern-Inseln; Caymanns-Inseln und 
Jamaica, Britiseh-Honduras; Britisch-Guayana; Falklandinseln. 

6. Panama. 
7. Vereinigte Staaten von Amerika; Portorieo; Panamakanalzone. 

1. Marz 1906. 
I. Europa mit einzelnen aullereuropiiischen Besitzungen euro-

piiischer Staaten. 

1. Freihafen Hamburg (Cuxhaven fiillt fort). 
2. Freihiifen Bremerhaven, Geestemiinde fallen fort. 
3. Montenegro. 

II. Afrika. 
4. Franzi:isisehe Besitzungen an der afrikanischen Kiiste des Golfes von 

Aden, Madagaskar und die iibrigen franzi:isischen Inseln an der Ostkiiste 
von Afrika: Comoro, Mayotte, Rl,union usw. 

5. Italienisehe Besitzungen am Roten Meer und an der Somalikiiste. 
6. Fernando Po, spanisches Westafrika am Kap Blanco und iibriges 

Afrika. 
III. Asien. 

7. Japan einschl. der Erwerbungen auf dem ostasiatischen Festlande. 
8. Portugiesische Besitzungen in Asien: Macao, sonst wie zuvor. 

9. Cuba. 
10. Honduras. 
II. Nicaragua. 
12. Panama. 
13. Salvador. 

IV. Amerika. 

VI. Nicht crmittelt (seewiirts): 
14. Schiffsbedarf fiir fremde Sehiffe. 
15. Andere Waren. 

1. J anuar 1912. 
I. Europa mit einzelnen aullereuropiiischen Besitzungen euro

piiiseher Staaten. 

1. RuBland in Asien fiillt fort. 
2. Tiirkei in Asien fiillt fort. 
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3. Tiirkei in Afrika fiilIt fort. 
4. Norwegen (Biireninseln und Spitzbergen fallen fort). 
5. Osterreich-Ungarn und Liechtenstein (Herzegowina und Bosnien 

fallen fort). 

II. Afrika. 

6. Franzosische Besitzungen an der afrikanischen Kiiste des Golfs von 
Aden (Djibuti, Obok usw. in Franzosisch-Somali), Madagaskar und die iib
rigen franzosischen Inseln an der Ostkiiste von Afrika: Comoro, Mayotte, 
Reunion usw., Kerguelen. 

V. Australasien und Polynesien. 

7. Christmas, Britische Salomon-Inseln, Caroline, Ducie, Fanning, Fidji-, 
Gilbert-, Ellice-(Lagunen-)Inseln, Malden, Norfolk, Phonixinseln, Pitcairn, 
Rotumah, Santa-Cruz-Inseln, Starbuck, Tonga-, Union- oder Tokelau-, 
Washington, Wilson und andere britische Inseln in der Siidsee. 

B. Seekabel, Strandgut und andere Waren. 

I. J anuar I920. 

I. Europa mit einzelnen aul3ereuropiiischen Besitzungen euro
piiischer Staaten. 

1. Saargebiet. 
2. Albanien. 
3. Baltikum (Estland, Lettland, Litauen). 
4. Freistaat Danzig. 
5. Frankreich mit Korsika sowie mit Einschlul3 von Andorra und Mo

naco, jedoch ohne EIsal3-Lothringen. 
6. EIsal3-Lothringen. 
7. Italien mit Einschlu13 von San Marinound den ehemals osterreichisch

ungari'schen Gebieten. 
B. Luxemburg. 
9. Gebiet von Memel. 

10. Ostpolen (ehemalige osterreichische und russische Gebiete). 
II. Westpolen (ehemalige deutsche Gebiete). 
12. Rumiinien einschl. der ihm zufallenden Nachbargebiete. 
13. Nordru131and (siehe auch Baltikum, Finnland und Ostpolen). 
14. Siidru131and (die Gouvernements Podolien, Wolhynien, Kiew, Pol

tawa, Tschernigow. Cherson, J ekaterinoslaw, Charkow und Taurien). 
14. Serbien mit den ihm zufallenden Balkangebieten. 
15. Siidslavische Gebiete der ehemaligen osterreichisch-ungarischen Mon-

archie. 
16. Tschechoslowakei. 
17. Tiirkei in Europa und Asien ohne Arabien und Paliistina. 
lB. Ungarn. 

II. Afrika. 

19. Ehemaliges Deutsch-Ostafrika. 
20. Ehemaliges Deutsch-Siidwestafrika. 
21. Ehemaliges Deutsch-Kamerun. 
22. Ehemaliges Deutsch-Togo. 
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II. Asie n. 
23. Arabien. 
24. Paliistina. 
25. RuJ31and in Asien. 
26. Kiautschou fiiUt fort. 

V. Austral asie n u nd Pol y ncsie 11. 

27. Ehemalige deutsche Besitzungen in der Siidsee. 

1. Juli 1922. 
1. Europa mit einzelnen au13ereuropiiischen Besitzungen 

e u r 0 p ii i s c her S t a ate n. 
I. Statt Westpolen (ehemalige deutsche Gebiete): Polnisch-Ober

schlesien. 
2. Statt Westpolen (ehemalige deutsche Gebiete): Westpolen (iibrige 

ehemals deutsche Gebiete). 

1. J anuar 1923. 
I. Europa mit einzelnen a u13creuropiiischen Bcsitzungen curo

piiischer Staatcn. 
I. Estland. 
2. Lettland. 
3. Litauen. 

1. J anuar 1925. 
1. Europa (ohne Tiirkei) mit E'inzelnen au13ereuropiiischen Be

sitzungen europiiischcr Staaten. 
I. Griechenland mit den Ionischen Inseln, den Kykladen, Nordlichen 

Sporaden, Kreta, Thasos, Samothrake, Lemnos, Lesbos, Chios, Samos, 
Nikaria und den iibrigcn ehemaligen tiirkischen Inseln im A.giiischen Meere. 

2. GroLlbritannien und Nordirland (Grafschaften Down, Antrim, },on
don derry, Armagh, Tyrone, Fermanagh) mit der Insel Man und den bri
tischen Kanalinseln. 

3. Irischer Freistaat. 
4. Italienmit EinschluLl von San Marino, ferner die italienischcn An13en

besitzungen: Lybien (Tripolitanien und Cyrenaika), Erythraa, Italienisch
Somali, Rhodus und die Zwolfinseln. 

5. Jugoslawien (Montenegro, Serbien nnd die siidslawischen Gchiete 
der ehemaligen osterreichisch-ungarischen Monarchie. 

6. RuJ31and ohne die asiatischen Gebiete (Ziffer 21). 
7. Schweiz und Liechtenstein. 
8. Spanien mit den spanischen AuLlenbesitzungen: Kanarische Inseln, 

Rio de Oro (vom Kap Bojador bis ZUlU Kap Blanco), Spanisch-Marokko 
und Spanisch-Guinea (Fernando Poo nebst Annabon, Corisco- und Eloby
inseln, Munigebiet und Kap San Juan). 

II. Afrika 
(soweit nicht bei Italien, Portugal und Spanien eingerechnet). 

9. Britische Besitzungen an der afrikanischen Kiiste des Golfs von 
Aden: Britisch-Somaliland; in Ostafrika: Kenia (friiher Britisch-Ostafrika), 
Uganda; ferner die britischen Inseln Amiranten, Mauritius und die Neben-
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inseln Rodrigues und Kleineren Inseln [01- (Tschagos-) Inseln, Nazaretll
inseln u. a.]. Seychellen, Sokotra, Sansibar, Pemba usw. 

10. Mandatsgebiet Deutsch-Ostafrika. 
I!. Mandatsgebiet Deutsch-Siidwestafrika. 
12. Mandatsgebiet Kamerun. 
13. Mandatsgebiet Togo. 
14. Franzosisch-Marokko und Tanger. 
IS. Franzosisch-Westafrika (Senegal, Franzosisch-Guinea, Elfenbeillkiiste, 

Dahome, Franzosisch-Slldan, Obervolta, Nigerkolonie, Mauretanien) und 
Franzosisch-Aquatorialafrika (Gabun, Mittelkongo, Uballgi, Schari, Tschad). 

16. Spanisch-Afrika fiillt fort (vgl. I, 8). 

III. Asien 
(soweit nicht bei britischen Besitzungen am und im Mittelliindischen 
Meer~, Italien, Agypten und britischen Besitzungen an der afrikanischen 

Kiiste eingerechnet). 

17. China (einschl. Tibet); Hongkong und Wei-hai-wei. 
18. Franzosische Besitzungen und schutzgebiete in Vorder- und Hinter

indien: Chandernagor, Karikal, Mahe, Pondichery, Yanaon; Anam, Cam
bodja, Cochinchina, Tonkin, Laos und Kwang-tschou-Wan. 

19. Japan mit den japanischenAuBenbesitzungen Siidsachalin (Karafuto), 
Korea, Kuantung-Provinz (Siidmandschurei) und Formosa mit den Fischer
inseln. 

20. Paliistina mit Transjordanland. 
21. RuBland in Asien einschl. der russischen Schutzstaaten Bucharei, 

Chorassan, Mongolei und Urjanchai. 
22. Tiirkei in Asien und Europa. 
23. Ubriges Asien, niimlich Afghanistan, Arabien, Maskat (Oman), 

Mesopotamien (Irak) , Syrien; Aden (mit Ausnahme von Sokotra), Bahrein, 
Kameran, Kuria-Muria, Perim; portugiesische Besitzungen (Macao, Stadt 
und Gebiet Damao, Insel Diu, Stadt und Gebiet Goa, ostliche Hiilfte von 
Timor usw.). 

24. Arabien fehlt. 

V. Australien und Polynesiell 
(soweit nicht bei niederliindischen Besitzungen im Indischell Ozeall und 

Philippinen eingerechllet). 
25. Mandatsgebiete in der Siidsee: Deutsch-Neuguinea, Marschall

Inseln, Karolinen, Palau-Inseln und Marianen ohne Guam. 

Bei einem Vergleich des AuBenhandels nach Herkunfts- und 
Bestimmungslandern in der Vorkriegszeit und der Nachkriegszeit 
ist selbstverstandlich die Anderung der Grenzen zu beachten. 
Insbesondere hat sich ja das deutsche Wirtschaftsgebiet seit Be
endigung des Weltkrieges erheblich verkleinert. ElsaB-Lothringen, 
Teile der preuBischen Provinzen OstpreuBen, WestpreuBen, 
Brandenburg, Pommern, Schlesien, Posen und der Rheinprovinz 
wurden teils im Jahre 1918, teils im Jahre 1919 yom Deutschen 
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Reiche abgetrennt. Das GroBherzogtum Luxemburg ist, wie 
gezeigt, aus dem deutschen Zo11verein und damit auch aus dem 
deutschen Wirtschaftsgebiet ausgeschieden. In der Handels
statistik der Nachkriegszeit, die mit dem Jahre 1920 beginnt, 
werden a11e diese Gebiete, ebenso wie das Saargebiet, als Ausland 
behandelt. Das gleiche gilt fUr die abgetretenen Teile der preu
Bischen Provinz Schleswig-Holstein seit dem IS. Juni 1920 und 
fUr die abgetretenen Teile von Oberschlesien seit dem I. J uli 1922. 

Bei der Behandlung des AuBenhandels in der Nachkriegszeit 
ergab sich eine weitere Schwierigkeit dadurch, daB in der amtlichen 
Statistik bei den einzelnen Waren nur diejenigen Herkunftslander 
bzw. Bestimmungsliinder nachgewiesen sind, die unter Zugrunde
legung der Einheitswerte von 1913 im Jahre 1920 einen Umsatz von 
mindestens 500000 Papiermark, in den Jahren 1921-1924 einen 
Umsatz von mindestens 50000 Goldmark bzw. Reichsmark hatten. 
Immerhin war diese Lticke unerheblich. Viel empfindlicher war das 
Fehlen all e r Angaben tiber die Ausfuhr von J anuar bis Mai 192I. 

Hier wurde der Ausweg gewahlt, daB bei Berechnung des Durch
schnitts fUr 1920/24 die Ausfuhr fUr 1921 mit dem Anderthalb
fachen der Ausfuhr von Mai/Dezember 1921 eingesetzt wurde. 

Die Beschaffung des statistischen Materials erfolgt in der 
Hauptsache durch die Zollstellen, die unmittelbar mit der Zoll
behandlung der tiber die Grenzen kommenden Waren zu tun 
haben, wie die Zollamter in den Grenzbezirken und die Zoll- und 
Steuerstellen im Innern, bei denen die ein-, aus- und durch
gefUhrten Waren nach den Zollgesetzen behandelt werden. Da
neben kommen noch in Betracht besondere Anmeldestellen fUr 
die Zollausschltisse und hierftir eigens errichtete Stellen, sogenannte 
Anmeldeposten, fUr die statistische Anmeldung in den Grenz
bezirken und fUr den Fischfang, welche aber den Zollstellen an
gegliedert sind. Die einzelnen Anmeldestellen stehen im unmittel
baren Verkehr mit dem Statistischen Reichsamt. Die friihere 
Zwischenstelle der Direktivbehorden ist fortgefallen. 

Die tiber die Grenzen gehenden Waren sind von den Anmelde
pflichtigen bei den Anmeldestellen entweder schriftlich mit 
Anmeldeschein oder in bestimmten einfacheren Fallen mtindlich 
in vorgeschriebener Weise anzumelden, wobei unter Umstanden 
die Zolldeklarationen die Anmeldescheine vertreten konnen. 
Soweit erforderlich, sind daneben noch besondere Nachweise zu 



127 

liefern und weitere Papiere beizubringen. Eine Sicherung fUr 
die Erfullung der Anmeldepflicht gibt die 1879 zuerst getroffene, 
1906 unverandert beibehaltene Bestimmung1): 

"Die offentlichen Beforderungsanstalten und diejenigen Personen, welche 
Giiter gewerbsmiiLlig befordern, diirfen nach dem Zollauslande gerichtete 
Sendungen nur dann befordern oder, falls ihnen die Bestimmung der Waren 
in das Zollausland erst wahrend der Beforderung bekannt wird, weiter 
befordern, nachdem ihnen die erforderlichen Anmeldescheine iiberwiesen 
worden sind und wenn letztere sowohl in fonneller Hinsicht den erteilten 
Vorschriften entsprechen, als auch ihrem Inhalte nach mit den Frachtbriefen 
iibereinstimmen. 

Fiir die Ausfuhr kann ausnahmsweise die N achlieferung des Anmelde
scheins binnen liingstens achttagiger Frist, gegen Einreichung eines 
Zwischenscheins (Interimsscheins), gestattet werden. Der Zwischenschein 
weist die Massengiiter nur nach der Gattung, die Stiickgiiter nur nach Zahl 
und Merkzeichen der Packstiicke nach." 

Die Anmeldestellen senden bei der Ausfuhr in einem Zeitraum 
von 2-8 Tagen die Anmeldescheine, die Aufzeichnungen uber 
die mundlichen Anmeldungen, sowie die die Anmeldescheine 
vertretenden Zoll- und Steueranmeldungen unmittelbar an das 
Statistische Reichsamt. Bei der Einfuhr findet dagegen eine 
Zusammenstellung bereits bei den Zollstellen statt, und sie senden 
diese sogenannten Streifen an das Statistische Reichsamt. Der 
Eingang fur den betreffenden Monat wird mit dem fUnften Tage 
des nachsten Monats abgeschlossen. Bis zum 20. des auf den 
fraglichen Monat folgenden Monats werden die Ergebnisse end
gultig festgestellt. In der Zeit yom 28. bis 29. des Monats, der auf 
den Berichtsmonat folgt, erscheinen dann die "Monatlichen Nach
weise fur den auswartigen Handel". Diese Nachweise beziehen sich 
jedoch lediglich auf den Spezialhandel. Die Bearbeitung des 
Urmaterials fUr die Ausfuhr erfolgt im Statistischen Reichsamt 
neuerdings mittels elektrischer Zahlmaschinen. Dagegen wird das 
Material fUr die Einfuhr mittels Hand bearbeitet. 

Bei dieser Bearbeitung werden alle Waren in ein Waren schema 
eingegliedert, das die fUr die Einfuhr und die Ausfuhr in Betracht 
kommenden Waren in systematischer Ordnung wiedergibt. Dieses 
Schema fiihrt den Namen "Statistisches Warenverzeichnis"; es 
lehnt sich an die Gliederung des Zolltarifs an, gibt aber oft eine 
starkere Unterteilung. In jeder Nummer des Warenverzeichnisses 
befinden sich entweder nur eine Warenart oder mehrere Waren-

1) § 6 des Gesetzes betreffend die Statistik des Warenverkehrs mit dem 
Ausland vom 7. Februar 1906. 
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arten zusammen. Die Gliederung des Warenschemas ist mehrfach 
geandert worden; die wichtigsten, im folgenden eingehend be
handelten Anderungen stammen aus den J ahren 1880, 1885, 1888, 
1896 und 1906. Nach diesem ausfiihrlichen Schema werden die Er
gebnisse der Handelsstatistik fortlaufend und am schne11sten in 
den "Monatlichen Ubersichten" veroffentlicht. 

In den Nachweisungen der Handelsstatistik werden die Mengen 
und die Werte der ein- und ausgefiihrten Waren dargestellt. Fur 
die Zwecke dieses Buches ist fast ausschlieBlich die Mengenangabe 
von Bedeutung, da es hier darauf ankommt, den Verbrauch an 
Nahrungs- oder Futtermitteln der Menge nach zu erfassen. 

Nach der ersten Regelung der AuBenhandelsstatistik yom 
Jahre 1871 erfolgte die Notierung der Warenei nf uhr auf Grund 
der zo11amtlichen Revisionen und gemaB den yom Zo11gesetz in 
dieser Hinsicht getroffenen Bestimmungen. Die Anschreibung 
der Waren a us- und -d urchf uhr geschah dagegen lediglich auf 
Grund der jeweils vorhandenen Frachtpapiere bzw. der diese 
erganzenden mundlichen Erkundigungen. Danach wurden also 
diejenigen Waren, fiir welche die Eingangsabgabe mehr als 
3.- M. pro Zentner betrug, bei der Einfuhr stets nach dem 
amtlich ermittelten Nettogewicht angeschrieben, soweit der Zo11-
tarif nicht ausnahmsweise andere MaBstabe der Verpackung 
zugrunde legte; hierbei ist zu bemerken, daB nach den Bestim
mungen dieses Tarifs manche Umhu11ungen der Waren zum 
Nettogewicht gerechnet werden muBten. Dagegen wurden alle 
zollfreien sowie diejenigen zollpflichtigen Waren, fur welche die 
Abgabe den oben genannten Satz nicht uberstieg, stets. nach dem 
Bruttogewicht notiert. Bei der Ausfuhr und Durchfuhr war das 
Bruttogewicht der Waren uberhaupt der einzige MaBstab fiir die 
Anschreibungen, sofern nicht bei einzelnen Warengattungen die 
Bezeichnung nach Stuckzahl oder MaBgehalt vorgeschrieben 
war. Da nun aber fiir manche Zwecke der Nachweis der Mengen 
nach einem einheitlichen GewichtsmaBstab, insbesondere nach 
dem Nettogewicht, nicht entbehrt werden konnte, war das Kaiser
liche Statistische Amt genotigt, die bekannten Bruttogewichte 
durch Abzug durchschnittlicher Tarasatze in Nettogewicht zu 
verwandeln. Fur die Ermittlung richtiger Durchschnittssatze 
fehlten jedoch ausreichende Anhaltspunkte, da das Statistische 
Amt uber die Art der Verpackung nichts erfuhr und ohne eine 
ubergroBe Ausdehnung der ihm zu liefernden zollamtlichen Uber-
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sichten auch nichts erfahren konnte. Die Warennachweise nach 
dem Nettogewicht waren daher, auch abgesehen von ihrer in 
anderen Ursachen begriindeten Liickenhaftigkeit, nm so weniger 
znverlassig, je mannigfaltiger die bei einigen Waren gebrauchlichen 
Umhiillungen waren und je mehr das Gewicht der Umhiillungen 
im Verhaltnis zum Nettogewicht der Waren in Betracht kam. 

Eine weitere bedeutsame Fehlerquelle in der Mengenfest
steUung lag in der ungeniigenden Sicherung der statistischen 
Erfassung alIer iiber die Zollgrenzen verbrachten Waren durch 
das Fehlen des Deklarationszwanges. 

Die Mangel beim Nachweise der Menge der ein-, aus- und durch
gefiihrten Waren in der beschriebenen Form ihrer Feststellnng 
zeigten sich hauptsachlich bei der Ausfuhr; bei der Einfuhr kamen 
sie nur bei einzelnen Verkehrsarten in Betracht. Anf Grund 
eines Vergleichs zwischen der Zunahme der Ausfuhr nach der 
dentschen Statistik und der Zunahme der Einfuhr aus dem 
deutschen Zollgebiet nach den Statistiken auswartiger Staaten 
konnte festgestelIt werden, daB die in der deutschen Statistik 
nachgewiesene Ausfuhr in den letzten J ahren bis 1874 einschlieB
lich um 20-25% hinter der Wirklichkeit zuriickgeblieben war. 

Erst durch das Gesetz vom 20. Juli 1879 und die hierzu er
lassenen Ausfiihrungsbestimmungen vom 20. November 1879, 
sowie durch das vom Bundesrat erlassene "Statistische Waren
verzeichnis fiir den Nachweis des Warenverkehrs des deutschen 
Zollgebietes mit dem Auslande" vom 16. Dezember r879 wurde 
auch beziiglich der Mengenangaben eine sichere Grundlage ge
schaffen, welche auch durch die Neuregelung der deutschen 
Handelsstatistik vom Jahre 1906 nur wenig zu erganzen war. 

Die wesentlichste Neuregelung des J ahres 1879 bildete die 
Einfiihrung des Deklarationszwanges. Erst jetzt konnte man 
hoffen, zu vollstandigen und sicheren Ergebnissen zu gelangen. 
AlIe iiber die Grenzen des deutschen Zollgebietes ein-, ans- und 
durchgefiihrten Waren waren numuehr den fiir die Verkehrs
statistik beauftragten Amtsstellen vom Warenfiihrer anzumelden. 
1m Gegensatz zu friiher bestand jetzt also eine feste Pflicht zur 
Anmeldung, wahrend vorher mehr oder weniger der gute Wille 
des Frachtfiihrers ausschlaggebend war. 

Nach dem Gesetz vom 20. Jnli 1879 in der Fassung des Gesetzes 
vom 7. Februar 1906 gibt das Statistische Warenverzeichnis fiir 
jede Warengattung den MaBstab (Kilogramm, Festmeter, FaB, 

Kuczynski, Nahrungstnittel 1. 9 
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Stuck, Liter usw.) an, nach welchem die Anmeldung oder die 
Anschreibung zu erfolgen hat. In der Regel ist das Gewicht der 
Waren anzugeben. Die anderen teils allein, teils auch neben dem 
Gewicht vorgeschriebenen Ma13stabe bilden mehr oder weniger 
Ausnahmen. 

Bei den nach Gewicht anzumeldenden verpackten Waren ist 
das Reingewicht anzugeben. Fur Packstucke (KoHi) mit nur einer 
Warengattung genugt das Rohgewicht unter Angabe der Ver
packungsart. Ebenso genugt das in den Zollpapieren angegebene 
Rohgewicht auch fur die statistische Anmeldung bei den Waren, 
die unmittelbar aus dem Auslande oder von einer Niederlage, einem 
Freibezirk oder Zollausschlu13 zum Eingang in den freien Verkehr 
angemeldet und nach dem Rohgewicht zollpflichtig sind. Bei 
Fliissigkeiten und den zur Einfuhr kommenden verdichteten Gasen 
wird die unmittelbare Umschlie13ung zum Reingewicht gerechnet. 
Dagegen ist bei der Einfuhr von flussigen tierischen und pflanz
lichen Fetten, fetten Olen und Mineralolen das Eigengewicht, d. h. 
also ohne das Gewicht der U mschlie13ung und des zur Beforderung 
dienenden Behaltnisses anzumelden, wenn die Einfuhr zur Ver
edlung, auf eine Niederlage, auf ein fortlaufendes Konto oder in 
einen Freibezirk oder Zollausschlu13 erfolgt. 

Bezuglich der Waren, die nach anderen Ma13staben als nach 
dem Gewicht gehandelt werden, ist die Angabe nach diesen 
anderen Ma13staben ohne oder neben der Anmeldung des Ge
wichtes durch die Neuregelung von 1906 in einem ausgedehnteren 
Ma13e als fruher verlangt. U m aber Belastigungen des Handels 
zu vermeiden und die statistischen Anmeldestellen nicht zu 
beschweren, hat man die Forderung nach Angabe der handels
ublichen Ma13stabe doch auf das Notwendigste beschrankt; die 
betreffenden FaIle sind in einer Anlage des Statistischen Waren
verzeichnisses besonders zusammengestellt. 

Um die Entwicklung des Au13enhandels fUr die einzelnen Nah
rungs- und Futtermitte1 verfolgen zu konnen, ist im folgenden 
fUr jede Nummer des jetzt geltenden Schemas die Bezeichnung 
und die Eingruppierung bei jeder neuen Veranderung nachge
wiesen 1): 

1) Die erste Eintragung gibt also den gegenwartigen Stand (letzte Anue
rung Oktober 1925) wieder. A == Ausfuhr, E = Einfuhr. 
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Getreide und Reis. 
In der deutschen Handelsstatistik sind die Hauptgetreidearten 

Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, sowie Reis infolge ihrer besonderen 
Wichtigkeit bereits seit dem Jahre 1873 getrennt unter verschie
denen Nummern aufgefiihrt. Nur einige weniger wichtige Er
zeugnisse des Landbaus, wie Buchweizen, Hirse, die zu Beginn der 
deutschen Handelsstatistik allgemein unter "iibrigem Getreide" 
gefiihrt waren, wurden erst im Jahre 1880 bzw. 1885 spezialisiert. 

1. Roggen. 1872, 148 Roggen; 1880, 208 Roggen; 1885, 322 Roggen; 
1888,317 Roggen; 1896,321 Roggen; 1899,321 alb Roggen: E: 321 a Rog
gen russisehen Ursprungs, 321 b Roggen anderen Ursprungs, A: 321 Roggen; 
1901, 321 Roggen; 1906 jan.IFebr., 321 alb Roggen: E: 321 a russischen, 
321 b anderen Ursprungs, A: 321 Roggen; 1906 Marz, 1 Roggen. 

2a. Weizen. 1872, 147 Weizen; 1880,207 Wcizen; 1885, 324 Weizen; 
1888,316 Weizen; 1896,320 Weizen; 1899,320 alb Weizen: E: 320 a russ. 
Ursprungs, 320 b anderen Ursprungs, A: 320 Weizell; 1901, 320 Weizen; 
1906 Jan.IFebr., 320 alb Weizen: E: 320 a russ., 320 b anderen Ursprungs, 
A: 3Z0 Weizen; 1906 Marz, za Weizen. 

zb. Spclz. 1872, 15z alles iibrige Getreide; 1880, Z10 andere, nicht be
sonders genallnte Getreidearten; 1885, 323 Spelz (Dinkel, Vesen); 1888, 
315 Spelz (Dinkel, Eillkorn usw.); 1891, 315 Spelz; 1896, 319 Spelz; 1906 
Marz, zb Spelz. 

3a Malzgerste nnd 
3b andere Gerste. 1872,149 Gerste; 1880, ZIZ Gerste; 1885, 327 Ger

ste; 1888, 326 Gerste; 1896, 330 Gerste; 1899, 330 alb Gerste: E: 330 a russ. 
Ursprungs, 330 b alldern Ursprungs, A: 330 Gerste; 1901, 330 Gerste; 
1906 Jan.jFebr., 330 alb Gerste: E: 330 a russ., 330 b and ern Ursprullgs, A: 
330 Gerste; 1906 Marz, 3ajb Gerste: E: 3a Malzgerste, 3b andere Gerste, 
A: 3 Gerste. 

4· Hafer. 1872, 150 Hafer; 1880, 209 Hafer; 1885, 319 Hafer; 1888, 
318 Hafer; 1896, 322 Hafer; 1899,322 ajb Hafer: E: 322 a russ. Ursprungs, 
322 b and ern Ursprullgs, A: 322 Hafer; 1901, 322 Hafer; 1906 Jan.IFebr., 
322 alb Hafer: E: 322 a russ., b alldern Ursprullgs, A: 322 Hafer; 1906 
Marz, 4 Hafer. 

5· B uehweizen. 1872,152 alles iibrige Getreide; 1880,214 Buchweizen; 
1885, 326 Buchweizell; 1888, 319 Buehweizen; 1896, 323 Buchweizen; 
1899,323 ajb Buehweizell: E: 323 a russ. Ursprungs, ]23 b alldern Ursprullgs, 
A: 323 Buehweizell; 1901, 323 Buehweizell; 1906 Jetn.jFebr., 323 ajb Bueh
weizen: E: 323 a russ., b andern Ursprungs, A: 323 Buehweizen; 1906 
Marz, 5 Buehweizen. 

6. Hirse. 1872, 152 alles iibrige Getreide; 1880, 21I Hillsenfriichte; 
1885 J an./Juni, 320 Hirse, rohe, aueh Moorhirse (Dari); ab Juli 1885, 320 
Hirse, rohe, anJ3er Moorhirse (Dari); 1888, 324 Hirse (Panicum, ita!. Hirse), 
rohe; 1891, 324 Hirse, rohe; 1896, 328 Hirse; 1906 Marz, 6 Hirse. 

7· Mais, Dari. 1872, 151 Mais; 1880, 213 Mais; 1885 jan./Juni, 328 
Mais; ab juli 1885, 328 Mais und syrischer Dari; 1888, 337 Mais und Dari; 
1896, 341 Mais, Dari; 1899, 341 aJb Mais und Dari: E: 341 a russ. Ur-

9* 
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sprungs, 341 b andern Ursprungs, A: 341 Mais; 1901, 341 Mais; 1906 Jan. 
Febr., 341 afb Mais undDari: E: 341 a russ., b and ern Ursprungs, A: 341 Mais; 
1906 Marz, 7 Mais, Dari. 

8. Mannagriitze und andere nicht besonders gellannte Ge
treidearten. 1872, 152 aIles iibrige Getreide; 1880, 210 andere nicht be
sonders genannte Getreidearten; 1888, 325 anderweitig n. g. Getreidearten 
(Mallnagriitze usw.); 1891, 325 Getreidearten, n. b. g.; 1896, 329 Getreide
arten, n. a. g.; 1901, 329 Getreidearten, n. b. g. (Mannagriitze, rohe); 1906 
Marz, 8 wie oben. 

9. Malz, ausgenommen gebranntes und gemahlenes. 1872, 
153 Malz; 1880, 215 Malz; 1885, 329 Malz; 1887 ab 26. Nov., 321 Malz (ge
malzte Gerste und gemalzter Hafer); 1888, 338 Malz (gemalzte Gerste, ge
malzter Hafer); 1891, 338 Malz; 1896, 342 Malz aus Gerste, Hafer; 1906 M arz, 
9 Malz; 1912, 9 wie oben. 

10. Reis, unpoliert. 1872, 328 Reis ungeschiilter; 1880, 454 Reis 
unpolierter; 1885, E: 676 Reis in inliindischenMiihlen geschiilt, 678 Reis zur 
Stiirkefabrikation, 677 Reis ungeschiilter (Paddy), A: 677 Reis ungeschiilter 
(Paddy); 1888, E: 687 Reis in inliindischen Reismiihlen geschiilt, 688 Reis 
ungeschiilt (Paddy), A: 688 Reis ungeschiilt (Paddy); 1891, E: 687 Reis in in· 
liindischen Miihlen geschiilt, 688 Reis ungeschiilter, A: 688 Reis ungeschiilter; 
1896, E: 683 Reis im Zollinland geschiilt, 684 Reis ungeschiilt, A: 684 Reis 
ungeschiilt; 1899, 684 Reis ungeschiilt; 1900, 684 Reis ungeschiilter; 1906 
Marz, 10 a Reis in der Hiilse, 10 bReis enthiilst, Bruchreis, unpoliert; 
1912, 10 Reis, unpoliert. 

Fliilsenfriichte, trockene (reife). 
Die Handelsstatistik weist den Hiilsenfriichten seit ihrem Be

stehen, wenn auch znniichst unter dem Sammelbegriff "Hi.i.!sen
friichte" und unter Einbeziehung der Hirse, eine eigene N ummer zu. 
Seit 1885 erscheinen sie in eigenen Positionen; Erbsen und Wicken 
werden es erst im Jahre 1897. - Die Sammelgruppe "Hiilsen
friichte" triigt ab 1888 den Zusatz "trockene (reife),' (1897 bis 
Februar 1906 ntl! "trockene"). 

II a. Speisebohnen. 1872, [54 Hiilsenfriichte; 1880, 211 Hiilsen
friichte; 1885, 317 Bohnen, genieJ3bare, trockene; 1888,320 Bohnen, genieJ3-
bare; 1896, 324 Bohnen; 1897, 324 a Speisebohnen; 1906 Marz, lIa Speise
bohnen. 

lib. Erbsen. 1872,154 Hiilsenfriichte; 1880, 211 Hiilsenfriichte; 1885, 
318 Erbscn, trockene, auch Kichererbsen und Wicken; 1888, 321 Erbsen, 
Kichererbsen und Wicken; 1896, 325 Erbsen, Wicken; 1897, 325 a Erbsen; 
1906 M arz, II b Erbseu. 

II c. Linsen. 1872, 154 Hiilsenfriichte; 1880, 211 Hiilsenfriichte; 1885, 
321 I,inscn; 1888, 322 Lillsen; 18.96, 326 Linsen; 1906 Marz, IIC Linsen. 

12a. Futter- (Pferde- usw.) Bohnen. 1872/1896 wieNr. IIa; 1897, 
324 h andcre Bohnen (Futterbohnen); 1906 Marz, 12 a Futter- (Pferde- usw.) 
Bohnen. 
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12b. Lupinen. 1872, 169 andere Siimereien, Gartengewachse usw.; 
1880,235 anderweitig nicht genannte Siimereien; 1885, 348 I,upinen; 1888, 
323 Lupinen, trockene (reife); 1896, 327 Lupinen; 1906 Marz, 12b Lupinen. 

12C. Wicken. 1872/1896 wie Nr. llb; 1897, 325 b Wicken; 1906 Marz, 
12C Wicken. 

6lfriichte. 
Die bei Begriindung der Reichshandelsstatistik wichtigsten 

Olfriichte wurden schon damals gesondert behandelt. Andere, die 
erst spater Bedeutung erlangten, wurden erst ab 1885 oder noch 
spater spezialisiert. 

13a. Raps, Riibsen. 1872,157 Raps und Riibsaat; 1880, 220 Raps und 
Riibsaat; 1885,331 Raps, Riibsaat, Kohl-, Hederich- und Rettichsaat; 1888, 
329 Raps (Kohlsaat), Riibsaat (Riibsen), Hederich- und Rettichsaat; 1896, 
333 Raps, Riibsaat; 1899,333 Raps, Riibsaat, Hederich-, Rettichsaat; 1906 
Marz, 13a Raps, Riibsen. 

13 b. Dotter, Olrettich-, Hederichsaa t. 1872, 169 andere Same
reien, Gartengewachse usw.; 1880, 235 anderweitig nicht genannte Siime
reien; 1884, 220 Raps und Riibsaat; 1885, 357 Olfriichte, nicht namentlich 
genannt (seit 1. 7. 1885 auch Leindotter), 331 Raps, Riibsaat, Kohl-, 
Hederich-, Rettichsaat; 1888, 332 a. n. g. Olfriichte, 329 wie Nr. 13a; 1896, 
336 Dotter usw. u. a. Olfriichte, n. b. g.; 1899, 336 Dotter, Sonnenblumen
samen und andere Olfriichte, n. b. g., 333 wie Nr. 13a; 1906 Marz, 13b 
Dotter, Olrettichsaat, Hederichsaat; 1912, 13 b wie oben. 

13C. Senf. 1872, 156 Senf, roher (Senfsaat); 1882, 223 Senf, roher (Senf
saat); 1885, 354 Senfsaat, auch geknirscht; 1888, 330 Senf, roher (Senfsaat), 
auch geknirscht; 1896, 334 Senf, roher; 1906 1I1arz, 13C Senf. 

14a. 1. Mohn. 1872, 169andereSiimereien, Gartengewiichseusw.; 1880, 
235 a. n. g. Siimereien; 1885, 349 Mohn; 1888, 328 Mohn (Mohnsamen) ; 1896, 
332 Mohn; 1906 Marz, 14a Mohn, Sonnenblumcnsamell; 1912, E: 14a 
Mohn, Sonnenblumensamcn, A: 14 Mohn, Sonncnblumen-, Madia-, Kapok-, 
Nigersamen, Erdmandeln usw., Erdniisse, Scsa11l; 1920, E: Lla 1 Molm, 
A: 14 Mohn, Sonnenblu11len-, Madia-, Kapok-, Kigersamcll, Behcnniissc, 
Bucheckern, Erd11landeln, Erdniisse, Lorbeerell, Sesa11l. 

14a. 2. Sonncnblu11lensamen. 1872/1884 wie Nr. 14a I; 1885, 357 
Olfriichte, n. n. g.; 1888,332 a. n. g. Olfriichte; 1896,336 Dotter und andere 
Olfriichte, n. b. g.; 1899, 336 Dotter, Sonnenblumensamen u. a. Olfriichte, 
n. b. g.; 1906 Marz, 14a Mohn, Sonnenblu11lensamcn; 1912 wie Nr. 14a I; 
1920, E: 14a 2 Sonnenblumensa11len, A: wie Nr. 14a 1. 

14 b. I. Madia-, Ka po k·, Nigersa11le n, Behe nn iisse, Erdma ndeln, 
Lorbeeren. 1872/1884 wie Nr. 14a I; 1885, 339 Erdniisse und frische Erd
mandeln, 357 Olfriichte, n. n. g.; 1888, 327 Erdniisse und frische Erdman
deln, 332 a. n. g. Olfriichte; 1891, 332 a. n. g. Olfriichte, 327 wie 1888; 1896, 
336 Dotter usw. u. a. Olfriichte, n. b. g., 331 Erdniisse, frische Erd11landeln; 
1899, 336 Dotter, Sonnenblumen u. a. Olfriichte, n. b. g., 331 Erdniisse. 
frische Erdmandeln; 1906 Marz, 14b, Madia-, Kapoksamen usw., Niger
samen, A: Madiasamen, Behenniisse, Kapok- und Nigersamen; 14 c Erd
mandeln, Bucheckern, Lorbeeren; 1912, E: 14 b Madia-, Kapok-, Nigersamell, 
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Erdmandeln, Bucheckern, Lorbeeren usw., A: wie Nr. 14a 1; 1920, E: 
14b 1 wie oben, A: wie Nr. 14a I. 

14b. 2. Bucheckern. 1872/1884 wie Nr. 14a I; 1885,336 Bucheckern, 
Buchkerne; 1888, 332 a. n. g. blfriichte; 1896,336 Dotter usw. u. a. blfriichte, 
n. b. g.; 1899, 336 Dotter, Sonnenblumensamen u. a. blfriichte, n. h. g.; 
1906 M arz, 14 c Erdmandeln, Bucheckern, I,orbeeren; 1912 wie Nr. 14 hI; 
1920, E: 14h 2 Bucheckern, A: wie Nr. 14a 1. 

14c. Erdniisse. 1872, 160 Erdniisse; 1880, 224 Erdniisse; 1885, 339 
Erdn iisse und frischeErdmandeln; 1888, 327 Erdn iisse unll frischeErdmandeln ; 
1896, 331 Erdniisse, frische Erdmandeln; 1906 Marz, 14 d Erdniisse; 1912, 
E: 14C Erdniisse, A: wie Nr. 14a I. 

14d. Sesam. 1872, 159Sesam; 1880, 222 Sesam; 1885, 355 Sesam; 1888, 
331 Sesam (Sesamsamen); 1896, 335 Sesam; 1900 Marz, 14e Sesam; 1912, 
E: 14d Sesam, A: wie Nr. 14a 1. 

15a. Leinsaat, Leinmehl. 1872, 158 I,einsaat; 1880,221 Leinsaat; 
1885,347 Leinsaat (bis 30.6.1885 auch Leindotter); 1888, 334 Leinsaat; 1896, 
338 Leinsaat; 1906 Marz, 15a Leinsaat (Leinmehl); 1912, 15a Leinsaat, 
Leinmchl. 

15h. Hanfsaat. 1872/1884 wie Nr. 14a I; 1885,343 Hanfsaat; 1888, 
348 Hanfsaat; 1896, 352 Hanfsaat; 1906 Marz, I5h Hanfsaat. 

16a. Baumwollsamen. 1872/1884 wie Nr. 14a I; 1885,334 BaumwoIl
samen; 1888, 333 Baumwollsamen; 1896, 337 Baumwollsamen; 1906 Marz, 
I6a Baumwollsamen; 1912, E: 16a Baumwollsamen, A: 16a BaumwoIl
samen, Sojabohuen, Mowrasaat, Elipe-, Schiniisse, Rizinussulllen usw., 
Palmkerne, Fettmuskatniisse usw., Kiirbiskerne u. a. n. b. g. blslilllereien 
und blfriichte; 1920, E: 16 a Baumwollsamen, A: 16 a Baulllwollsamen, 
Soja-, Butterbohnen, Mowrasaat, Elipe-, Schi-, afrik. Talg-, Fettmuskat-, 
Holzol-, Kulaniisse, Stillingia-, Rizinussamcn, Palm-, Kiirbiskerne n. a. 
n. b. g. blsamereien, und blfriichte (auBer Kopra). 

16b. I. Sojabohnen. 1872/1910 wie Speisebohncn (Nr. II a); 191(J, E: 
16b Elipe-, Schiniissc, Mowrasaat, Sojabohnen usw., A: 16b EIipc-, 
Schiniisse usw.: 1912, E: 16b Sojabohnen, Elipe-, Schiniisse, Mowrasaat, 
Rizinussamen usw., A: wie Nr. 16a; 1920, E: 16b I SojahohnclI, A: wie 
Nr.16a. 

16b. 2. Mowrasaat, Elipe-, Schi-, afrik. ~ralgniisse, Rizinus-, 
Stillingiasamen, Butterbohnen. 1872/1884 wie Nr. 14a I; 1885, 357 
blfriichte n. n. g., 357 a Rizinussamen (bis 30. 6. 1885 unter n. n. g. bl
friichten Nr. 357); 1888, 335 Palmkeme, Kopra, Butterbohnen, 336 Rizinus
samen (Springkomer), 332 a. n. g. blfriichte; 1896, 339 Palmkemc, Kopra 
usw., 340 Rizinussamen, 336 Dotter usw. u. a. blfriichte, n. b. g.; 1899, 
339 wie 1896, dazu Butterbohnen, 339 Dotter, Sonnenblumcnsamen u. a. 
blfriichte, n. b. g.; 1900, 340 Rizinussamen, 339 Palmkemc, Kopra, 
Butterbohnen, Elipe-, Schiniisse, Stillingiasamcn; 1906 M arz, 16 bE: Elipe-, 
Schiniisse USW., A: Elipe-, Schiniisse, Butterbohnen, Stillingiasal11l'11, afrik. 
Talgniisse (Njaviniisse); 16 e Rizinl1ssamen; 1912, wie Nr. 16 b I.; 19.?0, 
E: 16b 2. wic oben, A: wie Nr. 16a. 

16c. Pall11kerne. 1872, 161 Palmkerne; 1880, 225 Palmkeme; 1885, 
351 Palmkerne nnd Kopra; 1888, 335 Palmkerne, Kopra, Butterbohnen; 
1896,339 Palmkeme, Kopra nsw ; 1899,339 wie Nr. 16 b 2; 1900,339 wie 
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Nr. 16b 2; 1906 Marz, 16c Palmkerne; 1912, H: 16c Palmkerne, A: wic 
Nr. 16a. 

16d. Ko pra. 1872, 169 andere Samereien, Gartengewachse usw.; 1880, 
E: 130 Palm- und Kokosniisse (auch Kopra), A: 130 Pa1111- und Kokosniissc; 
1885/1900 wie Nr. 16c; 1906 Marz, 16d Kopra. 

17. Fctt111uskat-, Holzi:il-, Kulaniisse, Kiirbiskcrnc u. a.n. b. g. 
Cilsamercien und Cilfriichte. 1872, 169 andere Siimereien, Gartcn
gewiiehse usw.; 1880, 235 a. n. g. Samereien; 1885, 357 tilfriichte, n.n. g.; 1888, 
332 a. n. g. tilfriichtc; 1896, 336 Dotter usw. u. a. tilfriichtc, n. b. g.; 1899,33(' 
Dotter, Sonnenblu111ensamen u. a. tilfriiehte, n. b. g.; 1906 Marz, 17 andere 
n. b. g. tilsiimereien und tilfriiehte; 1912, E: 17 wie ohen, A: wie Nr. 16 a. 

Samereien. 
Die Samereien werden, abgesehen von einigen Ausnahmen, wie 

Mohren-, Gemnsesamen, Dillsaat sowie Blumen- und Tabaksamen, 
die erst 1888 bzw. 1906 namentlich unter besonderen Nummern 
erscheinen, bereits von 1872 ab gesondert in der Handelsstatistik 
gefUhrt. 

18a. Rotkleesaat. 1872,162 Kleesaat; 1880, 206 Kleesaat; 1885, 345 
Kleesaat; 1906 Marz, 18a Rotkleesaat. 

18b. Luzernesaat. 1872/1884 wie Nr. 14a I; 1885, 358 Sii111ereien, 
a. n. g.; 1888, 350 Kleesaat, Esparsette-, Luzerne-, SerradeJlasaat; 1896, 
354 Kleesaat, Esparsette usw.; 1906 Marz, 18 h Luzernesaat. 

18c. Scrradellasaat. 1872/1884 wie Nr. qa I; 1885, 358 Siimereicn, 
a. n. g.; 1888, 350 wie Nr. 18b; 1896, 354 wic Nr. 18b; 1906 Marz, 18c 
Serradellasaat; 1912, E: 18 c Serradellasaat, A: 18 d ScrradeJlasaai, Wei l.l
kleesaat und andere Kleesaaten. 

18d. Weil3kleesaat und andere Kleesaaten. 1872, 162 Kleesaat; 
1880,226 Kleesaat; 1885, 345 Kleesaat; 1888, 350 wie Nr. 18b; 190() Marz, 
18d WeiLlkleesaat und andere Kleesaaten; 1912, E: 18d WciLlkleesaa1. 
u. a. Kleesaaten, A: 18d wie Nr. 18c. 

19a. Raygras-, Timothcesaat. 1872,163 Grassaat; 1880, 227 Gras
saat; 1885, 342 Grassaat; 1888, 347 Grassa111en (Grassaat, Ti1110theesaat); 
1896, 351 Grassaat, Ti1110thcesaat; 1906 Marz, 19a Raygras-, 'l'i1110theesaat. 

19b. Kanariensaat. 1872, 169 andere Siimereien, Gartcngewachsc 
usw.; 1880, 235 a. n. g. Siimereien; 1885, 358 Sii111creien, a. n. g.; 1888, 
355 a. n. g. oder inbegriffene Samereien, insbesondere Gcmiisesiimerciennsw. ; 
1896, 359Siimereien, n. b. g.; 1906 Marz, 19b Kanarien- usw. Saai; 1920, 
19 b Kanariensaat. 

19C. Andere Grassaat. 1872/1914 wie Nr. 19b; 1920, I')C an(lcrc 
Grassaat. 

20a. R unkelriibcn-, Rotriiben- (Salatbeeten-) Samcn. 1872/1906 
wie Nr. 19b; 1906 Marz, 20a Runkelriibensamen; 1912, 20a wie oben. 

20b. Zuckerriibcnsamen. 1872/1906 wie Nr. l')b; 1906 Marz, 20b 
Zuckerriibensamen. 

21 a. A nderc Feldriibe n-, Zichoric nsa me n und a nderwei tig 
nicht genanntc Sa111ereien fiir den Landbau. 1872/1906 wie 



Nr. 19 b; 1906 Marz, 21 a Miihrensamen, Zichoriensamen usw.; 1912, 21 a 
andere Feldriiben-, Zichoriensamen usw.; 1920, 21 a wie oben. 

2Ib. Miihren-, Gemusesamen, Dillsaat. 1888, 355 wie Nr. I9b; 
1896,359 wie Nr. I9b; 1906 Miirz, 2Ib Gemusesamen; 1912, 21bMiihren-, 
Gemusesamen, Dillsaat. 

2IC. Blumen-, Tabaksal11ell. 1872j1906wieNr. I9b; 1906 Marz, 2IC 
Blumensamen, 21 d Dillsaat, Tabaksamen; 1912, 21 e Blumen-, 'l'abaksamen. 

22. Siimercien zum Genussc (Anis, Fenchel, Koriander, 
Kiimmel usw.). 1872,155 Anis, Fenchel, Kummel, Koriander; 1880, 216 

Anis, 217 Fenchel, 218 Koriander, 219 Kiimmel; 1885, 330 Anis, Koriander, 
Fenchel, Kiimmel; 1888, 339 Anis, Koriander, Fenchel, Kummel; 1896, 343 
Anis, Koriander, Fenchel, Kummel; 1906 Marz, 22a Kummel, 22b Anis, 
Fenchel, Koriander usw.; 1912, 22 Anis, Fenchel, Koriander, Kummel 
usw.; 1923, 22 wie oben. 

Knollen- und Wurzelgewachse. 
Die Kartoffel erscheint schon seit 1872 mit besonderer Nummer, 

hingegen sind samtliche anderen Hackfruchte zunachst unter 
dem Sammelbegriff "Andere Samereien, Gartengewachse usw." 
zu suchen und werden erst in spateren J ahren, wie die Zucker
rube im Jahre 1887, genauer rubriziert. 

23. Kartoffeln, frisch. 1872, 167 Kartoffeln; 1880, 230 Kartoffeln; 
1885, 344 Kart.offeln; 1888, 349 Kartoffeln, frisch; 1896, 353 Kart.offeln, 
frisch; 1899, 353 b Kartoffeln; 1901, 353 b Kart.offeln, frisch; 1906 Marz, 
23 Kartoffeln; 1912, 23 Kartoffeln, frisch. 

24. Futterruben, Miihren, Wasser- und andere Feldruben 
(nicht als Klichengewiichse dienend), frisch, getrocknct. 1872, 
169 andere Siimereien, Gartengewiichse us\\'.; 1880,236 Futterkriiuter; 1885, 
340 Futtergewiichse und Futterkriiuter, n. b. g.; 1886, 341 a, Ruben mit 
Ausnahme der Runkelruben (Zuckerruben), getrocknet (gedarrt); 1888, 
345 Futtergewiichse und Futierkriiutcr, getrocknet, n. a. g.; 1896, 349 
Futtergewiichse, n. b. g.; 1900, 349 Futtergewiichse, n. b. g. (Heu, Ruben
schnitzel); 1906 Marz, 24 Futter-, FelOriiben (nicht als Kuchengewiichse 
dienend); 1912, 24 wie oben. 

25a. Zuckerriibcn, frisch, auch zerkleincrt. 1872, 169 andere 
Siimereicn, Gartengewiichse usw.; 1880, 234 frische Gcmiise, eDoal'e Wllr
zeIn, K11011en, Zwiebeln, Beeren, Kriiuter; 1886, 353 Hunkelriibcn (Zucker
rliben), auch getrocknet oder gedarrt; 1886, 353 Runkelriioen (Zucker
riiben), frisch; 1888, 353 Runkelriiben (Zuckerriiben), frisch; 1896,357 Zucker
riiben, frisch; 1906 Marz, 25a Zuckerriiben, frisch; 1912, 25a wie oben. 

25b. Zuckerrliben, getrocknct, auch zcrklcinert. 1872/1885wie 
Nr. 25a; 1886, 353a Runkelriiben (Zuckerriiben), getrocknet, gedarrt; 1888, 
342 Zichorien und Riiben, getrocknet (gedarrt); 1896, 346 Zichorien, Riiben, 
gedarrt; 1906 Marz, 25b Zuckerriibcn, getrocknet (gedarrt); 1912, 25b 
wie oben. 

26. Zichorien (Zichorienwurzcln), frisch, getrocknet, auch 
zerkleinert. 1872,320 Zichorien, getrocknete, gebrannte oder gemahlene, 
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169 andere Siimereien, Gartengewiichse usw.; 1880, 233 frische und ge
trocknete (ged6rrte) Zichorien; 1885, 337 Zichorien, frische, getrocknete 
(ged6rrte); 1888,342 wie Nr. 25b; 1896, 346 Zichorien, Riiben, ged6rrt; 1901, 
346 Zichorien, Riiben, ged6rrt, getrocknete Riibenwurzeln; 1906 Marz, 
26 Zichorien (Zichorienwurzeln), frisch, getrocknet (ged6rrt); 1912, 26 Zicho
rienwurzeln, frisch, getrocknet, auch zerkleinert; 1923, 26 wie oben. 

Griin- und Rauhfutter. 
27a. Griinfutter, Heu, Spreu, Hiicksel usw. 1872,164 Heu; 1880, 

228 Heu, 236 Futterkriiuter; 1885, 340 Futtergewiichse und Futterkriiuter, 
n. b. g., 356 Stroh, Dachrohr, Schilf, Hiicksel; 1888, 345 Futtergewiichse, 
Futterkriiuter, getrocknet, n. a. g., 354 Stroh-, Dach-, Weberrohr, Schilf, 
Hiicksel; 1896, 349 Futtergewiichse, n. b. g., 358 Stroh, Hiicksel; 1899, 349 
Futtergewiichse, n. b. g., 358b Hiicksel, Stroh; 1900, 349 Futtergewiichse, 
n. b. g. (Heu, Riibenschnitzel), 358b Weizen- undRoggenstroh usw., Hiicksel; 
1901, 349 Futtergewiichse, n. b. g. (Heu), 358b Wei zen- und Roggenstroh 
usw., ungefiirbt, Hiicksel; 1906 Marz, 27a wie ohen. 

27b. Reis- und iihnliches Stroh, ungefiirbt, Hiicksel davoll. 
1872,165 Stroh; 1880, 229 Stroh und Schilf; 1885, 356 Stroh, Dach-, Weber
rohr, Schilf, Hiicksel; 1896,358 Stroh, Hiicksel; 1899, 358a Reis- und iihn
liches Stroh; 1901, 358a Reis- und iihnliches Stroh, ungefiirbt; 1906 Marz, 
27b Reis- und iihnliches Stroh; 1912, 27b Reis- und iihnliches Stroh, un
gefiirbi; 1920, 1\: Reis- und iihnliches Stroh, ungdiirbt, A: Reis- und iihn
liches Stroh, uugefiirbt, Hiicksel davon; 1923, 27b wie oben. 

27C. Getreide- und anderes Stroh, Strohseile, roh. 1872, 165 
Stroh; 1880, 229 Stroh und Schilf; 1885, 356 Stroh, Dachrohr, Schilf, Hiick
sel; 1888, 354 Stroh-, Dach-, Weberrohr, Schilf, Hiicksel; 1896, 358 Stroh, 
Hiicksel; 1899, 358b Hiicksel, Stroh; 1900, 358b und 1901, 358b wie Nr. 
27a; 1906 Marz, 27c Getreide- und anderes Stroh, Strohseile; 1912, 27c wie 
oben. 

H:andels- u. Gewerbspflanzen, anderweitig nicht genannte. 
Aus dieser wichtigen Gruppe, die auch rohe Baumwolle und 

andere Textilstoffe sowie Rohtabak enthalt, kommen hier nur 
Hopfen und Hopfenmehl in Frage. 

30. Hopfen. 1872,219 Hopfen; 1880, 303 Hopfen; 1885, 451 Hopfen; 
1888, 456 Hopfen; 1896, 462 Hopfen; 1906 Marz, 30 Hopfen. 

31. Hopfenmehl. 1872/1906 wie Nr. 30; 1906 Marz, 31 Hopfenmehl. 

Kiichengewachse (Gemiise und eBbare Krauter, Pilze 
Wurzeln u. dgl.). 

Die Entwicklung dieser Gruppe in der Handelsstatistik ist 
sehr ungleichmaBig. Samtliche Kohlarten treten ab 1872 unter 
dem Sammelbegriff "Andere Samereien, Gartengewachse usw." 
auf, erscheinen im Jahre 1880 als "Frisches Gemiise, eBbare Wur
zeIn, Knollen, Beeren usw." und werden erst seit 1906 unter ihrer 



Spezialbezeichnung gefiihrt. Ahnlich verhalt es sich mit den 
Melonen, die I872 in der Gruppe "Anderes frisches Obst" und seit 
I899 namentlich zu finden sind. Auch die hauptsachlichsten frischen 
Gemiisearten, wie Bohnen, Erbsen, Gurken usw. werden erst seit 
I906 namentlich bezeichnet. 

Kiichengewachse, frisch, (33U-33V) allgemein. 1872, 169 
Andere Siimereien, Gartengewachse usw.; 1880, 234 Frisches Gemuse, e1.l
bare Wurzeln, Knollen, Becren usw.; 1885, 341 Gel11use, frisches, uuch 
andere frische Gewiichse zum GenuJ}; 1888, 351 Kuchengewiichse (Gel11use, 
e1.lbare Knollen, Kriiuter, l'ilze, Wurzeln usw.), u. n. g., frisch; 1896, 355 
Kuchengewiichse, frische, n. b. g.; 1900, 355 Kuchengewiichse, frisch, n. 
b. g., Gemiise. 

33a. Rotkohl (Rotkraut). 1{J06 Marz, 33a Rotkohl, Wei1.lkohl; 1912, 
33 a Rotkohl (Rotkraut). 

33b. WeiBkohl (WeiBkraut) .. 1906 Marz, 33a Rotkohl, Wei1.lkohl; 
1912, 33b Wei1.lkohl (Wei1.lkraut). 

33 c. Wirsi ngkohl (Sa vo yer-, Welsch-, B ors kohl). 1906 Marz, 
33b Wirsing-, Rosen-, Grun-, BrauIlkohl; 1912, 33C wie oben. 

33d. BI umenkohl (Karviol, Broccoli, Spargelkohl). 1906 Marz, 
33 d Eierfruchte, Bamien" Blumenkohl, Brusseler Zichorie; 1912, 33 e Blu
menkohl (Kurviol, Broccoli, Spargelkohl), frisch; 1925, 33d wie oben. 

33e. Rosenkohl. 1906 Marz, 33b Wirsing-, Rosen-, Grun-, Braunkohl; 
1912, 33 d Rosen-, Bliitterkohl (Braun-, Butter-, Grunkohl); 1920, 33 d I 
Rosenkohl; 1925, 33e Rosenkoh!. 

33f. Bliitter- (Brann-, Butter-, Grun-), Schnittkoh!. 1906 Marz, 
33b Wirsing-, Rosen-, Grun-, Braunkohl; 1912, 33d Rosen-, Bliitterkohl 
(Braun-, Butter-, Grunkohl); 1920, 33d 2 Bliitter- (Braun-, Butter-, Grun-), 
Schnittkohl; 1925, 33 £ wie oben. 

33g. Artischockcn. 1906 Marz, 33C Artischocken, Meloncn, Pilze, 
Spargel, Tomaten; 1912, 33f Artischocken, Kurbisse, Melonen, Pilze; 1920, 
33£ Artischocken, Pilze; 1925, 33g Artischocken. 

331!. Meloncn. 1872, 168 Ob8t, frisches; 1880, 232 Anderes frisches 
Obst; 1885, 350 Obst, frisches, mit Ausnahme von Wetnbeeren und Sud
friichten; 1888, 352 Obst, frisches, auch frische Beeren zum Gcnu1.l, mit Aus
schlu1.l der Weinbeeren, des J ohannisbrotes und dcr Siidfruchte, genicJ.lbare 
Niisse, unreife, griine; frische Ananas; 1891, 352 Obst, frisches usw; 189(j, 
356 Obst, frisches; 1899, 356£ Anderes Obst (Mclonen, uureife Niisse usw.); 
1905, 356£ Andercs Obst (Ananas, Melonen, unrcifc Niisse); 1906 Miirz, 33C 
Artischocken, Melonen, Pilze, Spargel, Tomaten; 1912, 33£ Artischocken, 
Kiirbisse, Melonen, Pilze; 1920, 33m Gurkel1, Kurbisse, Melonen; 1925, 
33 h Melonen. 

33 i. Rhabarber. 19061Ylarz, 33g Rhabarber, Gurken, Karotten, Salat, 
Spil1at, Schwarzwnrzeln; 1.912, 33q Rhabarber; 1925, 33i Rhabarber. 

33k. Sparge!. 1906 Marz, 33e Artisehocken, Melonen, Pilze, Spargel, 
Tomaten; 1912, 33g Spargel; 1926, 33k Sparge!. 

331. Tomaten. 1906 Marz, 33c Artischocken, Melonen, Pilze, Spargel, 
Tomaten; 1912, 33h Tomaten; 1925,331 Tomaten. 



I39 

33 m. Pil ze. 1906 Mii.rz, 33 c Artischocken, Melonen, Pilze, Spargel, 
Tomaten; 1912, 33£ Artischocken, Kiirbisse, Melonen, Pilze; 1920, 33£ Arti
schocken, Pilze; 1925, 33 m Pilze. 

33n. Zwiebe1n. 1906 Marz, 33e Zwiebeln; 1912, 33i Zwiebeln; 1925, 
33n Zwiebeln. 

33 o. Bohnen. 1906 Marz, 33£ Bohnen, Erbsen; 1912, 33k Bohnen; 
1925, 330 Bohnen. 

33P. Erbsen (Schoten). 1906 Marz, 33f Bohncn, Erbsen; 1912, 33 1 
Erbsen (S('1Ioten); 1925, 33 P Erbsen (Schoten). 

33Cj. Gl1rken, Kiirbisse. 1906 Marz, 33g Rhabarber, Gurken, Ka
rotten, Salat, Spinat, Schwarzwurzeln; 1912, 33111 Gurkel1, 33f Artischocken, 
Kiirbisse, Melonen, Pilze; 1920, 33 m Gurkcn, Kiirbisse, Melonen; 1925, 
33 Cj Gl1rken, Kiirbisse. 

33r. Mecrrettieh. 1906 Marz, 33h Meerrettich; 1912, 33 n Meerrettich; 
1925, 33 r Meerrettich. 

33s. Karotten, Kohlrabi, Radieschen, Rettiche, Fcld- und an
dere Riiben, Knollensellerie. 1906 Marz, 33g Rhabarber, Gurken, 
Karotten, Salat, Spinat, Schwarzwurzeln, 33 i Knoblauch, Kohlrabi, 
Lauch, Petersilie, Rettiche, Sellerie usw.; 1912, 330 Karotten, Kohlrabi, 
Radieschen, Hettiche, Feld- usw. Riiben, Knollcnscllerie; 1925, 33S wie 
ob~n. 

33t. Salat, Spinat, Briisselcr Zichoric. 1906 Marz, :l.ld Eier
friichte, Bamicn, Blumenkohl, Briisseler Zichorie, 33 g Rhabarber, Gurken, 
Karotten, Sulat, Spinut, Schwarzwurzeln; 1912, 33 P Sulat, Spinat, Briisseler 
Zichorie, Pctersilie, Stangcnsellerie; 1920, 33 P Salat, Spinat, Briisseler 
Zichorie, Petersilie; 1925, 33 t wie oben. 

33 u. Petersilie, Stangensellerie (Bleichsellerie). 1906 Marz, 33i 
Knoblauch, Kohlrabi, Lauch, Petersilie, Rettiche, Sellerie usw.; 1912, 33 P 
wie Nr. 33 t; 1920, 33 P wie Nr. 33 t, 33 r Lauch, Knoblauch, Porree, Schwarz
wurzeln, Stangcnsellerie, Majoran und antlere frische Kiichengewachse; 
1925, 33 u wie oben. 

33V. Lauch, Knoblauch, Porree, Scl!warzwl1rzcln, Majoran 
u. a. frische Kiichengewachse. 1906 Marz, 33i Knoblauch, Kohlrabi, 
Lauch, Petersilie, ReUiche, Sellerie usw.; 1912, 33 r Lauch, Knoblauch, 
Porree, Schwarzwurzeln u. a. frische Kiichengewachse; 1920, 33r wie 
Nr. 33 11; 1925, 33 v wie oben. 

34. Mate (Paraguay tee), Lorbeer-, Salbeiblatter, Majoran, 
Waldmeistcr u. a. ZU111 Wiirzen dienende Blatter und Krauter, 
getrocknet. 1872,309 Andere Gewiirze; 1875, 322 Beeren, Gemiise usw., 
getrocknet, gebacken usw., Safte, ohne Zucker eingekocl!t; 1880, 424 a. n. g. 
Gewiirze; 1885, 638 a. n. g. Gewiirze; 1888, 669 Sii111ereien und Kiichenge
wiichse ZU111 GermB, getrocknet usw.; 1896, 666 Samereien und Kiichen
gewiichse, getrocknet, gepulvert, bloB eingekocht oder gesalzen; 1905, 347c 
Blu111en, Bliiten, Bliitter usw., und Krauter zum Gewerbe- und Heilgebrauch, 
n. b. g., frisch, aucl! eingesalzen, 666 wie 1899; 1906 Marz, 34 Paraguay tee, 
Lorbeer-, Salbeibliitter, Waldmeister usw. zum Wiirzen, getrocknet; 1920, 
E: 34 Lorbeer-, Salhcibliitter, Majoran, Waldmeistcr n. a. ZU1l1 Wiirzen 
dienende Blatter und Kriiuter, getrocknet; 65 Tee, A: 34 Mate (Para
guaytee), I,orbeer-, Salbeibliitter, Majoran u. a. znm Wiirzen dienende 



Blatter und Krauter, getrocknet; 1922, E: 34 wie oben, A: wie 1920; 
1923, wie oben. 

35· Cham pig nons, einfach zubereitet. 1872/1906 vgl. Kuchenge
wachse, 33a-v; 1906 Marz, 35 Champignons, einfach zubereitet; 1912, E: 35 
Champignons, einfach zubereitet, A: 36 Champignons, einfach zubereitet, Ar
tischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, Sparge!, Tomaten, zerkleinert usw. 

36. Artischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, Spargel, To
maten, zerkleinert, getrocknet oder sonst einfach zubereitet. 
1878, 322 Samereien, Beeren, Blatter, Bluten, Pilze, Gemiise, getrocknet, 
gebacken, gepulvert; 1880, 437 Obst, getrocknet, gebacken, gepulvert, ein
gekocht; 1885, 663 Siimereien, Beeren, Gartengewiichse zum GenuLl, ge
trocknet usw., blo13 eingekocht oder gesalzen, 661 Obst, getrocknet usw., 
oder ohne Zucker usw. zubereitet; 1888, 667 Obst, auch Beeren zum Ge
nu13, getrocknet usw., oder ohne Zucker usw., blo13 eingekocht, 669 Same
reien und Kuchengewachse zum Genu13 getrocknet usw., bloLl eingekocht 
oder gesalzen; 1891, 669 Siimereien und Kiichengewiichse, getrocknet, 
664 Obst, getrocknet; 1899, 666 Siimereien und Kiichengewachse getrocknet 
usw.; 1906 Marz, 36 Artischocken, Melonen, Spargel, Tomaten usw., zer
kleinert uSW.; 1912, E: 36 Artischocken, Melonen, Pilze, Rhabarber, 
Spargel, Tomaten, zerkleinert usw. A: wie Nr. 35; 1923 wie oben. 

37a. Gurken, einfach zubereitet, in Behiiltnissen bei einem 
Gewicht von 10 kg oder darunter. 1872/1924 vgl. Nr. 37b; 1925, 
37 a wie oben. 

37b. Kiichengewiichse (ausgenommen Gurken derNr. 37a), ge
trocknet oder sonst einfach zubereitet, vorstehend n. g.; Speise
bohnen, Erbsen, zerkleinerte Kartoffeln, Siimereien zum Ge
n usse, einfach zubereitet; Sauerkraut. 1878, 322wieNr.36; 1880, 438 
Siimereien, Beeren, Bliitter usw., getl'ocknet, gebacken usw.; 1885, 663 Siime
reien, Beeren, Gartengewiichse zum GenuLl, getrocknet, blo13 eingekocht oder 
gesalzen, Schalen von Siidfriichten; 1888,669 wieNr. 36; 1891,669 wie Nr. 36; 
1896,666 Siimereien und Kiichengewachse, getrocknet; 1899,666 Siimereien 
und Kiichengewiichse, getrocknet, gepulvert, blo13 eingekocht, gesalzen; 1906 
Marz, E: 37 a Kiichengewiichse, a. n. g., zerkleinert usw., auch einfach zube
reitet; 37 b Siimercien zum Genusse, gepulvert usw.; 37 c Hierfriichte, 
Bamien, zerkleinert usw., A: 37 Kiichengewiichse, a. n. g., Siimereien zum 
Genusse, Eierfruchte, Bamien, zerkleinert usw.; 1912, 37 Kiichcngewiichse, 
zerkleinert, getrocknet usw., nicht Ullter Nr. 34-36 fallend; ~pciscbo111len, 
Erbsen, getrocknet usw.; Kartoffeln, zerkkinert usw.; Sauerkraut; Siime
rei en zum Genu13, getrocknet usw.; 1920, 37 Kiichengewiichse, getrocknet 
oder sonst einfach zubereitet, vorstehend 11. g.; Speisebohncn, Erbsen, 
zerkleinerte Kartoffeln, Siimereien zum Genusse, einfach zubereitet; Sauer
kraut; 1925, 37b wie oben. 

Frisches Obst. 
Fur frische Trauben und fUr Nusse bringt die Handelsstatistik 

schon seit 1880 eigene Nummern. Fur die hauptsachlichsten 
deutschen Obstsorten, wie Apfel, Birnen, Kirschen, Beeren usw. 
ist dies erst von 1899 ab der Fall. 
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Obst, frisch, (45-47) allgemein. 1872,168 Obst, frisches; 1880,232 
Anderes frisches Obst; 1885, 350 Obst, frisches, mit AusschluB der Wein
beeren und Siidfriichte; 1888, 352 Obst, frisch, auch frische Beeren zum Ge
nuB, mit AusschluB derWeinbeeren, des Johannisbrots und der Siidfriichte, 
genieBbare Niisse, unreife, griine, frische Ananas; 1891, 352 Obst, frisch; 
1896, 356 Obst, frisch. 

45a. Tafeltrauben, frisch. 1880, 231 frische Weintrauben; 1885, 
E: 332 frische Weinbeeren zum TafelgenuB (Tafeltrauben), A: 332 frische 
Weinbeeren; 1888, 340 Weinbeeren, frische, zum TafelgenuB; 1896, 344 
Weinbeeren, frische, Tafeltrauben; 1900, 344 Tafeltrauben; 1905, 344 Wein
beeren, frische: Tafeltrauben; 1906 M iirz E: 45 a Tafeltraubcn, frisch, 
A: 45a/b Tafel-, Kelter- usw. Trauben, frisch; 1912, E: 45a Tafeltraubcn, 
frisch, A: 45 a Tafel-, Kelter- usw. Trauben, frisch. 

45b. Kelter- usw. Trauben, frisch. 1885, E: 333 Andere frische 
Weintrauben, A: 332 frische Weinbeeren; 1888, 341 Weinbeeren, an
dere frische; 1896, 345 Weinbeeren, andere; 1900, 345 Andere Trauben; 
1905, 345 Weinbeeren, andere; 1906 Miirz, E: 45b Kelter- usw. Trauben, 
frisch, A: 45a/b Tafel-; Kelter- usw. Trauben, frisch; 1912, E: 45b Kelter
usw. Trauben, frisch, A: 45a Tafel-, Kelter- usw. Trauben, frisch. 

45C. Weintrauben, gemostet, gegoren; Weinmaische. 1896, 
607 Wein und Most in Fiissern; 1899, 607 Wein und Most; 1906 Miirz, 45c 
wie oben. 

46. Haselniisse und HaselnuBkerne, Wal-, Kola-, brasil. 
(Para-) und andere Niisse. 1872,322 Beeren, Gemiise usw., getrocknet, 
gebacken usw., Siifte ohne Zucker eingekocht; 1879, 322 wie 1875, jedoch 
ab 25. 7.1879 mit AusschluB trockenerNiisse, die nun unter 304 nachgewiesen; 
1880, 441 trockene Niisse, Kastanien, J ohannisbrot, Pinienkerne; 1885, 660 
Niisse, trockene, und Kastanien zum GenuB, Pinienkerne; 1888, 352 Obst, 
frisch, auch frische Beeren zum GenuB mit AusschluB der Weinbeeren, des 
Johannisbrots und der Siidfriichte, genieBbare Niisse, unreife, griine; frische 
Ananas, 666 Niisse, reife, trockene und Kastanien zum GenuB, Pinienkerne; 
1896, 356 Obst, frische Niisse, rei£e Kastanien; 1899, 663 Niisse, reife, ge
nieBbare, Kastanien, 356f anderes Obst (Melonen, unreife Niisse); 1900, 
356£ wie 1899, 663 Niisse, reife, genieBbare, Kastanien, Pinienkerne, Zirbel
niisse; 1905, 356f anderes Obst (Ananas, Melonen, unreife Niisse usw.), 663 
wie 1900, dazu Haselniisse; 1906] an./Febr., 663 wie 1905, 356£ anderes Obst 
(Ananas, Bananen, Melonen, unreife Niisse usw.); 1906 Miirz, 46a Haselniisse 
und -kerne, 46b Wal-, brasil. (Para-) usw. Niisse; 1912, E: 46a Haselniisse 
undKerne, 46b Wal-, brasil. (Para-), Zirbel- usw. Niisse, A: 46 Haselnusse und 
Kerne, Wal- usw. Nusse; 1920, E: 46a Haselnusse, Kerne davon, 46b Wal-, 
brasilianische (Para-), Zirbel- usw. Niisse, A: 46 Haselnusse und Hasel
nuBkerne, Wal-, Kola-, brasilianische (Para-) u. a. Niisse. 

47a. Apfel. 1899, 356a Apfel; 1900, 356a Apfel; 1906 Miirz, 47a Apfel. 
47b. Birnen, Quitten. 1899, 356b Birnen; 1906 Miirz, 47b Birnen, 

Quitten; 1912, 47b Birnen, Quitten. 
47C. pfirsiche. 1906 Miirz, 47C Aprikosen, Pfirsiche; 1912, E: 47C Pfir

siche, A: 47 c Pfirsiche, Aprikosen, Mirabellen, Reinec1auden und anderes 
Obst der Pflaumengattung, Mispeln, Hagebutten, Schlehen u. a. n. g. Kern
und Steinobst. 



47d. Zwetschgen. 1900, 356gZwetschgen; 1906 Marz, 47dZwetschgen. 
47e. Aprikosen, Mirabellen, Reincc1audell u. a. ObstderPflau

mengattung, Mispeln. 1906 Marz, 47c Mirabellen, Reilleclaudell USw., 
Mispelll; 1912, E: 47e Aprikosen, Mirabellell, Reincclauden usw., Mispeln, 
A: 47c siehe bei Nr. 47c; 1923, E: 47e wie ohen, A: wie 19I2. 

47f. Kirschen, Weichseln. 1899, 356c Kirsehen aller Art; 1905, 
356c Kirschen; 1906 Marz, 47f Kirschen, Weichseln. 

47g. Hagebntten, Schlehen n. a. Kern- und Steinobst. 1899, 
356d Allderes Steinobst; 1905, 356d A.nderes Steillobst, au13er Zwetschgen; 
1906 Marz, 47g Hagebutten, Schlehen usw.; 1912, E: 47g wie 1906, A: 47c 
siehe bei Nr. 47c. 

47 h . I. Erdbeeren. 1906 Marz, 4711 Erdbeeren; 1912, 47h Erd
beeren, Himbeeren; 1920, 47h 1. Enlbeercn. 

47h. 2. Him-, Johannis-, Stachelbceren. 1906 Marz, 47i IIim-, 
Johannis-, Stachel-, Heide!-, Preiselbeerenusw.; 1912, 47h Erdbecrcn, Hilll
beeren, 47i Johannis-, Stachel-, Heidel-, Preiselbecrcn usw.; 1920, 47h 
2. wie oben. 

47i. Brolll-, Heidel-, Preisel- u. a. Beeren. 189.9, 356e Beeren ZUlll 
Genu13 (au13er Wein- und Heidelbeercn); 1900, 353 a IIeidelbeercll, frisch, 
356e wie 1899; 1906 Marz, 47i Hilll-, Johannis-, Stachel-, Heidel-, 
Preiselbeeren usw.; 1.912, 47 i J ohallnis-, Stachel-, Heidel-, Preiselbeeren 
usw.; 1920, 47i wie oben. 

Getrocknetes Obst. 

Getrocknetes Obst bildete lange Zeit in der Handelsstatistik 
eine Sammelgruppe und wurde erst I906, und zwar auch nur in 
der Einfuhr, aufgeteilt. 

Obst, getrocknet, gedarrt (48-49), aligelllein. 1872, 321 
Obst, getrocknet usw.; 1880, 437 Obst, getrocknet, gebackcn, gcpulvert, 
eingekocht; 1885, 661 Obst, getrocknet usw. oder ohne Zuckcr usw. zu
bereitct; 1888, 667 Obst, aueh Beeren zum Genu13, getroeknet usw. odcr 
ohne Zucker usw. blo13 eingekocht; 18.91, 667 Obst, getrocknd usw.; 18.96, 
664 Obst, getrocknet usw.; 1.900, 664 Obst, getrocknet, gebaeken, blo13 
eingekocht usw. 

48a. Apfel und Birnen (Ringiipfel usw.). 1.906 Marz, E: 48a Ring-, 
Scheibeniipfel, Apfelschnitte usw., A: 48 Andcres Ob8t, getroeknet, gedarrt; 
1912, E: 48a Apfel und Birnen (Ringiipfel usw.), A: 48 Obst, ge1.roeknet, 
gedarrt. 

48b. Verwertbare Abfiille von Apfeln und Birnen. 1.906 Marz, 
E: 48b verwertbare Abfiille von Apfeln und Birnen, A: 48 Anderes Obst, 
getrocknet, gedarrt; 1912, E: 48b Verwertbare Abfiille von Apfeln und 
Birnen, A: 48 Obst, getrocknet, gedarrt. 

48c. Aprikosen, Pfirsiche. 1.906 Marz, E: 48c Aprikosen, Piir
sic he, A: 48 Anderes Obst, getrocknet, geclarrt; 1.912, E: 48c Aprikosen, 
Piirsiche, A: 48 Obst, getrocknet, gedarrt. 

48d. Zwctschgen. 1906 Miirz, E: 48cl Zwetschgen, A: 48 Anderes 
Obst, getrocknet, gedarrt; 1.912, E:: 48d Zwetschgell, A: 48 Obst, getrock
net, gedarrt. 
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48e. Kirschen, Priinellen und anderes Obst. 1906 Marz. E: 48e 
Kirschen, Priinellen usw., A: 48 Anderes Obst, getrocknet, gedarrt; 1912, 
E: 48e Kirschen, Priinellen usw., A: 48 Obst, getrocknet, gedarrt. 

49. Obst, zerkleinert, ohneZuckcr eingekocht (Mus); gegoren. 
1906 Marz, 49 Obst, zerkleinert, Mus usw.; gegoren; 1923, 49 wie obell. 

Siidfriichte, auch Siidfruchtschalen. 
Datteln, Feigen, Mandeln, getrocknete Rosinen, ferner Palm

und Kokosniisse erscheinen bereits 1872 uuter eigener Nummer. 
Entsprechend ihrer wachsenden Bedeutung fUr die deutsche V olks
wirtschaft erhalten auch die iibrigen Siidfriichte 1906 eigene Posi
tionen. 

S ii d f r ii c h t e (50-58), allgemei n. 1872, 300 Siidfriichte, frisch; 1875, 
300aJb Siidfriichte, frisch; 1880, 412 frische Apfelsinen, Zitronen u. dgl.; 1885, 
620und 6.21 Siidfriichte, frische; 1887, 620und 621 frischeApfelsinen, Zitronell, 
Limonen, Pomeranzen, Granaten, Datteln, Mandela u. a. frische Siidfriich te; 
1888, 627 und 628 Siidfriichte, frische Apfelsinen, Zitronen, Limonen, Cedra
ten, P01l1eranzen, Granaten, Datteln, Mandeln u. a. frische Siidfriichte (z. B. 
Bananen, Pistazien, Feigen) mit Ausnahme dcr frischen Ananas; 1891, 627 
Apfelsinen usw., frische; 1896, 624 Apfelsinen usw., frische; 19()O, 624 Apfel
sin en, Zitronen usw., frische. 

50. Bananen, frisch, getrocknet oder einfach zubereitet. 1872, 
303 Getrocknete Datteln, Feigen usw.; 1880, 416 getrocknete Datteln, Po-
1l1eranzen u. dgl.; 1885, 627 andere getrocknete Siidfriichte, auch in Salz 
gepokelte nsw. Zitronen; 1896, 630 getrocknete Siidfriichte, nicht na1l1entlich 
aufgefiihrt; 1900, 630 getrocknete Siidfriichte, n. h. g.; 1906 Marz, 50 Ba
nanen; 1912, 50 wie oben. 

51a. Apfelsinen, Mandarinen. 1906 Miirz, E: 51a Apfelsinen 
(Orangen), Mandarinen, A: 51 Apfelsinen, Zitronen, Zedratfriichte usw., 
frisch; 1920, E: 51a Apfelsinen, Mandarinen, A: 51 Apfelsinen, Mandarinen. 
Zitronen, Zedratfriichte, Datteln, Feigen, Mandeln u. a. n. g. Siidfriichte, 
frisch. 

51b. Zitronen. 1906 Miirz, E: 51bZitronen, Datteln, Feigen, Mandeln 
usw., frisch, A: 51 Apfelsinen, Zitronen, Zedratfriichte usw., frisch; 1912, 
E: SIb Zitronen, A: 51 wie 1906; 1920, E: SIb Zitronen, A: wie Nr. 51a. 

51C. Zedratfriichte, Mandeln u. a. nicht gellannte Siidfriichte, 
frisch. 1872, 301 Mandelll; 1880, 412; 1885, 621; 1888, 628: siehe Siid
friichte (50-58); 1906 Marz, E: 51 b Zitronen, Datteln, Feigen, Mandeln 
usw., frisch, A: 51 Apfelsinen, Zitronen, Zedratfriichte usw., frisch; 1912, 
E: 51 c Zedratfriichte, Datteln, Feigen, Mandeln usw., frisch, A: 51 wie 1906; 
1925 E: 51 c wie oben, A: 51 Apfelsinen, Mandarinen, Zitronen, Zedrat
friichte, Mandeln u. a. n. g. Siidfriichte, frisch. 

52 a. Feige n, frisch oder getroc knet. 1872, 303 getrocknete Dattcln, 
Feigen usw.; 1880, 413 Feigen, 416 getrocknete Datteln, P01l1eranzen U. dgl.; 
1885,622 Feigen, getrocknet; 1888, 629 Feigen, getrocknet; 1891, 625 Feigen, 
Pistazien, frisch, 629 wie 1888; 1896, 625 Feigen, getrocknet; 1906 Marz, E: 
51 b Zitronen, Datteln, Feigen, Mandeln usw., frisch, 52 a Feigen, getrocknet, 
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A: 51 Apfelsinen, Zitronen, Zedratfriichte usw., frisch, 52 getrockl1ete 
Feigen, Korinthen, Rosinen; 1912, H: 51C Zedratfriichte, Dattell1, Feigen, 
Mandeln usw., frisch, 52a wie 1906, A: wie 1906; 1925, H: 52a Feigen, 
frisch oder getrocknet, A: 52 Feigel1, frisch oder getrocknet; Korinthen, 
Rosinen (auJ3er Traubenrosinen [53]). 

52b. Korinthen. 1872, 302 Korinthell und Rosinell; 1880, 414 Ko
rinthen; 1885, 623 Korinthen; 1888, 630 Korinthen; 1896, 626 Korinthen; 
1906 Miirz, E: 52b Korinthen, A: 52 wie Nr. 52a. 

52C. Rosinen (auJ3er Traubenrosillell). 1872, 302 wie Nr. 52b; 
1880, 415 Rosinen; 1885, 624 Rosinen; 1888, 631 Rosinen (Zibeben); 1891, 
631 Rosinen; 1896, 627 Rosinen; 1906 Miirz, E: 52C Rosinen (auJ3er Traubel1-
rosinen), A: 52 wie Nr. 52 a. 

53. Datteln, frisch oder getrocknet, Traubenrosinen. 1872, 
303 getrocknete Datteln, Feigen usw .. ; 1880, 416 getrockl1ete Datteln, Pome
ranzen u. dgl.; 1885, 625 in Nr. 627 enthaltel1: andere getrockneteSiidfriichte, 
auch in Salz gepokelte Zitronen; 1888, 632 Datteln, Pomeranzell und Gra
naten, getrocknet; 1896, 628 Datteln, Pomerallzen, Granatell, getrocknet; 
1906 Miirz, E: 51b Zitronen, Datteln, Feigen, Mandeln nsw., frisch, A: 51 
wie Nr. 51 a; 53 Datteln, getrocknet; Traubcnrosillcn; 1912, 51 c wie Nr. 51 c; 
53 wie 1906; 1925, 53 wie oben. 

54a. Mandeln, getrocknet. 1872,301 Mandelll; 1880, 417 Mandeln, 
getrocknet; 1885, 626 Mandeln, getrocknet; 1888, 633 Mandeln, getrockl1et; 
1896, 629 Mandeln, getrockllet; 1906 M iirz, H: 54 a Mal1deln, gctrocknet, A: 
54 Mandeln, Pomeranzen, Granatcn usw., getrocknet. 

54b. Pomeranzen (auJ3er ullreifcn), Granaten und sonstige 
n. g. Siidfriichte, getrocknet. 1872, 303 getrockl1ete Dattell1, Feigen 
usw.; 1880, 416 wie Nr. 53; 1885, 625 in Nr. 627 enthalten: andere ge
trocknete Siidfriichte, auch in Salz gepokelte Zitronen; 1887, 625 DatteJn, 
Pomeranzen, Granaten, getrocknet; 1888, 632 wie Nr. 53, 634 vorstehend 
und a. n. g. getrocknete Siidfriichte, auch in SaJz gepokelte usw. Zitronen; 
1891, 634 getrockneteSiidfriichte, n. b. g.; 1896, 630 getrockl1ete Siidfriichte, 
n. b. g., 628 Datteln, Pomeranzen, Granaten, getrocknet; 1906 M iirz, H: 54 b 
Pomeranzen, Granaten usw., getrocknet, A: wie Nr. 54a; 1923, H: 54b 
wie oben, A: 54 Mandeln, Pomeranzen (auJ3er unreifen), Granatell und 
sonstige n. g. Siidfriichte, getrocknet. 

55a. Anallas, frisch, auch geschiilt oder ohnc Znckcr cin
gekocht. 1906 Miirz, 55a Ananas; 1912, 55a wie oben. 

55b. Johannisbrot. 1872, 304 Kastanien, Maroncn, Johallnisbrot, 
Pinienkerne; 1880, 441 trockene Niisse, Kastanicll, Johanllisbrot, Pinien
kerne; 1885, 659 in 660 enthalten: Niisse, trockene, und Kastanien zum Ge
nuJ3, Johannisbrot, Pinienkerne; 1887, 659 Johannisbrot, auch gemahlen; 
1888,665 Johannisbrot, auch gemahlen; 1891, 665 Johannisbrot; 1896, 662 
Johannisbrot; 1906 Miirz, E: 55b Johallnisbrot, A: 55bjc Johannisbrot; 
Kastanien, genieJ3bare; Pinienkerne; 1912, E: 55b Johanllisbrot, A: 55b 
J ohannisbrot; EJ3kastanien, KastanienmehJ, Pillienkerne. 

55c. EJ3kastanien, Kastanienmehl, Pinicnkerne. 1872/1886 wie 
Nr. 55b; 1887, 660 Niisse, trockene, und Kastanien zum GenuJ3, Pinien
kerne; 1888, 666 Niisse, reife, trockene, und Kastanien zum GenuJ3, Pinien
kerne; 1891, 666 Niisse, reife, Kastanien; 1896, 663 Niisse, reife, Kastanien; 



1899, 663 Niisse, reife, genieBbare Kastanien usw.; 1900, 663 Niisse, reife, 
genieBbare Kastanien, Pinienkerne, Zirbe1niisse; 1905, 663 wie 1900, dazu 
Hase1niisse; 1906 Miirz, E: 55c EBkastanien, Kastanienmeh1, Pinienkerne 
usw., A: wie Nr. 55b; 1912, E: 55C wie oben, A: wie Nr. 55b. 

56. Zitronen, zerschnitten, mit Sa1zwaHser iibergossell. 1872, 
319 mit Zucker, Essig, 01 oder sonst eingemachte usw. Konsullltibilien; 
1875, E: 319a mit Zucker, Essig, 01 oder sonst eingelllachte usw. Kon
sumtibilien, A: 3I9a/b wie E; 1880, 436 Mit Zucker, Essig, 61 oder sonst 
eingemachte usw. Verzehrungsgegenstiinde sowie Gegenstiinde des feineren 
Tafe1genusses; 1885, 627 andere getrocknete Siidfriichte, auch in Sa1z ge
p6ke1te usw. Zitronen; 1888, 634, 1891, 634, 1896, 630 wie Nr. 54 b; 1906 
Miirz, E: 56 Zitronen, mit Sa1zwasser iibergossen, A: 56/58 mit Meer- oder 
Sa1zwasser iibergossene zerschnittene oder geschiilte Zitronen; Pomeranzcn, 
unreife; Siidfruchtscha1en; 1912, E: 56 wie 1906, A: 56 Kokosniisse, 
unreife Pomeranzen, Siidfruchtscha1en, Orangcnmeh1 usw.; 1920, E: 56 wie 
oben, A: 56 Kokosniisse; unreife Pomeranzen; Siidfruchtscha1en, frisch, 
getrocknet, gemah1en; Zitroncn uncI ZecIratfriichte, zerschnitten, geschiilt, 
mit Sa1zwasser iibergossen. 

57. Kokosniisse, unrcife Pomeranzen. 1872,45 Palm- uncI Kokos
niisse; 1880, 130 Palm- und Kokosniisse (auch Kopra), 440 frische uncI ge
trocknete Schalen von Siidfriichten, unreife Pomeranzen; 1885, 18<) Pallll
uncI Kokosniisse, 663 Siimereien, Beeren und Gartengewiichse ZU111 GenuB: 
getrocknet usw., bloB eingekocht oder gesalzen, Schalen von SiicIfriichten; 
1888,185 Palm- und Kokosniisse, 670SiicIfruchtschalen, unreife Pomeranzen; 
1896, 188 Palmlliisse, 667 SiicIfruchtscha1en, ul1reife POllleranzen; 1905, 
188 Palmniisse, Kokosniisse, 667 wie 1896; 1906 Miirz, E: 57 Pomeranzen, 
unreife; Kokosniisse usw., A: 56/58 mit Meer- ocI€r Sa1zwasser iibergosscne 
zerschnittene oder geschiilte Zitronen; Pomeranzen, nnreife; SiicIfrucht
schalen; 1912, E: 57 Kokosniisse; unreife usw. POllleranzen, A: wie Nr. 56; 
1920, E: 57 wie oben, A: wie Nr. 56. 

58. Siidfruchtschalen, frisch, getrocknet, gemahlen; ZecIrat
friichte, mit Salzwasser iibergossen. 1880, 440, 1885,663 wie Nr. 57; 
1888, 669 uncI 670 Siimereien und Kiichengewiichse zum GenuB, ge
trocknet usw., bloB eingekocht oder gesalzen, Siidfruchtschalen, unreife 
Pomeranzen; 1896, 667 Siidfruchtscha1en, unreife Pomeranzen; 1899, 667 
wie 1896, 666 Siimereien und Kiichengewiichse, getrocknet; 1900, 666 Siime
reien uncI Kiichengewiichse, getrocknet, gepulvert, bloB eingekocht ocIer 
gesalzen,667 wie 1896; 1906 M iirz, E: 58 Siidfruchtschalen, Orangemnehl usw., 
ZecIratfriichte, zerschnitten und mit Salzwasscr iibergossen, A: wie Nr. 56; 
1912, E: 58 SiicIfruchtschalen, Orangenmehl usw., Zedratfriichte, zerschnit
ten usw., A: wie Nr. 56; 1920, E: 58 wie oben, A: wie Nr. 56. 

Frucht- und Pflanzensafte, nicht ather- oder weingeisthaltig. 

Aus dieser Gruppe, die auch Opium und Safte zum Gewerbe
und Medizinalgebrauch umfaJ3t, kommen hier nur Frucht- und 
Pflanzensafte zum Verzehr in Frage. 

Kuczynski, NahrungsmitteJ r. 10 
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59a. Zitronensaft. 1872, 322 Beeren, Gemuse usw., getrocknet, ge
backen usw., Siifte ohne Zucker eingekocht; 1880, '139 Siifte von Obst, Beeren, 
Ruben zum Genu/3, ohne Zucker eingekocht; 1885, 662 Siifte znm Genu/3 
aus Obst, Beeren nsw., uncingekocht oder ohne Zuckerzusatz cingekocht; 
1887, 139 Zitronensiiure, Zitronensaft; 1888, 139 Zitronensiiure, Zitronensaft, 
nicht mit Zucker versetzt; 1906 Marz, 59a Zitronellsaft. 

59b. Pomeranzen- und andererSiidfrnchtsaft, Obstkraut, al1-
dere Frncht- und Pflanzcnsiifte zum Genuil. 1872/1887wieNr. 59a; 
1888, 668 Siifte aus Obst, Beeren usw., nicht alkoholhaltige, zum GenuJ3, 
uneingekocht odeI' ohne Zuckerzusatz cillgekocht; 1896, 665 Siifte aus Obst 
und Beerell, nicht alkoholhaltigc, ohlle Zucker; 1906 l'vlarJ, 59b 1'ome
rallzen- usw. Saft, andere Frucht- und 1'flanzel1siifte zum Genu 13 ; 1920, 
59 b wie oben. 

Kolonialwaren und Ersatzstoffe fUr solche. 

Kolonialwaren und ihre Ersatzstoffe sind im allgemeinen schon 
seit 1872 in der Handelsstatistik gesondert aufgefiihrt, mit Aus
nahmen wie Ingwer, Safran, Paprika, die ab 1880 unter "anderen 
nicht besonders genannten Gewlirzen" erscheinen und erst seit 1885, 
1888 bzw. 1906 namentlich auftreten. 

61a. Kaffee, roh. 1872,312 Kaffee, roher; 1880, 427 Kaffee, roher; 
1885, 644 Kaffee, roher; 1888, 652 Kaffee, roher; 1896, 649 Kaffee, roher; 
1906 Marz, 61 a Kaffee, roh. 

61b. Kaffee, nicht roh. 18?'2, 318 Konfitiiren, Saucen usw., Kakao
masse, Schokolade, gebrannter Kaffee; 1880, 429 Kaffee, gebranllier; 1885, 
646 Kaffee, gebrannter; 1888, 654 Kaffee, gebrannter oder gerosteter, auch 
gemahlen; 1891, 654 Kaffee, gebrallnter; 1896, 651 Kaffee, gebrallnter; 
1906 Marz, 61 b Kaffee, gebrallllt, gerostet, gemahlen; 1920, 61 b Kaffee, 
Ilicht roh. 

61 c. Kaffee p ul vel', ge misch t mi t Z uc kcr; Kaffee- E;sse nz; A us
z ug vo n rohe n Kaffeeschal e n, sir u partig ei ngedic kt. 1899, 660 b 
Gegenstiil1de des feineren Tafelgcnusscs, n. b, g., andere; 1906 Jan,/Febr" 
660 Gegenstiinde des feineren Tafelgenusses, n. b. g.; 1906 Marz, 2 I 2 \(in(lt'1'-, 
Kraftlllehl, Lilllonadenpulver; Allszuge, nicht iithe1'- odeI' wcingeistltaHig, 
zu Getriinken, Speisen nsw., 218 Nahrungs- und Gellui3mittel, a, 11. g. (Bier
extrakt, Kunstlllilch usw); 1920, 61 e wic oben. 

62a. Zichorien- und andere als Kaffee- Brsatzstoffc gccignete 
Wurzeln, gebrannt, ohne Zusatz, 1872,320 Zichoricil, getrocknete, 
gebrannte oder gemahlene; 1879, E: 320 Zichorien, getrocknete, gebranllte 
odeI' gemahlene, vom 25,7.1879 ab mit Allsschlui3 der getrocknetell, A: 320 
Zichorien, getrockllete, gebrannte odeI' gelllahlclle; 1880,442 gebraullte oder 
gemahlene Zichorien; 1885, 658 Zichoriell, gebrannt oder gClllahlen; 1888, 
664 Zichorien, gebrannt oder gemahlen; 1896, 66r Zichoriell, gcbrannte 
oder gelllahiene; 1906 Marz, 62a Zichoricn uwl andere als Kaffee-Ersatz
stoffe geeignete Wurzeln, gebrannt, ohne Zusatz; 1912, 62 a wie oben, 

62b. Feigen-, 1\Ialzkaffee, l\ialz, gcbranntes usw,; audcre 
Kaffee- Ersatzstoffe, 1872 (153 1\Ialz); 1880 (215 1\Ialz) , 428 Kaffee-
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surrogate mit Ausnahme von Zichorie; 1885 (329 Malz) , 645 Kaffeesurro
gate mit Ausnahl1le von Zichorie; 1887 [329 Malz (gemalzte Gerste und ge
malzter Hafer)], 645 wie 1885; 1888 [338 Malz (gemalzte Gerste und ge
malzter Hafer)], 653 Kaffeesurrogate mit Ausnahme von Zichorie; 1891 
(338 Malz) , 653 Kaffeesurrogate; 1895 (338 wie 1891), 653 Kaffeesurrogate 
(auiler Zichorie); 1896 (342 Malz aus Gerste und Hafer), 650 Kaffeesurrogate 
(auiler Zichorie); 1905, 650 Kaffee-Ersatzstoffe auiler Zichorie, gebranntcs 
Malz; 1906 Miirz, 62 b Malz, gebranntes usw.; andere Kaffee-Ersatzstoffe; 
1912, E: 62b wie oben, A: 62 b Feigen-, Malzkaffee, Malz, gebranntcs 
usw.; andere Kaffee-Ersatzstoffe einschi. del' gedarrtcn Eicheln, abel' ohne 
zu Brauzwecken dienendes Malz (Farb-, Karamel- usw. Malz). 

63. Kakaobohncn, roh, gebrannt (geriistet), ungeschiilt, ge
schiilt, auch Bruch. 1872,314 Kakao in Bohnen; 1880, 430 Kakao in 
Bohnen; 1885, F,: 647 Kakao in Bohnen, roher, 647a Kakao in Bohncn, 
gebrannter, A: 647 Kakao in Bohnen; 1888, E: 655 Kakao, roh in 
Bohnen, auell Brueh, 656 Kakao, gebrannt in Bohnen, 673 Kakaol1lasse 
und Kakaopulver, unentiilt, Schokoladesurrpgate, Kakao, gebrannt, 
gemalllen usw., A: 655 und 656 Kakao in Bohnen; 1891, 655 Kakao ill 
Bohnen, roh, 656 Kakao in Bohnen, gebrannt, 673 Kakaomasse und Kakao
pulver, unentiilt, Schokoladesurrogate usw.; 1896. 652 Kakaobohncn, roll, 
653 Kakaobohnen, gebrannt, ungeschiilt, 670 Kakaomasse usw.; 1899, 652, 
653 wie 1896, 670 Kakaomasse, Kakaoschalen, gel1lahlen usw.; 1906 Marz, 
63 Kakao, roh, ill Bohnen, auch Bruch; gebrannt, ullgeschiilt; 1912, 63 Kakao, 
roh, in Bohnen, auch Bruch, gebrannt, geriistet, nngeschiilt; 1920, 63 Kakao
bohnen, roh, anch gebrannt nsw.; 1922, 63 wie oben. 

64. Kakaoschalen, anch gebrannt. 1872,315 Kakaoschalen; 1880, 
431 Kakaoschalen; 1885, 648 Kakaoschalen; 1888, 657 Kakaoschalen, anch 
gebrannt; 1895, 657a Kakaoschalen, auch gebrallnt; 1896, 654a Kakao
schalen; 1900, 654a Kakaoschalen, ungel1lahlen; 1906 Miirz, 64 Kakao
schalen, roh; 1912, 64 Kakaoschalen, roh, allch gebrannt; 1920, 64 Kakao
schalen, anch gebrannt. 

65. Tee. 1872, 343 Tee; 1880, 469 Tee; 1885, 696 Tee; 1888, E: 704 Tee 
mit Allsnahme des unter Nr. 705 fallenden, A: 704 Tee; 1891, 704 Tee; 1896, 
697 Tee; 1906 Miirz, 65 Tee. 

66. Paprika. 1880,424 andere n. b. g. Gewiirze; 1885, 632 Pfeffer aller 
Art; 1888, 646 vorstehend nnd anderweitig n. g. Gewiirze; 1891, 646 Ge
wiirze, n. b. g.; 1896,644 Gewiirze, n. b. g.; 1906 Miirz, 66 Paprika, frisch 
oder getrocknet nsw.; 1920, 66 Paprika. 

67a. Gewiirznelken. 1872,306 Piment und Gewiirznelken; 1879, B: 
306 Piment und Gewiirznelken, vom 25. 7. 1879 ab auch Muskatbliite und 
Macis, bis dahin unter Nr. 307 bzw. 309 nachgewiesen, A: 306 Pil1lent und 
Gewiirznelken; 1880, 421 Gewiirznelken, Muskatniisse und Muskatbliiten; 
1885, 629 Gewiirznelken; 1888, 636 Gewiirznelken, auch entiilte; 1896, 631 
Gewiirznc1ken; 1906 Marz, B: 67a Gewiirznelken und Sternanis (Badian), 
A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 1912, E: 67a Gewiirznelken (anch Sternanis), 
A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 1920, E: 67a Gewiirznelken, A: wie 1912. 

67b. Ingwer. 1880, 424 andere n. b. g. Gewiirze; 1885, 630 Ingwer, 
roher; 1888, 637 Ingwer, frisch oder getrocknet; 1891, 637 Ingwer; 1896, 
632 Ingwer; 1906 Miirz, E: 67b Ingwer, A: 67 GewUrze, a. n. g. 

10* 



67c. Kardamomen. 1872. 309 andere Gewiirze; 1880.424 andere n. 
b. g. Gewiirze; 1885. 628 Kardamomen; 1888. 635 Kardamomen; 1896. 633 
Kardamomen; 1906 Marz. E: 67c Kardamomen. A: 67 Gewiirze. a. n. g. 

67d. Muskatb1iiten, -niisse. 1872.307 Zimt und Muskatb1iite; 1875. 
307 wie 1872. 309 andere Gewiirze; 1879. E: 307 Zimt und Muskatbliite. 
vom 25. 7.1879 ab ansschlieBlichMuskatb1iite. nun unter Nr. 306nachgewiesen, 
309 wie 1875. A: 307 Zimt und Muskatbliite; 1880, 421 Gewiirznelken, 
Muskatniisse und Muskatbliiten; 1885, 631 Muskatb1iiten, Muskatniisse; 
1888, 638 Muskatbliiten, Muskatniisse; 1896. 634 Muskatbliiten, Muskat
niisse; 1906 Marz, E: 67d Muskatb1iiten, Muskatniisse, A: 67 Gewiirze. 
a. n. g.; 1912. E: 67d wie oben, A: wie 1906. 

67e. Nelkenpfeffer (Piment), Nelkenstengel (Nelkensti'c1e). 
1872, 306 Piment und Gewiirznelken; 1879, E: 306 Piment und Gewiirz
nelken, vom 25. 7. 1879 ab auch Muskatbliite und Macis, bis dahin unter 
Nr.307 bzw. Nr.309 nachgewiesen. A: 306 Piment und Gewiirznelken; 
1880. 423 Piment; 1885. 633 Piment, 638 vorstehend n. g. Gewiirze; 1888. 
640 Pimento 646 vorstehend und an(lerweitig n. g. Gewiirze; 1891. 640 wie 
1888, 646 Gewiirze, n. b. g.; 1896, 644 Gewiirze, n. b. g., 637 Piment; 
1906 Miirz, E: 67e Nelkenpfeffer (Piment). 67f Nelkenstcngel, Nclkcnstiele, 
A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 1912, E: 67e Nelkcnpfeffer, Nelkenstengel (Ne1ken
stiele, l'iment). A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 1920. E: 67e wie ouen, A: wie 
1912. 

67£. Pfeffer, schwarzer und weiBer. 1872, 305 Pfeffer; 1880. 418 
Pfeffer (gewohnlicher); 1885, 632 Pfeffer aller Art; 1888. 639 Pfeffer, schwar
zer und weiBer, auch gemah1en oder gepu1vert; 1891. 639 Pfeffer; 1896, 635 
Pfeffer, schwarzer, 636 Pfeffer, weiBer; 1906 Marz, E: 67g Pfeffer. schwarzer. 
67 h Pfeffer, weiBer, A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 1912, E: 67f Pfeffer, schwarzer 
und weiBer, A: 67 Gewiirze, a. n. g. 

67g· Vanille. 1875.309 Andere Gewiirze; 1880, 422 Vanille; 1885. 635 
Vanille; 1888, 643 Vanille. Vanillin; 1896. 640 Vanille; 1906 Marz. E: 67k 
Vani1le, A: 67 Gewiirze, a. n. g. ; 1912, E: 67 g Vani1le. A: 67 Gewiirze. a. n. g. 

67h. Zimt, echter (Kaneel). 1872,307 Zimt und Muskatuliite; 1879, 
E: 307 Zimt und Muskatb1iite, vom 25.7. 79 ab ausschlieBlich Muskatbliite, 
nun unter Nr. 306 nachgewiesen, A: 307 Zimt und Muskatbliite; 1880. 4I9 
Zimt, echter; 1885, 636 Zimt, echter; 1888. 644 Zimt. echter; 1896. 642 Zimt. 
echter; 1900, 642 Zil11t, echter (Kaneel); 1906 Marz. E: 671 Zimt, echter 
(Kancel). A: 67 Gcwiirze, a. n. g.; 1912, E: 67h Zimt, echter (Kaneel). 
A: 67 Gewiirze, a. n. g. 

67i. Safran (Krokus). 1880.424 Andere n. b. g. Gewiirze; 1885. 638 
vorstehcnd n. g. Gewiirze; 1888, 641 Safran (Krokus); 1891, 641 Safran; 1896. 
638 Safran; 1906 Marz, E: 67i Safran (Krokus). A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 
1912, E: 67i Zimtbliiten, Zimtbliitenstenge1, Safran (Krokus). Ne1ken
rinde usw. und andere Gewiirze (olme Sternanis), A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 
1925, E: 67i Safran, (Krokus), A: wie 1912. 

67k. Zil11tkassia, weiBer Zimt, Zil11tbliiteu, Zil11tbliitensten
gel, Stcrnanis, Nelkenrinde und andere Gewiirze. 1872,308 Zil11t
kassia nnd Zil11tbliite, 309 andere Gewiirze; 1880. 420 Zimtbliite nnd Zil11t
kassia, 424 andere n. b. g. Gewiirze; 1885, 637 anderer Zil11t, 634 Sternanis, 
638 vorstehend n. g. Gewiirze; 1888, 645 Zil11t, anderer, mit Ausnahme von 
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Nelkenzimt und weiLlem Zimt, 642 Sternanis (Badian), 646 vorstehend n. 
anderweitig n. g. Gewiirze; 1891, 645 Zimtkassia, 642 Sternanis, 646 Ge
wiirze, n. b. g.; 1896, 643 Zimtkassia usw., 639 Sternanis, 644 Gewiirze, 
n. b. g.; 1900, 643 Zimtbliite, Zimtkassia, gepulverte Zimtwurzel, 639, 644 
wie 1896; 1906 Miirz, E: 67 m Zimtbliiten, Zimtbliitenstengel, Zimtkassia, 
67 a Gewiirznelken und Sternanis (Badian), 67 n Nelkenrinde, langer Pfeffer, 
weiLler Zimt usw., A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 1912, E: 67i wie Nr.67i, 67a 
Gewiirznelken (auch Sternanis), A: 67 Gewiirze, a. n. g.; 1925, E: 67k 
wie oben, A: wie 1912. 

Vieh, lebend. 
Lebendes Vieh war als besondere Gruppe in der Handelsstatistik 

schon seit 1872 enthalten; Differenzierungen traten alIerdings erst 
in spateren J ahren auf, wobei das J ahr 1906 fur die Trennung von 
mannlichem und weiblichem Jungvieh und die namentliche Auf
fiihrung von Federvieh wie Huhner, Enten und Geflugel alIer Art 
eine Ro1le spielt. 

Pferde (100 a-I) ,allgemein. 1872, 423 pferde; 1880, 558 Pferde; 
1885, 845 Pferde; 1888, 864 Pferde; 1896, 862 Pferde; 1900, 86za/g Pferde; 
1905, 86za/i pferde; 1906 Miirz, looa/l Pferde, 

looa. Arbeitspferde, leichte: St.uten. 1900, 862d andere Stuten; 
1905, 862a Arbeitspferde, leichte: Stuten; 1906 Miirz, looa Arbeits
pferde, leichte: Stuten. 

100b. Arbeitspferde, leichte: Hengste, Wallache. 1896, 86zb 
andere Hengste, 86ze Wallache; 1905, 862b Arbeitspferde, leichte: Hengste, 
Wallache; 1906 Miirz, loob Arbeitspferde, leichte: Hengste, Wall ache. 

looe. Arbeitspferde, schwere: Stuten. 1900, 862d andere Stuten; 
1905, 862C Arbeitspferde, schwere: Stuten; 1906 Miirz, 100e Arbeits
pferde, schwere: Stuten. 

load. Arbeitspferde, schwere: Hengste, Wallaehe. 1900, 862b 
andere Hengste, 862e Wallaehe; 1905, 862d Arbeitspferde, schwere: Hengste 
Wallaehe;' 1906 Miirz, load Arbeitspferde, schwere: Hengstc, Wallache. 

100e. Zuchthengste, leichte. 1900, 862a Hengste zur Zucht; 1905, 
862g Zuchthengste, leichte; 1906 Miirz, 100e Zuchthengste, leichte. 

lOaf. Zuchthengste, schwere. 1900, 862a Hengste zur Zucht; 1905, 
862f Zuchthengste, schwere; 1906 Miirz, loaf Zuchthengste, schwere. 

100g. Kutseh-, Reit-, Rennpferde. 1905, 862h sonstige rfcrde 
(Reit-, Renn-, Luxuspferde); 1906 Miirz, 100g Kutsch-, Reit-, Rennpferde. 

looh. Schlachtpferde. 1906 Miirz, looh Schlaehtpferde. 
100i. Pferde im Werte bis 300RM. das Stiiek und unter 1,40 m 

StockmaJ3. 1905, 862e Ponies und andere kleine Pferde, unter 1,45m 
(StoekmaLl) Hohe; 1906 Miirz, looi Pferde im Werte bis 300 RM. das 
Stiiek und unter 1,40 m StockmaLl. 

lOok 1. Absatzfohlen bis zu 11/2 J ahren. 1880, 560 Piillcn; 1906 
Miirz, 100 k Absatzfohlen; 1925, 100 k I wie oben. 

lookz. Absatzfohlcn von iiber 11/2 Jahrcl1. 1880,560 Fiillcn; 
1906 Miirz, lOok Absaizfohlel1; 1925, look 2 wie obe11. 
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1001. Sa ugfohle n. 1872, 423 Pferde; 1880, 560 Fullen; 1885, 846 
Fullen, welche del' Mutter folgen; 1888, 866 Fohlen (Fullen), welche del' 
Mutter folgen; 1896, 862 Pferde; 1900, 862h Fohlen, welche del' Mutter 
folgen; 1905, 862i Fohlen, welche del' Mutter folgen; 1906 Marz, 1001 
Saugfohlen. 

lOr. Maulesel, Maultiere. 1872,424 Muulesel, Maultiere, Ese.!; 1880, 
559 Muulesel, Maultiere, Esel; 1885, 844 Maulesel, Maultiere, Esel; 1888, 
865 Muulesel, Maultiere, Ese!; 1896, 863 Maulesel, Muultiere, Esel; 1906 
M arz, 101 Maulesel, Maultiere. 

102. Esel, Eselfohlen. 1872/1906 wie Nr. 101; aul.lerdem 1880, 560 
Fullen; 1885, 846 Fullen, welche del' Mutter folgen; 1888, 866 Fohlen 
(Fullen), welche der Mutter folgen; 1906 Marz, 10Z Ese!, Eselfohlcn. 

103a, Kalber unter 6 Wochen. 1872, 427 Jungvieh und Kiilber; 
1880, 565 Kalber unter 6 Wochen; 1885, 851 Kiilber unter 6 Wochen; 1888, 
872 Kalber unter 6 Wochen; 1896, 868 Kiilber unter 6 Wochen; 1906 Marz, 
103aKiilber unter 6Wochen; 1912, E: 103a 1./2. Kalber unter 6 Wochen 
(r. Nutzvieh, 2. Schlachtvieh), A: 103 a Kalber unter 6 ,Vochen; 1920, 
103a Kalber unter 6 Wochen; 1925, E: 103a L/Z. wie oben (1. Nntzvieh, 
2. Schluchtvieh), A: 103a wie oben. 

J ungvich von 6 W ochen bis z u z1 /2 Jahre n (103 b-d), ullge mei n, 
1872,427 Jungvieh undKalber; 1880, 564 Jnngvieh imAlter bis zu 21/2 Jah
ren; 1885, 850 Jungvieh im Alter bis zu Zl/2 Juhren; 1888, 871 Jungvieh im 
Alter bis zu 21/2 Jahren; 1896, 867 Jungvieh im Alter bis zu z1/2 Jahren. 

103b. J ungvieh von 6 Wochcn bis zu 11/2 J ahren. 1906 Marz, 
103b Jungvieh von 6 Wochen bis zu 11/2 Juhren; 1912, E: 103b r./2, Jung
vieh von 6 Wochen bis zu 11/2 Jahren (I. Nutzvieh, z, Schluchtvieh), A: 103b 
Jungvieh von 6 Wochen bis zu 11/2 Juhren; 1920, 103b wie oben; 1925, 
E: 103b I./z. wie oben. (I. Nutzvieh, 2. Schlachtvieh), A: 103b wie 
oben, 

103 c. Man nli ches J u ngvie h vo n u be r 11/2 bis z u 21/2 J ahrc n. 1906 
Marz, I03C mannliches Jungvieh uber 11/2 bis ZU 21/2 Jahren; 1912, E: 103C 
I./z. mannliches J ungvieh uber 11/2 bis zu z l /d ahren (1. Nutzvieh, z. Schlacht
vieh), A: 103c Jungvieh uber 11/2 bis zu z1/2 Jahren, mannliches; 1920, 
103C wie oben; 1925, E: 103c 1./2. wie oben (I. Nutzvieh, 2. Schlacht
vieh) , A: 103c wie oben. 

103d. Weibliches J ungvieh von uber 11/2 bis ZU 21/2 Jahren. 1906 
Marz, 103d weibliches Jungvieh iiber 11/2 bis ZU 21/2 Jahrcn; 1912, E: 
103d r./2. weibliches Jungvieh iiber 11/2 bis ZU 21/2 Juhren (1. Nutzvieh, 
2. Schlachtvieh), A: I03d Jungvieh iiber 11/2 bis ZU 21/2 Jahren, weibliches; 
1920, 103d wie oben; 1925, E: 103d L/Z, wie ohcn (I. Nutzvieh, z. Schlacht
vieh), A: 103d wie oben, 

103e. Kuhe. 1872,426 Kuhe; 1880, 56z Kuhe; 1885, 847 Kuhe; 1888, 
867 T{uhe; 1896, 864 Kiihe; 1906 Marz, 103c Kuhe; 1912, 103e Liz. 
Kuhe (I. Nutzvieh, 2, Schlachtvich), A: 103 e Kiihe; 1920, 103 c Kiihe; 
1925; E: 103e 1./2. Kiihe (I. Nutzvich, 2. Schlachtvich), A: 103c Kiihe. 

103f. Bullen (Stiere). 1872, 425 Stiere, Ochsen; 1880, 561 Stiere; 
1885,848 Stiere; 1888, 868 Stiere (Bullen); 1891, 868 Stiere; 1896, 865 Stiere; 
1906 Marz, 103f Bullen (Stiere); 1912, E: 103f 1./2. Bullen (Stiere) 
(I. Nutzvieh, 2. Schluchtvieh), A: 103£ Bullen (Stiere); 1920, 103£ Bullen 



(Stiere); 1925, E: 103 f 1./2. Bullen (Stiere) (1. Nutzvieh, 2. Sehlaehtvieh), 
A: 103 f Bullen (Stiere). 

lo3g. Oehsen. 1872, 425 Stiere, Oehsen; 1880, 56} Oehsen; 1885, H: 
8490ehsen [bis }o. 6. 1885 aueh Zugoehsen fiir Bewohner des Grellzbezirks 
zum eigenell Wirtschaftsbetrieb (Nr.849a)], 849a Zl1gochsen von 21/2 bis 
5 Jahren fiir Bewohner des Grenzbezirks zum eigellen Wirtschaftsbetrieb 
(bis 30. 6. J885 unter Ochsen Nr. 849 nachgewiesen), A: 849 Ochsen; 1888, 
E: 869 Oehsen, 870 Zl1gochsen von 21/2 bis 5 J ahren fiir Bewohller des Grenz
bezirks zum eigenen Wirtschaftsbetrieb, A: 869 Ochsen; 1891, E: 869 wie 
1888, 870 Zugochsen von 21/2 bis 5 J ahren fiir Bewohner des Grenzbezirks, 
A: 869 Och5('n; 1896, 866 Ochsen; 1906 Mdrz, J03g Ochsen; 1912, H: 103g 
1./z. Ochsen (1. Nutzvieh, 2. Schlachtvieh), A: J03g Ochsen; 1920, 103g 
Oehsen; 1925, H: 103g 1./2. Ochsen (1. Nutzvieh, 2. Schlachtvieh), A: 
103g Ochsen. 

104a. I.a m mer. 1872, 430 Sehafvieh; 1880, 569 I.ammer; 1885, 855 
Lammer; 1888,876 Lammer; 1896, 872 Lammer; 1906 Mdrz, I04a Lammer. 

104 b. Schafe. 1872, 430 Schafvieh; 1880, 568 Schafvieh; 1885, 854 
Schafvieh; 1888, 875 Schafvieh; 1896, 871 Schafvieh; 1906 Mdrz, lo4b 
Schafe. 

105. Ziegen. 1872, 431 Ziegen; 1880, 570 Ziegen; 1885, 856 Ziegen; 
1888, 877 Ziegen; 1896, 873 Ziegen; 1906 Mdrz, 105 Ziegen. 

106a. Spanferkel unter 10 kg. 1872,429 Spanferke1; 1880, 567 Span
ferkel unter 10 kg; 1885, 853 Spanferkel unter 10 kg; 1888, 874 Spanfcrkel 
unter 10 kg; 1896, 870 Spanferkel unter 10 kg; 1906 Mdrz, 106a Span
ferkel unter 10 kg. 

106b. Schwcin('. 1872, 428 Schweine; 1880, 566 Schweine; 1885, 852 
Schweine; 1888, 873 Schweine mit Ausnahme der Spanferkel; 1896, 869 
Sehweine, auEer Spallferkeln; 1900, 869 Schweine, auEer Spanferkeln unter 
10 kg; 1906 Mdrz, 106b Schweine. 

Federvieh (107a-d), allgemein. 1872,409 Gefliigel und kleines Wild
pret aller Art; 1879, E: 409 Gefliigel und kleines Wildpret aller Art, vom 
25.7. 1879 ausschl. kleinen Wildes ul1d Gefliigels, nieht lebel1d, von da abunter 
Nr. 299 naehgewiesen, A: 409 Gefliigel und kleines Wildpret !lller Art; 
1880, 540 n. a. g. lebende Tiere; 1885, 820 Federvieh und Federwild, lebend; 
1888, 841 Federvieh und Federwild, lebendes; 1896, 839 Federvieh usw., 
lebendes. 

lo7a. Ganse. 1897, 839a Ganse, lebende; 1906 Mdrz, 107a Giinse. 
107 b . Hiihner aller Art. 1897, 839b Haushiihner aller Art; 1900, 839b 

Haushiihner, lebende; 1906 Mdrz, lo7b Hiihner aller Art; 1912, H: 107b 
Hiihner aller Art, A: 107b Hiihner aller Art, Bnten und sonstiges Feder
vieh; 1920, J07b Hiihner aller Art. 

I07e. Bnten. 1897, 83ge sonstiges Federvieh, lebendes; 1906 Mdrz, 
J07e Entcn; 1912, It: 107e Entcn, A: 107b wie Nr. I07b; 1920, I07e 
Enten. 

107d. Taubcn nnd sonstigftS Federvieh. 1897, 83ge sonstiges 
Federvieh, lebendes, 844 Tiere, n. b. g., Wild (aueh Federwild), lebendes; 
1906 Mdrz, 107d Tallben usw.; 1912, E: 107d sonstiges Federvieh, A: 
I07b wie Nr. I07b; 1920, lo7d wie oben. 



152 

Fleisch und Zubereitungen von Fleisch. 
Fleisch tritt als solches, aber nur unter einer Sammelnummer, 

schon im Jahre 1872 auf und wird zum Teil erst vom Jahre 1899 
ab namentlich spezialisiert. Gefrierfleisch erscheint nach dem 
Kriege zum erstenmal im Jahre 1923. Anders verhalt es sich mit 
dem zum unmittelbaren Tafelgenu13 verwendetenFleisch, das bereits 
im Jahre 1872 eine besondere Nummer erhaltell hat. Der zuneh
mendell Verfeinerung des Tafelgellusses tragt auch die Halldels
statistik durch Einfiihrung von Spezialnummern fiir Gansebriiste, 
-keulen usw. im Jahre 1906 Rechnullg. 

Fleisch (IoS-lIoa), aUgemein. 1872,299 Fleisch, ausgeschlachtetes, 
frisches, groJ3es Wild, 296 Fleisch, zubereitetes, Schinken, Speck. Wiirste; 
1879, E: 296 Fleisch, zubereitetes, Schil1ken, Speck, Wiirste, vom 25· 7. IS79 
ab auch Fleisch, ausgeschlachtetes, frisches, bis dahin unter Nr. 299 l1ach
gewiesen, 299 Fleisch, ausgeschlaehtetes, frisches, groBes Wild, A: 296 
Fleisch, zubereitetes, Schinken, Speck, Wiirstc, 299 Fleisch, ausgeschlach
tetes, frisches, groJ3es Wild; 1880, E: 407 a Fleisch, ausgeschlachtetes, fri
sches und zubereitetes, 407 b Fleisch, ausgeschlachtetes, frisches und zu
bereitetes, fiir Bewohner des Grenzbezirks, A: .}07 Fleisch, ausgeschlachtetes, 
frisches und zubereitetes; 1885, E: 614 Fleisch, ausgeschlachtetes, frisches 
und zubereitetes, 615 wie 614, fiir Bewohner des Grenzbezirks, A: 614 
Fleisch, ausgeschlachtet, frisch undzubereitet; 1888, E: 617 Fleisch von Vieh, 
ausgeschlachtet, frisch und einfach zubereitet (eil1gesalzen, geriiuchert usw.), 
6IS wie 617 fiir Bewohner des Grel1zbezirks, A: 617 wie E, 6IS in 617 ent
halten; 1896, 615 Fleisch von Vieh, frisch nnd einfach zubercitct. 

IOSa. I. Rind- (Kalb-) Fleisch, frisch. 1897, 615a 1. Fleisch von 
Vieh, frisch: Rindfleisch (auch Kalbfleisch); 1906 Marz, IoSa Rind- (Kalb-) 
Fleisch: frisch; 1912, E: IOSa wie 1906, A: lOS a Rind- (Kalb-) Fleisch, frisch 
oder cinfach zubereitet; 1923, E: IoSa I. Rind- (Kalb-) Fleisch, frisch, A: 
IoSa Rind- (Kalb-) Fleisch, frisch oder einfach zubereitet; 1925, E: IOSa 
I. wic oben, A: IoSa Rind- (Kalb-) Fleisch, frisch, auch gekiihlt, gefroren 
oder einfach zubereitet. 

IoSa. 2. Rind- (Kalb-) Fleisch, genicBbare Eingeweide (Lebern 
usw.), gekiihlt, gefroren. 19,Z3, E: IoSa 2. wie oben, A: 10Sa Rind
(Kalb-) Fleisch, frisch oder einfach zubereitet; 1925, E: lOSa 2. wie oben, 
A: wie Nr. IoSa I. 

lOSa. 3. Rind- (Kalb-) Fleisch, anderes Fleisch, gekiihlt, ge
£roren. 1923, E: IoSa 3. wie oben, A: IoSa Rind- (Kalb-) Fleisch, frisch 
oder einfach zubereitet; 1925, E: IoSa 3. wie oben, A: wie Nr. 10Sa 1. 

lOSb. Rind- (Kalb-) Fleisch, einfach zubereitet. 1897, 6ISb 
1. Fleisch von Vieh, einfach zubereitet: Rindfleisch, auch Kalbfleisch; 1906 
Marz, 10Sb Rind- (Kalb-) Fleisch, einfach zubereitet; 1912, E: lOSb wie 1906, 
A: 10Sa Rind- (Kalb-) Fleisch, frisch oder einfach zubereitet; 1925, E: 
IoSb wie oben, A: wie Nr. 10Sa 1. 

loSe. I. Schweinefleisch, frisch [auBer Herzschlagen (loSd)]. 
1897, 6Isa 2. Fleisch von Vieh, frisch: Schweinefleiseh; 1900, 615a 2. 
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Fleisch von Vieh. frisch: Schweinefleisch (auch fri~cher Schinken und Speck); 
1906 Marz. E: loSe Schweinefleisch. frisch. A: loSe Schweinefleisch. frisch 
oder einfach zubereitet. auch HerzschHige; 1923. E: 10SC 1. Schweinefleisch. 
frisch. A: loSe Schweinefleisch. frisch oder einfach zubereitet. auch Herz
schlage; 1925. E: lOS c 1. wie oben. A: lOS c Schweinefleisch. frisch. auch 
gekiihlt. gefroren oder einfach zubereitet. 

loSe. 2. Schweinefleisch, genieBbare Eingeweide (Lebertl 
usw.), gekiihlt, gefroren. 1923. E: lOSe 2. wie oben. A: loSe Schweine
fleisch. frisch oder einfach zubereitet. auch Herzschlage; 1925. E: lOS c 
2. wie oben, A: wie Nr. loSe 1. 

loSe. 3. Schweinefleisch, anderes Fleisch, gekiihlt, gefroren. 
1923. E: loSe 3 .. wie oben. A: loSe Schweinefleisch. frisch oder einfach zu
bereitet. auch Herzschlage; 1925. E: loSe 3. wie oben. A: wie Nr. loSe 1. 

10Sd. Sch wei nefleisch, einf ach z u bereitd, au chnich tge kiihl teo 
nicht gefrorene Herzschlage. 1897. 61Sb 2. Fleisch von Vieh. einfach 
zubereitet: Schweinefleisch; 1906 Marz. 10Sd Schweinefleisch. einfach zu
bereitet. auch Herzschlage; 1912. E: 10Sd wie 1906. A: loSe Schweinc
fleisch. frisch oder einfach zubereitet. auch Herzschlage; 1923. E: 10Sd 
wie oben. A: wie 1912; 1925. E: 10Sd wie oben. A: wie Nr. 10SC 1. 

loSe. Sch wei neschi n ke n, ge po kelt, gera uchert. 1897. 61S b 3· 
Fleisch von Vieh. einfach zubereitet: Schweineschinken; 1906 Marz. loSe 
Schweineschinken (Vorder- und Hinterschinken). gepokelt. gerauchert; 1912. 
lOSe wie oben. 

10S£. 1. Schaffleisch, frisch oder einfach zubereitet. 1897. 
61sa 3. Fleisch von Vieh. frisch: Hammelfleisch. 61Sb 6. Fleisch von Vieh. 
einfach zubereitet: sonstiges Fleisch; 1906 Marz. 10S£ Hammelfleisch. 
frisch oder einfach zubereitet; 1912. E: 10Sf Schaffleisch. frisch oder ein
fach zubereitet. A: 10Sf Schaf-. Ziegen- usw. Fleisch. frisch oder einfach 
zubereitet; zum £eineren Tafelgenusse zubereitetes Fleisch; 1923. E: lOS£ 
1. wie oben. A: 10Sf wie 1912. 

10Sf. 2. Schaffleisch, gekiihlt, gefroren. 1923. E: 10S£ 2. wieoben. 
A: lOSf wie Nr. lOSf 1. 

lOSg. Sonstiges Fleisch; z um feinere n Ta£elge n usse z u bereite
tesFleisch, auchinluftdicht verschlossenell Behaltnissen. 1880. 
436 mit Zucker. Essig. Oloder sonst eingemachte usw. Verzehrungsgegen
stande. sowie Gegenstande des feineren Tafelgen usses ; 1885. 6 S 7 andere Gegen
stande des feineren TafeIgenusses mit Ausnahme der unter Z. T. Nr. 2S g 2. und 
2S P 3. fallenden; 1888. 663 vorstehend n. g. Gegenstande des feineren Tafelge
nusses. mit Ausnahme des unter Z. T. Nr. 2Sg 2. und 2S p 3. genannten; 1891. 
663 Gegenstande des feineren Tafelgenusses. n. b. g.; 1896. 660 Gegenstande 
des feineren Tafelgenusses. n. b. g.; 1897. 61S a 4. Fleich von Vieh. frisch: 
sonstiges Fleisch. 61S b S. Fleisch von Vieh. einfach zubereitet: sonstiges 
Fleisch. 615b 7. Fleisch in Biichsen oder iihnlichen. auch hermetisch ver
schlossenen GefaBen; 660 b Gegenstande des feineren Tafelgenusses. n. b. g .• 
andere; 1899. 61sa 4. Fleisch von Vieh. frisch: P£erdefleisch. 61sa S. 
Fleisch von Vieh. frisch: sonstiges Fleisch. 61S b 5. Fleisch von Vieh. eill
fach zubereitet: Pferdefleich. 61Sb 6. Fleisch von Vieh. einfach zubereitet: 
sonstiges Fleisch. 61Sb S. Fleisch in verschlossenen Biichsen oder ahnlich. 
auch hermetisch verschlossenen GefaBen. 660bwie1897; 1905. 61sa s .• 61Sb 6 .• 
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660b wie IS99, 6I5b S. Fleisch in Biichsen oder ahnlichen GefiiBen; 1906 
M iir z, lOS g Ziegen- usw. Fleisch; zum feineren Tafelgen uB zu berei tetes Fleisch; 
1912, E: IOSg wie 1906, A: IoSf wie Nr. IOSf I.; 1923, E: IOSg Ziegen
usw. Fleisch; zum feineren Tafelgel1usse zubereitetes Fleisch, auch luftdicht 
verschlossen, A: wie 1912; 1925, E: IOSg wie oben, A: wie 1912 (Fleisch 
in luftdicht verschlossenen Behiiltnissen Nr. 2I9b). 

109 a. Sch weinespec k, frisch oder ei nf ach z u bereitet; P a pri ka
speck. 1897,615 a 2. Fleisch von Vieh, frisch: Schweinefleisch, 615 b 4. Fleisch 
von Vieh, einfach zubereitet: Schweinespeck; 1900, 615 a 2. Fleisch von Vieh, 
frisch: Schweinefleisch (auch frischer Schinken und Speck), 615 b 4. wie IS99; 
1906 Miirz, 109 Schweil1especk, frisch oder einfach zubcreitet; Paprikaspeck. 

109b. Schweinespeck, gekiihlt, gefrorcn. 1923, 109b wie oben. 
1I0a. Giinsebriiste, -keulell, -lebern. 1906 Miirz, 1I0a wie oben; 

1912, E: 1I0a wie oben, A: 110 Giinsebriistc usw., Fedcrvieh, geschlachtet usw. 
1I0b. Federvieh, geschlachtet, auch zerlcgt, gespiekt oder 

sonst zubereitet, genieJ3bare Eingeweide davon. 1872, 409 Ge
fliigel und kleines Wildpret aller Art; 1879, 409 Gefliigel und kleines Wild
pret aller Art, yom 25. 7. IS79 ab aussehl. kleinen Wildes und Gefliigels, nicht 
lebend, von da ab unter Nr. 299 nachgewiesen; 1880, 408 Gefliigel und Wild 
aller Art, nieht lebend; 1885, 617 Gefliigel und Wild aller Art, nicht lebend; 
1888, 625 Federvieh (Gefliigel), nicht lebendcs, auch ausgeschlachtet, aus
geweidet, gerupft, 626 Federvieh (Gefliigel), zerlegtes, frisch; Wild aller Art, 
nieht lebend,auch abgezogell usw., Federvieh und Wild,einfaeh zubereitetes (ge
braten usw.) in Fiissern, Topfen usw.; 1891,625 Federvieh, nichtlebendes, auch 
ausgeschlachtet usw., 626 Federvieh, zerlegtes, frisch; Wild, nieht lebendes, 
aueh abgezogen usw.; 1896, 622, Federvieh, nieht lebendes; 1906 Miirz, 110 b 
Federvieh, geschlachtetnsw.; 1912, E: 110 bwie 1906, A: 110 Giinsebriisteusw., 
Federvieh, geschlaehtet usw.; 1920, E: IIob wie oben, A: 110 wie 1912. 

III. Haarwild, nicht lebend, zerlcgt, zubereitd; genieJ3bare 
Ei ngeweide da vo n. 1872/1890 wie Nr. I rob; 1891, 626 wie Nr. 110 b; 
1896, 623 Wild, auch Federwild, nicht lebendes; 1906 Miirz, III Haarwild, 
nicht lebend; 1912, E: III Haarwild;nicht lebend, auch zerlegt, gespickt 
oder sonst einfach zubereitet, genieBbare l\ingcweic1c da\'on, A III lIaar
wild, nicht lebend; 1923, III wie oben. 

112. Federwild, nicht lebend, zerlegt, zubcreitct., gcnieJ3bare 
Eingeweide davon. 1872/1895 wieNr. IIob; 1896, 623 wieNr. III; 1906 
Miirz, 112 Fedcrwild, nicht lebend; 1912, E: 112 Federwild, nicht lebend, 
auch zerlegt, gespickt oder sonst einfach zubereitet, gcnieBbare Eillgeweide 
da von, A: II 2 Federwild, nicht leben(l. 

113. Fleischcxtrakt, Fleischbriih-, Sl1ppelltafelll; fJiissige 
nnc1 eillgedickte Fleischbriihe; Fleischpepton. 1872, 297 Fleisch
extrakt, Tafelbouillon; 1880, 409 Fleischextrakt, Tafelbonilloll; 1885, 616 
Fleischextrakt, Suppentafeln, Konsommee, Tufe1bouillon; 1888, 619 Fleisch
extrakt, Fleischpepton, Suppentafell1, Konsolluuee, Tafe1bouillon; 1896,616 
Fleischextrakt usw.; 1899, 616 Fleischextrakt, Suppentafcln uSW.; 1900, 
616 Fleischextrakt, Pepton, Suppell-, BOllil1011tafeln; 1906 M iirz, 113 a Fleisch
extrakt, -briihtafcln, -briihe, -pepton, 113 b Suppentufelll; 1912, 113 wie oben. 

114. Flcischwiirste. 1872/1898 vgl. Fleisch (lo8-lIoa); 1897, 615b. 
7. Fleisch von Vieh, einfach zubereitet: \\'iirste; 1906 lYI iirz, 114 Fleischwiirste. 
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Fische, auch eingesalzener Fischrogen. 

Frische Fische fiihrt die Handelsstatistik im Jahre 1872 nur 
als Sammelbegriff, ab 1899 einige davon namentlich. Fiir SiiB
wasserfische sowie Lachs und Sardellen bringt das J ahr 1906 die 
namentliche Auffiihrung. Zubereitete Fische, Kaviar und Kaviar
surrogate werden bereits seit 1872 als besondere Nummer gefiihrt. 

Frische Fische (lIsa-e), allgemein. 1872, 410 Fische, frische, und 
Flul3krebse; 1880, S42 frische Fische und Fllll3krebse, aueh Landsclmecken; 
1885,821 Fische, frische; 1888, 620 Fische, frische (lebend oder nicht lebend); 
1896, 617 Fische; 1899, 617ajb Siil3wasserfische, frische. 

lIsa. Karpfell, lebcnde und nicht lcbcnde. 1906 Marz, II5a 
Karpfen, frische; 1912, lIsa Karpfen, frische, lebellde und nicht lebende; 
1920, lIS a wie oben. 

IISb. Aale, Schleie und andere [FischeJ, lebcnde. 1906 Marz, 
IISb andere lebende Siil3wasserfische; 1912, 115b Aale, Schleie, Zander 
und andere Siil3wasserfische, lebende; 1920, lIS b wie oben. 

IISC. Aale, Schleie und andere [FischeJ, nicht lebende, auch 
gefrorelle. 1906 Marz, IISC andere nicht lebende Siil3wasserfische; 1912, 
I 15 c Aale, Schlcie, Zander und andere Siil3wasserfische, nicht le bende, auch 
gefroren; 1920, II5C wie obell. 

lIS d. Heringe (a uch Brei tlinge), Sprotte n. 1899, 617c Seefische, 
frische: Heringe; 1906 Marz, IISd Heringe (Breiilil1ge, Sprotten), frische; 
1912, 115 d Heringe (Breitlinge), Sprotten, frische. 

115e. Schellfische, Kabeljau und andere. 1899, 617d Seefische, 
frische, andere; 1906 Marz, IIse andere Salzwasserfische, frische; 1912, 
IIse Sche11fische, Scho11en, Kabeljau, Seezunge und andere Salzwasser
fische, frische; 1920, II5e wie oben. 

II6. Gesalzene Heringe, unzerteilt; Heringsmilch, Herings
lake. 1872,310 Heringe; 1880, E: 425a gesalzene Heril1ge, mit Ausnahme 
der unter Nr. 425b hczcichneten (zu Diinger Bestimmten), A: 425 Heringe, 
gesalzene; 1885, 640 Heringe, gesalzene, zum Genul3: in Fiissern, 641 Heringe, 
gesalzene, zum Genul3, in nicht handelsiiblichen Verpackungen; 1888, 
648 Heringe, gesalzcne: in Fiissern, 649 Heringe, gesalzene, in nicht handels
iiblichen Verpackllngen; 1896, 645 Heringc, gesalzcne, in Fiissern, 646 He
ringe, gesalzcne, in nicht handelsiiblieher Verpackung; 1906 Marz, II6 ge
salzene Heringe, unzerteilt; Heringsmilch, Heringslakein Tonnen, in anderer 
Verpackung als Tonnen; 1920, 116 wie oben. 

Zubcreitcte Fische - auGer gesalzenen Hcringcn - (II7a-d) 
allgemei n. 1872, 298 n. b. g. Fische, 319 mit Zucker, Essig, 01 oder sonst 
eingemachte usw. Konsumtibilien; 1875, 298 wie 1872, E: 319a mit Zucker, 
Essig, Oloder sonst eingemachtc usw. Konsumtibilien, A: 319a und b 
mit Zucker, Essig, 01 oder sonst eingemachte usw. Konsumiibiliell; 1880, 
411 Fische, n. a. g., 436 mit Zucker, Essig, til oder SOllst eingcmachie 
usw. Verzehrullgsgegenstiinde sowie Gegenstiinde des feilleren Tafelge
nusses, 410 Stockfische, getrocknet; 1885, E: 619 Fische, gesalzene, in 
Fiissern, Topfell usw., auch getrocknete, mit Ausllahme der Heringe und 
Stockfische, geriiucherte, gerostete, 6S7 andere Gegenstiinde des feineren 



Tafelgenusses, mit Ausnahme der unter Z. T. Nr. 25g 2. und 25P 3. 
fallenden, 657 a Fisehe, mit Essig, 01, Gewiirzen zubereitet, in Fiissern, 
Topfen usw., 657b andere zubereitete Fisehe, Fisehe in hermetiseh ver
sehlossenen GefiiJ3en, A: 619, 657 wie E, 657a Fisehe mit Essig, 01, Ge
wiirzen oder sonst zubereitet, aueh alle Fische in hermetisch verschlosse
nen GefiiJ3en, 657b in 657a enthalten; 1888, E: 621 Fische: Stockfisehe 
(Kabeljau, getrockneter), 622 Fisehe, gesalzene (mit Ausnahme der Heringe) 
in Fiissern, Topfen usw., aueh getroeknete (mit Ansnahme der Stockfische), 
geriiucherte, gerostete nsw., 623 Fisehe, mit Essig, 01, Gewiirzen zubereitete, 
in Fiissern, Topfen usw., 624 Fisehe, gesalzene sowie mit Essig, 01 usw. zu
bereitete, in Gliisern usw., Fische aller Art in hennetisch verschlossenen Ge
fiiJ3en, A: 621, 622 wie E, 623 Fisehe, mit Essig, 01, Gewiirzen oder sonst 
zubereitete, Fisehe aller Art, in hermetiseh versehlossenen GefiiJ3en, b24 in 
623 ellthalten; 1891, E: 621 Stoekfisehe, 622 Fisehe gesalzene, in Fiissern, 
623 Fisehe, mit Essig, 01 usw. zubereitete, in Fiissern usw., 624 Fisehe 
gesalzene sowie mit Essig usw. zubereitete, in Gliisern, Biiehsen usw., A: 621, 
622 wie E, 623 und 624 Fisehe zubereitete; 1895, 621,623, 624, wie IS91, 
622 Fische gesalzene (auJ3er Heringen) in Fiissern usw., aueh geriiueherte; 
1896, 61S Stoekfisehe, 619 Fisehe gesalzene (auJ3er Heringen) in Fiissern 
usw., geriiueherte usw., 620 Fische mit Essig, 01 usw. zubereitete, in 
Fiissern usw., 621 Fisehe zubereitete andere. 

II7a. Lachs, gesalzen usw. 1906 Marz, II7a Laehs, einfach zube
reitet; 1912, II7a Laehs, einfach zubereitet, gesalzen usw.; 1920, 117a 
wie oben. 

II7b. Sardellen, einfaeh zubereitet. 1906 Marz, II7b wie oben. 
II7e. Stoekfisch, Klippfiseh. 1875, 298 n. b. g. Fische; 1880, 410 

Stockfische, getroeknet; 1885, 61S Stockfische, getrocknet; 1888, 621 Fische: 
Stockfisehe (Kabeljau, getroekneter); 1891,621 Stoekfische; 1896,618 Stock
fische; 1906 M iirz, II 7 e Stoekfisehe (getrockneter Kabeljau, Klippfisch); 
1912, II7c Stockfiseh, Klippfiseh. 

II7d. Aale, Biieklinge, Sprotten u. a. v. n. g. Fisehe, einfaeh 
zubereitet; Fisehmehl zum Genusse; Fisehwurst, -mileh (auJ3er 
Heringsmilch II6), Fische zum feineren TafelgenuJ3 zubereitet. 
1906 Marz, II7d Biicklinge u. a. v. n. g. Fische, einfach zubereitet; Fisch
mehl zum Genusse; Fischwurst, -milch, II7e Fische zum feineren Tafel
gelluJ3 zubereitet; 1912, II7d wie oben. 

IIS. Kaviar und Kaviarersatzstoffe (Fischrogen); Kaviar
I a ke. 1872, 316 Kaviar und Kaviarsurrogate; 1880, 432 Kaviar und Kaviar
surrogate; 1885, 649 Kaviar und Kaviarsurrogate; 1888, 65S Kaviar und 
Kaviarsurrogate, auch gepreJ3t oder geriiuchert; 1896, 655 Kaviar und 
Kaviarsurrogate; 1905, 655 Kaviar, Kaviarersatzstoffe; 1906 Marz, II8 
wie oben. 

Vorstehend nicht genannte Tiere. 

Austern, Schildkroten, Hummern, Seekrehse werden zu Beginn 
der Handelsstatistik allgemein unter "Muschel- oder Schaltiere aus 
der See" gefflhrt, treten ah 1885 unter dem spezielleren Sammel
begriff "Austern, Hummern und Schildkroten" auf und speziali-



157 

sieren sich im Laufe der Jahre immer mehr, so daB ab Miirz 1906 
Schildkroten z. B. allein genannt werden. Bienen fiihrt die Handels
statistik ab 1872 unter "nicht anderweitig genannten Tieren" 
und ab 1880 als "Bienenstocke", mit einzelnen Variationen in den 
folgenden Jahren. 

119a. Auster n. 1872, 327 Muschel- oder Schaltiere aus der See; 1880, 
451 Austern; 1885, 673 Austern, Hummern und Schildkroten; 1888, 684 
und 685 Austern, Hummern und Schildkroten, darullter bis 30. 6. 1888: 673 
Austern, Hummern und Schildkroten, seit I. 7. 1888: 684 Austern, frisch oder 
bloJ3 abgekocht, 685 Hummern, Schildkroten aus der See, frisch oder bloG 
abgekocht; 1891684 Austern; 1896, 680 Austern; 1906 Marz, 119a Austern; 
1912, 119a Austern (Austernsetzlinge Nr. I25b). 

119b. Austernsetzlinge. 1920, 119b Austernsetzlinge. 
II9C. Mies- u nd andere See m uscheln. 1872, 327 Muschel- oder 

Schaltiere aus der See; 1880, 452 andere Muschel- oder Schaltiere aus der 
See, als Hummern u. dgl.; 1885, 674 Muscheln oder Schaltiere aus der See, 
mit Ausnahme der unter Nr. 673 und 824 fallenden, 824 Muscheln aus der 
See, frische, unausgeschiilte; 1888, 844 Muscheln aus der See, frische oder 
bloJ3 abgekochte, unausgeschiilt, mit Ausnahme der Austern, 683 Muscheln 
oder Schaltiere aus der See, mit Ausnahme der unter 684, 685 und 844 fallen
den; 1891, 683 Muscheln oder Schaltiere aus der See, ausgeschiilt, 844 Mu
schein aus der See, unausgeschiilte; 1896, 679 Muscheln, ausgeschiilte, und 
Schaltiere aus der See, 842 Muscheln aus der See, unausgeschiilt; 1900, 679 
Muscheln, ausgeschiilte, undSchaltiere aus derSee, zum GenuJ3, 842 Muscheln 
zum GenuJ3, aus der See, unausgeschiilt, auJ3er Austern; 1906 Marz, 119 b 
Miesmuscheln; 1912, 119b Miesmuscheln und andere Seemuscheln; 1920, 
II9C wie oben. 

120. Schnecken aller Art, Froschkeulen, frisch, blof3 abge
kocht oder eingesalzen. 1872,319 mit Zucker, Essig, Oloder sonst ein
gemachte usw. Konsumtibilien; 1875, 319a wie 1872, 319; 1880, 436 mit 
Zucker, Essig, 01 oder sonst eingemachte usw. Verzehrungsgegenstiinde, 
sowie Gegenstiinde des feineren Tafelgenusses, 542 frische Fische und 
FluJ3krebse, auch Landschnecken; 1885, 822 FluJ3krebse und Land
schnecken, frisch oder bloJ3 abgekocht; 1888, 842 Fluf3krebse, frisch oder 
blof3 abgekocht, Land- und Siif3wasserschnecken, lebende, 663 vorstehend 
n. g. Gegenstiinde des feineren Tafelgenusses, mit Ausnahme der unter Z. T. 
Nr. 25g 2. IX/O und 25 p 3. genannten; 1891, 842 Fluf3krebse, frische usw., 
663 Gegenstiinde des feineren Tafelgenusses, n. b. g.; 1896, 840 Fluf3krebse 
usw., 660 Gegenstiinde des feineren Tafelgenusses, n. b. g.; 1899, 660 b 
Gegenstiinde des feineren Tafelgenusses, n. b. g., andere; 1900, 840 Fluf3-
krebse, auch gekocht, Schnecken, lebende, 660b wie 1899; 1906 Miirz, 120 
Schnecken aller Art, Froschkeulen; 1912, 120 wie oben. 

12I. Schildkroten. 1872, 327 Muschel- oder Schaltiere aus der See; 
1880, 452 wie unter Nr. 119C; 1885, 673 wie unter Nr. 119a; 1888, 684 
und 685 wie unter Nr. 119a; 1891,685 Hummern, Schildkroten; 1896,681 
Hummern, Schildkroten; 1900, 681 Hummern, Schildkroten aus der See, 
844 Tiere, n. b. g.; 1906 Marz, 121 Schildkroten. 



122. SiiBwasserkrebse, Krebsfleisch, auch zubereitet. 1875. 
410 Fische. frische. und FluBkrebse; 1880.542; 1885. 822; 1888. 842; 1896. 
840; 1900. 840: siimtlich wie Nr. 120; 1906 Marz. 122 wie oben. 

123a. Hummer, Langusten, auch bloB abgekocht oder einge
salzen. 1872/1906 wie Nr. 121; 1906 Marz. 123a Hummer. Langusten; 
1912. 123a Hummer. Langusten. auch in luftdichten Behaltnissen; 1925. 
123a wie oben. 

123b. Krabben (Garnelen, Granaten), Taschcnkrebsc unu an
dere Seekrebse, auch bloB abgekocht odcr cingesalzcn. 1872.327 
Muschel- oder Schaltiere aus der See; 1880. 452; 1885. 67·[; 1888. 683; 
1896.679; 1900.679: siimtlich wie nnter Nr. IIOC; 1906 Marz. 123b Gar
neelen (Granaten). Krabben. 123C andere Seekrcbse. lebend. abgekocht. 
eingesalzen; 1912. 123b Krabben. Taschcnkrebsc unu andere; 1920. 12.1b 
wie oben. 

124. Seekrebse (auch Hummer), Beemuschcln, Bchllcckell 
usw .• anders als d urch A b koche n oder Hi nsalze n z u berd tcL 1872. 
319; 1875. 319a; 1880.436: samtlich wie linter Nr. 120; 1887.057 andere 
Gegenstande des feineren Tafelgenl1sses. mit Ausnahme der untcr ~. T. 
Nr. 25g 2. und 25P 3. fallendell; 1888. 663; 1891. 663; 1896. 660; 1899. 
660b; 1900. 660b: siimtlich wie Nr. 120; 1906 Marz. 124 Seekrebse. See
muscheln, Schnecken usw., anders als durch Abkochen ouer Einsalzen zu
bereitet; 1912, 124 wie obell. 

125a. Bienen, lebende, ohne Honig. 1872. 415 n. a. g. Tiere und 
tierische Produkte; 1880. 541 BienenstOcke mit lebenden Bienen; 1885. 819 
Bienenstocke und Bienenkorbe mit lebenden Bienen; 1888. 839 Bienenstocke 
und Bienenkorbe mit lebenden Bienen; 1896. 837 Bienenstocke mit lebenden 
Bienen; 1906 Marz. 125a wie obeD. 

125b. Hirsche, Hunde, Vogel u. a. lebende Tiere, a. n. g. 1872. 
415 n. a. g. Tiere und tierische Produkte; 1880. 540 n. a. g. Tiere; 1885. 827 
vorstehend u. anderweitig n. g. lebende Tiere; 1888. 846 vorstehend u. 
anderweitig n. g. oder inbegriffene lebende und llicht lebende Tiere; 1891, 
846 Ticre. n. b. g.; 1896. 844 Tiere. n. b. g.; 1906 Marz. 125 b Hirsche. 
Hunde. Menagerie- und andere lebende Tiere. a. n. g.; 1912. 125 b wie oben. 

Tierische Fette. 
Die Spezialisierung der tierischen Fette war zunachst nur diirf

tig und wurde erst von 1899 ab verfeinert. 
Sch malz von Schweine n, Oleomargarin, Sch malz vo n Ganse n, 

Rindsmark u. a. schmalzartige Fette (126a-c), allgemein. 1872. 
358 Schmalz; 1880. 483 Schmalz von Schweiuen unu Gansen; 1885. 715 
Schmalz von Schweinen und Giinsen sowie andere schmalzariigc Fette; 1888. 
730 Schmalz von Schweinen und Giinsen sowie anuere sc1uualzartige Fette; 
1891. 730 Schmalz. Lanolin usw.; 1896. 721 Schmalz. Oleomargarin usw. 

126a. Schmalz von Schwcinen. 1897. 72lb Schwciucschmalz; 1906 
Marz. E: 126a Schmalz vou Schwcincn. A: 126 Schmalz von Schweinen; 
Oleomargarin; Schmalz von Gansen; Rindsmark usw.; 1920. E: 126a 
Schmalz von Schweinen. A: 126 Schmalz von Schwcincn. Oleomargarin. 
Schmalz von Gansen, Rindsmark u. a. schmalzartige Fette. 
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126b. Oleomargarin. 1897, 721a Oleomargarin; 1906 Marz, E: 126b 
Oleomargarin, A: wie Nr. I26a; 1920, E: 126b Oleomargarin, A: wie 
Nr. 126a. 

I26c. Schmalz von Gansen, Rindsmark und andere schmalz
artige Fette. 1897, 721 c Ganseschmalz, 721 d andere schmalzartige Fette 
auner Lanolin; 1906 Miirz, E: 126c wie oben, A: wie Nr. 126a. 

127. Schweine- und Gansefett, roh [auBer Schweinespcck 
(I09a/b) und Flomen (128a)]; Grieben zum Gcnussc. 1872, 359anderes 
Tierfett, ungeschmolzen und eingeschmolzen; 1880, 488 anderes Tierfett; 
1885,721 Knochenfett u. a. n. g. Tierfett; 1887, 721 Tierfett, a. n. g.; 1888, 
735 Tierfett und Abfallfette, n. a. g.; 1896, 726 Tier- und Abfallfette, n. b. g. ; 
1906 Miirz, 127 Schweine- und Gansefett, roh; 1912, E: 127 wie oben, A: 
Schweine- und Gansefett, roh, Schweineflomen (Fliesen usw.), Prcmier jus. 

128 a. Sch wei neflo me n (Fliese n, Liesc n, Seh mer). 1872/1906 
wie Nr. 127; 1906 lVliirz, E: 128a wic oben, A: 127 wie Nr. 127. 

128b. Prcmier jus. 1872/1906 wie Nr. 127; 1906 Miirz, E: 128b 
Premier jus, A: 127 wie Nr. 127. 

129. Talg von Rindern und Schafen; PreLltalg. 187,'!, 357 Talg 
(Rinds- oder Schaffett); 1880, 487 Talg; 1885, 720 Talg, roh oder ge
schmolzen, auch gepreJ.lt; 1888, 734 Talg, roh, geschmolzen oder gepreLlt 
(PreLltalg); 1896, 725 Talg; 1900, 725 Talg von Rindern und Schafen; 
1906 Miirz, 129 Talg von Rindern und Schafen, PreLltalg. 

131a. Fisch-, Robben-, Walfischtran, nicht gehartct. 1872,354 
Fischtran, 359 wie Nr. 127; 1880, 486 Fischspcck, Fischtran; 1885, 719 
Fischspeck, Fischtran, Walfett; 1888, 733 Fisch- und Robbenspeck, Fisch-, 
Robben- und Sardellentran, Walfett; 1896, 724 Fisch- und Robbcnspeck, 
Tran; 1900, 724 Fisch- und Robbenspeck, Tran; 1900, 721 Fisch- unll 
Robbenspeck, Tran, Walfett; 1906 Miirz, 13Ia Fischtrau, Robheutran; 
1912, E: 131a Fisch-, Robben-, Walfischtran, A: 131 Fisch- usw. Trau; 
Fisch- usw. Spcck; Wal- u. a. Tranfett; Walknochcnfett; 1925, H: 131 a 
wie oben, A: 131 Fisch-, Robben-, Walfischtran, nicht gchiirtet; Fisch-, 
Robben-, Walfischspeck; Wal- u. a. Tranfett; Walknochenfett. 

131 b. Fisch- , Rob be n-, Walfischspeck; Wal- u nd a nderes 
Tranfett, Walknochcnfett. 1872/1906 wic Nr. I3Ia; 1906 Milrz, I3Ib 
Fischspeck, Robbenspeck, Wal- und anderes Tranfett, WalknocheufeU; 1912, 
E: I3Ib wie oben, A: wie Nr. I3Ia; 1925, E: wie oben, A: wic Nr. 131a. 

132. Tierfett, a, n. g. (Pfcrdefette, Hirschtalg usw.). 1872/1906 
wie Nr. 127; 1906 Miirz, 132 Tierfett, a. n. g.; 1912, 132 wic oben. 

Erzeugnisse von landwirtschaftlichen Nutztieren, a. n. g. 

Frische Milch erscheint in der Handelsstatistik ab I872 unter 
der Bezeichnung "Tiere und tierische Produkte", von I880 als 
"Milch", zusammen mit Molken und Rahm. rm Jahre I906 tritt 
die Position "Rahm" selbstandig auf. Butter und Kase werden 
schon I872 anfgefiihrt, Kase allerdings unter einel1l Sal1lmelnamen, 
erst seit dem Jahre I906 nnter Spezialnul1lmern. Fur Eier und 
Honig werden eigene Nnmmern bereits von I872 an durchgefiihrt. 
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133 a. Milch, frisch, a uch en t kei m t oder pe ptonisiert; Mager
milch. 1872, 415 n. a. g. Tiere und tierische Produkte; 1880, 545 Milch, 
frische, undMolken; 1885, 823 Milch, frische, auchMolken und Rahm; 1888, 
843 Milch, frische, auch Buttermilch, Molken und Rahm; 1896, 841 Milch, 
frische, Molken, Rahm; 1899, 841 a Milch, frische, Rahm; 1906 Marz, 
133a Milch, frisch, auch entkeimt usw., 133 c Magermilch; 1912, 133 a 
Milch, frisch, auch entkeimt oder peptonisiert; Magermilch. 

133 b. Rahm, frisch, a uch en tkei m t oder peptonisiert. 1872/1906 
wie Nr. 133a; 1906 Marz, 133b Rahm, frisch, auch entkeimt usw.; 1912, 
I33b wie oben. 

133c. Butter milch, Mol ke 11. 1872/1906 wie Nr. 133 a; 1899, 841 b 
Buttermilch, Molken; 1906 Marz, 133 d Buttermilch, Molken; 1912, 133 c But
termilch, Molken. 

134. Milchbutter, Butterschmalz. 1872,295 Butter; 1880, E: 406a 
Butter, auch kiinstliche, 406 b wie 406a, iiir Bewohner des Grenzbezirks, 
A: 406 Butter, auch kiinstliche; 1885, E: 612 Butter, auch kiinstliche. 613 
wie 612 fUr Bewohner des Grenzbezirks, A: 612 wie E, 613 in 612 enthalten; 
1888, E: 615 Butter, frisch, gesalzen oder eingeschmolzen, auch Margarine, 
616 wie 615, fUr Bewohner des Grenzbezirks, A: wie E, 616 in 615 enthalten; 
1896,613 Butter, Milchbutter; 1899, 613a Milchbutter, frisch oder gesalzen, 
613b Milchbutter, eingeschmolzen (Butterschmalz); 1906 Marz, E: 134a 
Milchbntter, 134b Butterschmalz, A: 134 Milchbutter und Butterschmalz; 
1912, 134 Milchbutter, Butterschmalz. 

Kiise (135a-d), allgemein. 1872, 317 Kiise aller Art; 1880,433 Kiise 
aller Art; 1885, 650 Kiise aller Art; 1888, 659 Kiise aller Art, auch Kunst
kiise; 1891, 659 Kiise, auch Kunstkiise; 1895, 659 Kiise; 1896, 656 Kiise; 
1899, 656a Kiise aller Art, autler Kunstkiise. 

135a. Hartkiise, antler Margarinekiise (206): Tafelkiise in Ein
zelpackungen von 21/2 kg Rohgewicht oder darunter. 1906 Marz, 
135a Hartkiise, autler Margarinekiise; 1925, 135a wie oben. 

135b. Hartkiise, auBer Margarinekiise: anderer. 1906 Marz, 
135a Hartkiise, autler Margarinekiise; 1925, 135b wie oben. 

135c. Weichkiise, a uBer Margarinekiise (206): Qnark a us Mager
milch, MolkeneiweiB. 1906 Marz, I35b Weichkiise, auBer Margarinekiise; 
1925, 135 c wie oben. 

135d. Weichkiise auBer Margarinekiise: Tafelkiise in Einzel
packungen von 21/2 kg Rohgewicht oder darnnter. 1906 Marz, 135b 
Weichkiise, auBer Margarinekiise; 1925, Ij5d wie oben. 

135e. Weich kiise a uBer Margari ne kiise: a nderer. 1906 M arz, 
135b Weichkiise, autler Margarinekiise; 1925, 135e wie oben. 

136. Eier von Federvieh und Federwild. 1872, 4II Eiervon Gefliigel; 
1880,547 Eier von Gefliigel; 1885, 829 Eier von Gefliigel, Eigelb ohne weitere 
Znbereitung; 1888, 848 Eier von Gefliigel, Eigelb ohne weitere Zubereitung; 
1896,846 Eier von Gefliigel, Eigelb; 1906 Miirz, 136 wie oben. 

137. Eigelb, eingeschlagene Eier. 1872/1906 wie Nr. 136; 1906 
Marz, 137 wie oben. 

138. EiweiB, fliissig. 1880, 86 Albnmin; 1885, 106 Albumin; 1888, 
107 Albumin aller Art, auch frisches EiweiB; 1905, 107 Eiweitlstoffe, Kiise
stoff, frisches EiweiB; 1906 Marz, 138 Eiweitl, fliissig. 
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139. Honig in Stocken, Korben, Kasten mit lebenden Bienen. 
1872, 3II Honig; 1880, 426 Honig; 1885, 643 Honig; 1887, 643 Honig, auch 
Bienenkorbe und Bienenstocke mit Wachs und Honig; 1888, 651 Honig, 
auch Waben mit Honig, sowie Knnsthonig; 1896, 648 Honig, auch kiinst
lieher; 1906 Marz, 139 Honig mit lebenden Bienen; 1912, 139 Honig in 
Stock en usw., mit lebenden Bienen; 1920, 139 wie oben. 

140. Honig in Waben, ausgelassen, in Stocken usw. (ohne le
bende Bienen); kiinstlicher Honig. 1872/1906 wie Nr. 139; 1906 
Marz, 140 Honig ohne lebende Bienen, kiinstlicher Honig; 1912, 140 wie 
oben. 

141. Bienen- u. a. Insektenwachs, roh; Waben, natiirliche, 
ohne Honig. 1872,413 Wachs; 1880, 485 Wachs; 1885, 718 Bienenwachs, 
Pflanzenwachs; 1888, 736 Bienenwachs und sonstiges Insektenwachs, 
Pflanzenwachs; 1896, 727 Insektenwachs, Pflanzenwachs; 1905, 727 a 
Bienenwachs und sonstiges Insektenwachs, roh; 1906 Marz, 141 wie oben. 

Miillereierzeugnisse aus Getreide, Reis und Hiilsenfriichten. 
Die Handelsstatistik fiihrt anfangs alle Mehlarten unter 

Sammelbegriff "Mehl aus Getreide und Hiilsenfriichten". 
ab 1906 treten sie unter eigener Nummer gesondert auf. 

dem 
Erst 

162a. Roggenmehl. 1872.324 Mehl aus Getreide und Hiilsenfriichten; 
1880. 449 Mehl aus Getreide und Hiilsenfriiehten; 1885, E: 671 Mehl. 672 
Miihlenfabrikate und Backerwaren flir Bewohner des Grenzbezirks. A: 672 
in Nr. 669 bzw. 670 und 671 enthalten; 1888, E: 681 Mehl aus Getreide, 
Hiilsenfriichten, Mais und Reis. 682 Miihlenfabrikate und Biickerware fiir 
Bewohner des Grenzbezirks, A: 681 wie E. 682 nut fiir E; 1896, 678 Mehl 
aus Getreide usw.; 1899, 678b Mehl aus Roggen; 1906 Marz. 162a Roggen
mehl. 

162b. Weizenmehl. 1872/1898 wie Nr. 162a; 1899. 678a Mehl aus 
'vVeizen; 1906 Marz. 162b Weizenmehl. 

162C. Hafer-, Gersten-, Erbsen- usw. Mehl. 1872/1898 wie 
Nr. 162 a; 1899, 678c Mehl aus anderem Getreide, aus Mais, Reis und Hiilsen
friiehten; 1906 Marz. 162C Hafer-. Gersten-. Erbsen- usw. Mehl. 

163. Reis, poliert. 1872.329 Reis. geschiilter; 1880.453 Reis, polierter; 
1885, E: 675 Reis, geschiilter. vom Ausland eingehend. A: 675/676 Reis, 
gesehiilt; 1888. 686 E: Reis. geschiilt. vom Ausland eingehend, A: Reis ge
schiilt; 1891, 686 Reis. geschiilter; 1896, 682 Reis, geschiilt; 1899, 682 Reis. 
geschiilt; 1900, 682/683 Reis. gesehiilt; 1906 Marz, 163 Reis, poliert. 

164. Graupen, GrieB, Griitze; ReisgrieB. 1872. 325 andere Miih
lenfabrikate aus Getreide usw .• Biickerwaren. Stiirkegummi, Nudeln; 1880, 
448 geschrotene oder geschiilte Korner, Graupen. GrieB. Griitze; 1885. 670 
Korner von Getreide oder Hiilsenfriiehten, geschroten oder geschiilt; Grau
pen. GrieB, Griitze. 672 wie Nr. 162a; 1888, 680 Korner von Getreide. 
Mais und Hiilsenfriichten. geschroten usw., Graupen. GrieB, Griitze aus Ge
treide, GrieB aus Reis, 682 wie Nr. 162a; 1895. E: 680 Getreide usw., ge
schroten usw., Graupen usw., 682 Miihlenfabrikate usw., fiir Bewohner des 
Grenzbezirks. A: 680 wie E, 682 nur flir E; 1896, 677 Getreide usw .• ge
schroten usw., Graupen uSW.; 1900, 677 Getreide, Hiilsenfriichte, geschroten 
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usw., Graupen, GrieB, Grutze; 1906 Marz, 164 Graupen, GrieB, Grutze; Reis
grieB. 

165. Haferflocken, Getreideschrot us w.; gewalzter Reis. 1872 
bis 1906 wie Nr. 164; 1906 Marz, 165 wie oben. 

Erzeugnisse der 01mullerei und der sonstigen Gewinnung 
fetter Ole. 

Fette und Ole erscheinen in der Handelsstatistik schon vom 
Jahre 1872 ab, wenn auch unter Sammelnamen. Ausnahmen hier
von sind Leinol, Baum- (Oliven-) 01, welche bereits von Anfang 
an namentlich aufgeftihrt werden. Fur die meisten anderen, wie 
Sesamol, Erdnu13ol, Lavat-, Sulfurol usw. fuhrt die Handelsstati
stik erst im Jahre 1906 eigene Nummern ein. 

Fette Ole, nich t gehiirtet, in Fiissern, Kessel wage n oder 'fa nk
schiffen (166a-l), allge mein. 1872, 351 anderes 01 in Fiissern; 1880, 476 
andere Speiseole in Fiissern, 479 anderes 01 in Fiissern; 1885, 704 andere 
Speiseole in Fiissern, 712 vorstehend nicht genannte fette Ole in Fiissern: 
zum Gewerbegebrauch, 710 zum Medizinalgebrauch; 1888,718 andere Speise
ole in Fiissern, 727 wie 1885, 712, 728 wie 1885, 710; 1895, 718a andere 
SpeiseOle in Fiissern, 727, 728 wie 1883; 1896, 709 andere Speiseole in 
Fiissern, 718 wie 1895, 727, 719 wie 1895, 728. 

166a. Raps- und Rubol. 1880, 478 Rubol, Rapsol in Fiissern; 1885, 
711 RubOl, Rapsol in Fiissern; 1888, 726 RubOl, Rapsol in Fiissern; 1896, 
717 RubOl, Rapsol in Fiissern; 1906 Marz, 166a Raps-, Rubol; 1920, 166 a 
wie oben. 

166b. Leinol. 1872,350 Leinol in Fiissern; 1880, 477 Leinol in Fiissern; 
1885, 709 Leinol in Fiissern; 1888, 720 Leinol in Fiissern; 1896, 711 Leinol 
in Fiissern; 1906 Marz, 166b Leino1. 

166c. Bohnenol (Soja- u. <1.).1906 Marz, E: 1661 Klauen-, Knochen-, 
Mais- u. a. fettes 01, A: 166 f-l Baum-, Lavat- u. Sulfur-, Baumwollsamen
u. a. fette Ole in Fiissern; 1912, E: 166c Bohnenol (Soja- u. a.), A: 166c 
Bohnenol, Lavat-, Sulfurol, Baumwollsamen-, Holz-, Rizinusol, Bucheckern-, 
Klauen-, Knochen- u. a. fettes 01; 1920, E: 166c wie oben, A: 166 c Bohnen-
01 (Soja- u. a.), sowie andere vor- u. nachstehend n. g. fette Ole; 1925, 
166c wie oben. 

166d. Erdn uEol. 1906 Marz, E: 166d ErdnuBol, A: 166 c-e Buch
eckern-, ErdnuB-, Sesamol usw.; 1912, E: 166d wie 1906, A: 166d Erd
nuB-, Sesamol; 1925, 166d ErdnuClo1. 

166e. Sesamo1. 1906 Marz, E: 166e Sesamol, A: wie 166d; 1912, E: 
166e Sesamol, A: 166d ErdnuB-, Sesamol; 1925, 166 e Sesamo1. 

166f. Baum- (Oliven-) 01. 1872, 348 Baumol in Fiissern; 1880, E: 
475a Olivenol (Baumol) in Fiissern, undenaturiert, A: 475 Olivenol 
(Baumol) in Fiissern; 1885, 703 Olivenol (Speiseol) in Fiissern; 1888, 717 
Baumol (Olivenol) in Fiissern; 1891, 717 Bau11lo1 in Fiissern; 1895, 717a 
Baumol in Fiissern; 1896, 708a Olivenol in Fiissern; 1906 Marz, E: 166£ 
Baumol, rein, A: 166f-l wie Nr. r66c; 1912, r66£ Baumol; 1920, 166£ 
wie oben. 



I66g. Lavat- und Sulfurol. 1906 MMz, E: I66g Lavat- und Sulfur6I, 
A: wie Nr. I66c; 1912, E: I66g wie oben, A: wie Nr. I66c; 1925, I66g 
wie oben. 

I66h. Baumwollsamenol. 1885, 706 Baumwollsamenol in Fassern; 
1888, 719 Baumwollsamenol (Cottonol); 1891, 719 Baumwollsamenol in 
Fassern; 1895, 7I7b Baumwollsamenol in Fiissern; 1896, 708b BaumwolI
samen6lin Fassern; 1906 Marz, E: 166h Baumwollsamen61, A: wie Nr. 166c; 
1912, E: I66h Baumwollsamenol, A: wie Nr. I66c; 1925, 166 h BaumwolI
samenol. 

I66i. Holz6!. 1906 Marz, E: I66i Holz61, A: wie Nr. 166c; 1912, E: 
I66i Holzol, A: wie Nr. 166c; 1925, I66i HoIz61. 

I66k. Rizinusol. 1906 Mitrz, E: I66k Rizinus61, A: wie Nr. 166c; 
1912, E: I66k Rizinus61, A: wie Nr. I66c; 1925, 166k Rizinuso1. 

1661. Bucheckern-, Klauen-, Knochen-, Mais-, Mohn-, Niger-, 
Sonnenbl umen-, Speck- und anderes fettes 01. 1906 Marz, E: 1661 
Klauen-, Knochen-. Mais- u. a. fettes 01. 166c Bucheckern-. Mohn-. Niger-. 
Sonnenbiumen61, A: I66f-1 wie Nr. 166c, 166c-e wie Nr. I66d; 1912. 
1661 E: wie oben. A: wie Nr.166c; 1925. 166h wie oben. 

167. Baum-, Sesam-, ErdnuB-, Rnb- u. a. fette Ole in Blechge
faBen und anderen Behaltnissen als in Fassern. 1872.347 01 aller 
Art in Flaschen oder Kruken; 1880. 474 01 aller Art in Flaschen oderKrngen; 
1885. 702 Ole des Z. T. Nr. 26c und 26£ mit Ausnahme der Olsaure, in Fla
schen oder Krngen. 701 Speise61 in Flaschen oder Krngen; 1888, 716 Speise-
01 in Flaschen oder Krngen, 715 wie 1885. 702; 1891. 715 £ette Ole in Fla
schen; 716 Speiseole in Flaschen; 1896. 706 Ole in Flaschen usw .• 707 
Speise61e in Flaschen usw.; 1906 M arz, 167 fette Ole in Blechgefa13en. 
Flaschen usw.; 1912. 167 wie oben. 

168. Kakaobutter (Kaka061). 1885, 707 Kaka061 (Kakaobutter). 
in konsistenter Form; 1888. 725 Kaka061 (Kakaobutter). in konsistel1ter 
Form (BI6cken. Tafeln usw.); 1891.725 Kakaobutter; 1895, 657b Kaka061 in 
fliissiger oder konsistenter Form (Kakaobutter); 1896. 654 b Kakaobutter. 
Kaka061; 1906 Marz. 168 Kakaobutter (Kaka061). 

169. Muskatbutter (Muskatbalsam); Lorbeerol, butterartiges. 
1906 Marz. 169 wie oben. 

Starke und Starkeerzeugnisse mit Ausnahme des wohl
riechenden oder durch seine UmschlieBung als Schonheits
mittel (kosmetisches Mittel) sich darstellenden Puders. 

Sago und Sagosurrogate wurden bereits 1872 als eigene Posi
tionen gefiihrt. Kartoffelstarke (Kartoffelmehl) erscheint in der 
Handelsstatistik 1872 unter der Position Kunstmehl, Puder, 
Starke, Arrowroot; erst vom Jahre 1880 ist es namentlich auf
gefiihrt. Die namentliche Auffiihrung von Mais-, Weizen- usw. 
Starke erfolgt von 1906 abo 

173a. Kartoffelstarke, griin (NaBstarke), trocken, gemahlel1 
(Kartoffelmehl). 1872. 323 Kraftmehl. Puder. Starke. Arrowroot; 1880, 
445 Kraftmehl. Puder, Arrowroot. '143 Starke; 1885. E: 667 (i11668 enthalten) 

II* 



Starke, Kraftmehl, Puder, Arrowroot, A: 667 Kartoffelstarke und Kartoffel
mehl, 668 andere Starke, Kraftmehl, Puder, Arrowroot; 1888, 675 Kartoffel
mehl, Kartoffelstarke; 1896, 672 Kartoffelmehl, Kartoffelstarke; 1900, 672 
Kartoffelstarke, nicht gerostet, Kartoffelmehl; 1906 Miirz, 173 a wie oben. 

I73b. Reisstarke, auch gemahlen. 1872,323; 1880, 443; 1885, 667: 
samtlich wie Nr. I73a; 1888, 677 Starke, mit Ausnahme von Kartoffel
mehl und Kartoffelstarke, Kraftmehl, Puder, Arrowroot usw. ; 1891, 677 andere 
Starke, Kraftmehl, Puder usw.; 1896, 674 andere Starke, Kraftmehl, Puder 
usw.; 1899, 674 a Reisstarke; 1906 Marz, 173 b Reisstarke, auch gemahlen. 

I73c. Mais-, Weizen- u. a. Starke, a uch gemahlen, Puder (siehe 
a uch Nr. 358). 1872/1898 wie Nr. 173 b; 1899, 674 b andere Starke, Kraft
mehl, Puder, Arrowroot; 1906 Miit·z, 173c Mais-, Wei zen- u. a. Starke, 
Puder; 1920, 173 c wie oben. 

175. Pfeilwurzelmehl (Arrowroot), Sago und Sagomehl, Man
dioka, Tapioka, Sagoersatzstoffe. 1872, 323 wie Nr. 173a, 326 Sago 
und Sagosurrogate, Tapioka; 1880, 445 wie Nr. 173a, 447 Sago und Sago
surrogate, Tapioka; 1885, 668 wie Nr. 173a, 666 Sago und Sagosurrogate, 
Tapioka; 1888, 677 wie Nr. 173 b, 676 Sago und Sagosurrogate, Mandioka, 
Tapioka (Kassawa); 1896, 674 wie Nr. 173 b, 673 Sago, Mandioka, Tapioka; 
1899, 674b wie Nr. 173c, 673 wie 1896; 1900, 673 Sago, Sagosurrogate, 
Mandioka, Tapioka; 1906 Marz, E: I75a Pfeilwurzelmehl (Arrowroot), Sago 
und Sagomehl, Mandioka, Sagoersatzstoffe, 175b Tapioka, A: 175 Pfeil
wurzelmehl (Arrowroot), Sago, Mandioka usw., Tapioka; 1912, 175 Pfeil
wurzelmehl, Sago, Sagomehl, Mandioka, Tapioka, Sagoersatzstoffe; 1920, 
175 wie oben. 

Zucker. 
Die Handelsstatistik unterscheidet Verbrauchszucker und andere 

Zuckerarten. Verbrauchszucker erscheint 1872 noch als "raffinierter 
Zucker aller Art" und spezialisiert sich ab September 1903 in 
Rohrzucker und die einzelnen Rubenzuckerarten. "Anderer 
Zucker" wird ebenfalls von 1872 ab ganz allgemein gefUhrt, erst 
vom September 1903 ab treten Spezialisierungen, wie flussige Raffi
nade usw., auf. 

Verbrauchszucker (176a-i), allgemein. 1872, E: 344 raffinierter 
Zucker aller Art, A: 345 Kandis und Zucker in weiJ.len, voIlen, harten 
Broten bis zu 25 Pfund Nettogewicht usw.; 1880, E: 470 raffinierter Zucker 
aller Art, A: 470/473 Zucker, darunter: 470 Kandiszucker und Zucker in 
weiJ.len, voIlen, harten Broten bis zu 12,5 kg Nettogewicht usw.; 1885, E: 
697 (hierin Nr. 700) raffinierter Zucker aller Art, A: 697/700 Zucker, 
darunter: 697 Kandiszucker und Zucker in weiJ.len, vollen, harten Broten 
bis zu 12,5 kg Nettogewicht usw.; 1886, I~: 697 (hierin Nr. 700) wie 1885, 
A: 697/700 Zucker, darunter: 697 wie r885, 698a Kandis und Zucker in 
weiJ.len, vollen, harten Broten, Blocken usw.; ferner die sogcn. Crystals 
usw.; 1888, E: 707raffinierterZuckeraIlerArt, A: 707/713 (1890: 70 7/708, 

710/713) Zucker, darunter: 707 raffinierter Zucker aller Art, 7II Kandis 
und Zucker in weiJ.len, vollen, harten Broten, Blocken usw.; ferner die 



sogen. Crystals usw.; 1891. E: 707 raffinierter Zucker. A: 707/708. 710/713 
Zucker. darunter: 707 raffinierter Zucker. 7II Kandis und Zucker in Broten; 
1896; E: 700 raffinierter Zucker. A: 699/704 Zucker. darunter: 700 raffi
nierter Zucker, 702 Kandis und Zucker in Broten; 1897, E: 700 raffinierter 
Zucker. auch fliissiger, A: 699/704 Zucker, darunter: 700 raffinierter 
Zucker. auch fliissiger. 702 Zucker in Broten. 

176a. Rohrzucker. 1903 Sept .• 700a Verbrauchszucker. aus Zuckerrohr, 
raffiniert, 700 b Verbrauchszucker aUs Zuckerrohr, dem raffinierten gleichge
stellt; 1906M iirz.176a Rohrzucker(Verbrauchszucker) ;1920.1 76a Rohrzucker. 

176 b. R ii be nz ucker: Kristallz ucker (gran ulierter), a uch Sand
zucker. 1903 Sept .. 702a Verbrauchszucker aUs Riiben: Kristallzucker, 
702 b Verbrauchszucker aUs Riiben: granulierter Zucker (granulated); 1906 
Miirz. 176b Riibenzucker: KristaIlzucker (granulierter); 1920, 176 b wie oben. 

176c. Riibenzucker: Platten-, Stangen-, Wiirfelzucker. 1903 
Sept .• 702e Verbrauchszucker aus Riiben: Platten-, Stangen-, Wiirfelzucker; 
1906 Miirz, 176c wie oben. 

176d. Riibenzucker: gemahlener Melis. 1903 Sept .• 703c Ver
brauchszucker aus Riiben: gemahlener Metis; 1906 Marz. 176d wie oben. 

176e. R ii be nz uc ker: Stiic keno, Krii melz uc ker. 1903 Sept., 
703 a Verbrauchszucker aus Riiben: Stiicken- und Kriimelzucker (crushed 
und pile); 1906 Marz, 176e wie oben. 

176f. Riibenzucker: gemahlene Raffinade. 1903 Sept .• 703b Ver. 
brauchszucker aus Riiben: gemahlene Raffinade; 1906 Marz. 176£ wie oben. 

176g. Riibenzucker: Brotzucker. 1903 Sept., 702d Verbrauchs· 
zucker aus Riiben: Brotzucker; 1906 Miirz, 176g wie oben. 

176h. Riibenzucker: Farin. 1903 Sept .• 703d Verbrauchszucker aus 
Riiben: Farin; 1906 Miirz, 176h wie oben. 

176i. Riibenzucker: Kandis. 1903 Sept., 702C Verbrauchszucker aus 
Riiben: Kandis; 1906 Miirz, 176i wie oben. 

A nderer Z uc ker (176k-o), allge mei n. 1872. E: 345 Rohzucker 
von Nr. 19 des Holl. Standard und dariiber. 346 Rohzucker unter Nr. 19 des 
Holl. Standard, A: 344 Rohzucker von mindestens 88% Polarisation. 346 
anderer harter Zucker; 1880. E: 471 Rohzucker von Nr. 19 des Holl. 
Standard und dariiber, 472 Rohzucker unter Nr. 19 des Holl. Standard. A: 
470/473 Zucker, darunter1): 471 aIler iibrige harte Zucker sowie aIle weiJlen 
trockenen Zucker von mindestens 98% Polarisation. 472 Rohzucker von 
mindestens 88% Polarisation, 473 Zucker. fUr welchen Ausfuhrvergiitung 
nicht gewiihrt ist; 1885, E: 698 (hierin Nr.700) Rohzucker von Nr. 19 des 
Holl. Standard und dariiber. 699 (hierin Nr. 700) Rohzucker unter Nr. 19 
des Holl. Standard. A: 697/700 Zucker, darunterl): 698 aIler iibrige harte 
Zucker. sowie aIle weiJlen trockenen Zucker von mindestens 98% Polari. 
sation. 699 Rohzucker von mindestens 88% Polarisation, 700 Zucker, 
fUr welchen Ausfuhrvergiitung nicht gewiihrt ist; 1886. E: 698 (hierin 
Nr. 700) wie 1885. 699 (hierin Nr. 700) wie 1885. A: 697/700 Zucker, 
darunter 1): 698 wie 1885. 699 wie 1885. 697 a Rohzucker von mindestens 
900/0 Polarisation und raffinierter Zucker von unter 98. aber mindestens 

1) Bei Ausfuhr aus Niederlagen wird der Zucker wie bei der Einfuhr 
angeschrieben. 
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90% Polarisation" 699 a aller iibrige harte Zucker; aller weiLle trockene 
Zucker in Kristall-, Kriimel- usw. Form; 1888, E: 708/709 (1890: 708) 
Rohzucker aller Art. A: 707/713 (1890: 707/708, 710/713) Zucker, darunter: 
708/709 (1890: 708) Rohzucker aller Art, 710 Rohzucker von mtndestens 
90% Polarisation und raffinierter Zucker von unter 98. aber mindestens 
90% Polarisation, 712 aller iibrige harte Zucker; aller weiLle trockene 
Zucker in Kristall-, Kriimel- und Mehlform, 713 Zucker, fUr welchen 
Steuervergiitung nicht gewahrt ist; 1891, E: 708 Rohzucker, A: 707/708, 
710/713 Zucker, darunter: 708 Rohzucker (von Niederlagen), 710 Roh
zucker (aus dem freien Verkehr), 712 aller iibrige harte Zucker, 713 
Zucker ohne Steuervergiitung; 1892 August, E: 708 Rohzucker, Riiben
safte, FiilImassen, A: wie 1891; 1896, E: 699 Rohzucker, Riibensafte A: 
699/704 Zucker, darunter: 699 Rohzucker, Riibensafte (von Niederlagen), 
701 Rohzucker (aus dem freien Verkehr), 703 aller iibrige Zucker, 704 
Zucker ohne AusfuhrzuschuLl. 

176 k. Rohrz ucker, roher, fester u nd fl iissiger. 1903 Sept., 699 
Rohzucker, roh; 1906 Miirz, 176k wie oben. 

1761. Riibenzucker, roher, fester und fliissiger. 1903 Sept., 701a 
Riibenzucker, roh; 1906 Miirz, 1761 wie oben. 

176m. Anderer fester und fliissiger Zucker (z. B. fliissige Raf
fi nade). 1903 Sept., 704 fliissige Raffinade einschl. des Invertzucker
sirups; 1906 M iirz, 176 m anderer fester und fliissiger Zucker (fliissige 
Raffinadeusw.); 1920, 176m wie oben. 

176n. Fiillmassen, Zuckerablaufe (Sirup, Riibensaft, Ahorn
saft). 1872, 333 Melasse, andere, und Sirup, 322 Beeren, Gemiise usw., 
getrocknet, gebacken usw., Safte, ohne Zucker eingekocht; 1880; 456 Sirup; 
1885, 684 Sirup von der Zuckerfabrikation; 1888, 693 Sirup von der Zucker
fabrikation; 1896, 699 Rohzucker, Riibensafte, 686 Sirup und Melasse; 
1905, 701b Riibensafte, FiiIlmasse, 686 wie 1896; 1906 Miirz, 176n FiilI
massen, Zuckerablaufe (Sirup, Melasse), Melassekraftfutter; Riiben-, 
Ahornsaft; 1925, 176n wie oben. 

1760. Melasse und Melassekraftfutter. 1872, 332 Melasse zur 
Branntweinbereitung, 333 wie Nr, 176n; 1880, E: 457a Melasse, mit Aus
nahme der unter Nr. 457b genannten, 457b Melasse zur Branntweinbe
reitung, A: 457 Melasse; 1885, E: 681 Melasse, mit Ausnahme der unter 
Nr. 685 genannten, 685 Melasse zur Branntweinbereitung, A: 681 Melasse 
(hierin Nr. 685); 1888, 691 Melasse, mit Ausnahme der unter Nr. 694 nach
gewiesenen, 694 Melasse zur Branntweinbereitung, A: 691 Melasse (694 
nur fUr die E); 1889, 691 Melasse; 1896, 686 wie Nr. 176n; 1906 Miirz, 
wie Nr. 176 n; 1925, 1760 wie oben. 

177a. Starkezueker, Fruchtzueker und anderweitig n. g. 
garungsfahige Znckerarten; Dextrinsirup; gebrannter Zucker. 
1872, 334 Starkezucker und Starkesirup; 1880, 458 Traubenzucker, Gly
kose, Starkezucker, Starkesirup, Kartoffelsirup; 1885, E: 683 (hierin Nr. 682) 
Starke zucker und Starkesirup, A: 682 Kartoffelzucker und Kartoffelsirup, 

,683 anderer Starkezucker und Starkesirup; 1887, E: 683 (hierin Nr. 682) 
Starkezucker und Starkesirup, A: 682 und 683 Starkezucker und Starke
sirup; 1888, 692 u. 706 Starkezucker, Maltose, Fruchtzucker usw., sirupartig 
und kristallisiert, gebrannter Zucker (Karamel); 1889, 692 Starkezucker, 
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zucker usw.: kristallisiert; auch gebrannter Zucker (Karamel); 1891, 692 
Starkezucker usw., sirupartig, 706 Starkezucker usw., kristallisiert; 1896, 
687 Starkezucker usw., sirnpartig, 698 Starkezucker usw., kristallisiert; 1898, 
687 Starkezucker, Maltose usw., sirupartig, 698 Starkezucker, Maltose usw., 
krista1lisiert; 1900, 687 Starkezucker, Maltose, Fruchtzucker, sirupartig (seit 
I. September 1903 ohne Invertzuckersirup), 698 Starkezucker, Maltose, 
Fruchtzucker, kristallisiert; Karamel; 1906 Miirz, 177 a Starkezucker, Frucht
zucker u. a. n. g. garungsfahige Zuckerarten, gebrannter Zucker; 1920, 
I77a wie oben. 

Inb. Farbzucker, Zuckerfarben. 1872, 344, 1880, 470, 1885, 
697 wie Nr. I76a-i; 1888, 714 Zuckercouleur (Rum-, Biercouleur usw.) 
und Zuckerfarben; 1891, 714 Zuckercouleur, Zuckerfarben; 1896, 705 
Zuckercouleur, Zuckerfarben; 1906 Miirz, I77b Farbzucker, Zucker
farben. 

I77c. Milchzucker. 1872, 344, 1880, 470: wie unter I76a-i; 1885, 
224 rohe Erzengnisse zum Gewerbe- oder Medizinalgebrauch, mit Ausnahme 
der Farbe- und Gerbematerialien, n. b. g.; 1888, 221 Fabrikate und Pra
parate der chemischen Industrie und Pharmazie, a. n. g. oder inbegriffen; 
1891, 221 chemische Fabrikate usw., n. b. g.; 1895, 224 chemische Fa
brikate usw., n. b. g.; 1899, 180 b Milchzucker, Milchsaure; 1906 Miirz, 
177c Milchzucker. 

Getranke. 
Die Handelsstatistik bringt Branntwein von 1872 ab in einer 

Sammelnummer, unter der auch Arrak, Rum und Franzbrannt
wein gefiihrt werden. Das J ahr 1896 zeigt die Spezialisierung in 
Likore, Arrak, Rum, Kognak usw. Wein wird besonders behandelt, 
und zwar im Anfang zusammenfassend, bis das J ahr 1880 flir 
Obst- und Schaumwein, die Jahre 1906 und 1912 flir Heilmittelwein 
weitere Spezialisierungen bringen. Bier erscheint entsprechend 
seiner groBen Bedeutung in der Handelsstatistik bereits im 
Jahre 1872 unter eigener Nummer. 

Bra nntwein aller Art (178-179), allgemein. 1872,286 Arrak, Rum, 
Franzbranntwein, 287 versetzter Branntwein, 288 anderer Branntwein 
alIer Art; 1880, 386 Arrak, Rum, Franzbranntwein, 397 versetzter Brannt
wein, 398 anderer Branntwein alIer Art; 1885, 598 Arrak, Kognak, Rum, 
Franzbranntwein, 599 Spiritus, roh und raffiniert (Sprit), 600 vorstehend 
n. g. Branntwein; 1888, 603 Arrak, Kognak (echter Franzbranntwein, 
Destillat aus Wein), Rum: in Fassern, 604 Spiritus, roh, raffiniert (Sprit), 
605 vorstehend n. g. Branntwein; 1891, 603 Likore, vom 1. 7. 1891 an, 
vorher in N r. 604 b bzw. 605 enthalten, 604 a Spiritus, roh und raffiniert, 
in Fassern, 604 b Branntwein, in Fassern, n. b. g. (bis 30. 6. 1891 mit 
Einschlu13 der I4ikore in Fassern [Nr. 603]), 605 Branntwein, an13er 
Likor, in Flaschen (bis 30. 6. 1891 mit Einschlu13 der Likore in Flaschen 
[Nr. 603]). 
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In Behiiltnissen mit einem Raumgehalte von 151 oder mehr. 
178a. Likore. 1896, 599 Likore; 1905, 599 Likore in Fiissern und 

Flaschen; 1906 Marz, 178a Likor; 1912, 178a Likor in Fiissern; 1920, 178a 
wie oben. 

178b. 1. Arrak. 1896, 601 Branntwein, n. b. g., in Fiissern; 1900, 
601 Arrak, Kognak, Rum, Branntwein, Kunstwein usw. in Fiissern; 1906 
Marz, 178b Arrak, Rum, Kognak, Kirsch- und Zwetschgenwasser; 1912, 
178a wie 1906 mit Zusatz: in Fiissern; 1920, 178b 1. wie oben. 

178b. 2. Rum. 1896/1914 wie Nr. 178b 1; 1920, 178b 2. wie oben. 
178c. Kirsch- und Zwetschgenwasser. 1896/1914 wie Nr. 178b 1; 

1920, 178c wie oben. 
178d. Kognak und anderer Weinbrand. 1896/1914 wie Nr. 178b 1; 

1920, 178d Kognak; 1925, 178d wie oben. 
178e. Anderer Trinkbranntwein. 1896/1906 wie Nr. 178b 1; 

1906 Miirz, 178d anderer Branntwein, Weingeistmischungen; 1912, 
178d wie 1906 mit Zusatz: in Fiissern; 1920, 178e wie oben. 

178£. Sprit und Brennspiritus. 1896, 600 Spiritus in Fiissern; 
1906 Marz, 178c Weingelst; 1912, 178c wie 1906 mit Zusatz: in Fiissern; 
1920, 178£ wie oben. 

178g. Sonstige gebrannte geistige Fliissigkeiten: Weingeist
mischungen. 1896/1906 wie Nr. 178b 1; 1906 Marz, 178d anderer 
Branntwein, Weingeistmischungen; 1912, 178d wie Nr. 178e; 1920, 178g 
wie oben. 

I nan d ere n B e h ii 1 t n iss e n. 
179a. Likor. 1896/1906 wie Nr. 178a; 1906 Marz, 179a Likor; 1912, 

179a Likor in Flaschen; 1920, 179a Likor. 
179b. Sprit und Brennspiritus. 1896,602 Branntwein, auner Likor, 

in Flaschennsw.; 1900, 602 Branntwein in Flaschen; 1905, 602 Branntwein, 
auch Kunstwein und Spiritus, in Flaschen; 1906 Marz, 179b Weingeist; 
1912, 179b Weingeist in Flaschen; 1920, 179b wie oben. 

179c. Arrak, Rum, Kognak usw.; Weingeistmisch ungen. 1896 
bis 1906 wie Nr. 179b; 1906 Marz, 179c Arrak, Rum, Kognak usw.; Wein
geistmischungen; 1912, 179c wie 1906 mit Zusatz: in Flaschen; 1920, 
179c wie oben. 

Wein und frischer Most von Trauben, auch entkeimt (1Soa 
bis 182, 1S4). allgemein. 1872, 291 Wein und Moste in Fiissern, 292 \Vein 
in Flaschen; 1880, 402 Wein und Most in Fiissern, 404 anderer Wein in 
Flaschen; 1885, 607 Wein und Mostin Fiissern, 6II anderer Wein in Flaschen; 
1888, 6II Wein und Most in Fiissern, 614 \Vein111it Ausnah111e von Schau111-
wein und Zider in Flaschen; 1895, E: 6II a Wein und Most in Fiissern, 6II b 
roter Wein ZU111 Verschneiden, 6II c Wein zur Kognakbereitung, 612 Wein, 
auner Schaumwein, in Flaschen, A: 6II a wie E, 6II b, c nur fiir die E; 
1896, E: 607 Wein und Most in Fiissern, 608 roter Wein ZU111 Verschneiden, 
609 Wein zur Kognakbereitung, 612 Wein, auner Schaulllwein, in Flaschen, 
A: 607 wie E, 608, 609 nur E. 

In Behiiltnissen111it einem Rau111gehalte von 501 oder Illehr. 
1Soa. Wein zur Herstellung von Weinbrand unter Zollsiche

rung. 1906 Marz, E: ISoa roter Verschnittwein und -most, 180b Wein 
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zur Kognakbereitung, A: 180 Wein in Fassern oder Kesselwagen; 1912, 
E: 180a und b wie 1906 mit Zusatz: in Fassern usw., A: 180 Wein in 
Fassern oder Kesselwagen; 1920, E: 180a roter Verschnittwein und -most, 
[80 b, Wein zur Herstellung von Weinbrand, A: 180g Wein und frischer 
Most von Trauben: in Fassern oder Kesselwagen; 1923, E: 180a wie oben, 
A: 180e wie 1920 Nr. 180g. 

180b. Wein zur Herstellung von Weinessig unter Zollsiche
rung. 1912, E: 180d anderer Wein; 1920, E: 180c Wein zur Herstellung von 
Weinessig; 1923, E: 180b wie oben. 

180c. Wei n z ur Herstell ung vo n Seha u m wei n un ter Zoll
sieherung. 1912, E: 180d wie Nr. 180b; 1920, E: 180d Wein zur Her
stellnng von Sehaumwein; 1923, E: 180e wie oben. 

180d. Wein zur Herstellung von Wermutwein unter Zoll
sieherung. 1912, E: 180d wie Nr. 180b; 1920, E: 180e Wein zur Her
stellung von Wermutwein; 1923, E: 180d wie oben. 

180e. Anderer Wein. 1906 Marz, E: 180e anderer Wein, A: 180e Wein 
in Fassero oder Kesselwagen, 183 Weintriib; 1912, E: 180e Marsala-, 
Porto, Madeirawein mit einem Weingeistgehalte von nieht mehr als 20 
Gewichtsteilen in 100, 180d anderer Wein; 1920, E: 180f Marsala-, Porto, 
Madeirawein mit einem Weingeistgehalt von nieht mehr als 200 g in I 1, 
180 g anderer Wein; 1923, E: 180e wie oben. 

180f. Stiller Wein und frischer Most in anderen Behaltnissen. 
1906 Marz, 181b stiller Flasehenwein; 1912, 18Ib stiller Wein in Flasehell; 
1920, 180h stiller Wein und frischer Most in Flasehen, Kriigen o. dgl.; 1923, 
180f wie 1920 Nr. 180h; 1925, 180f wie oben. 

181. Traubenmost, eingekoeht; Rosinenextrakt, grieehiseher 
Sekt, Weinmost, luftdicht versehlossen. 1906 Marz, 182 Trauben
most, eingekoeht; Rosinenextrakt, grieehiseher Sekt usw.; 1920, 181 wie oben. 

182. Weine mit Heilmittelzusatzen und ahnliche weinhaltige 
Getriinke (Wermutwein usw.). 1906 Marz, 184 Weine mit Heilmittel
zusiitzen und ahnliche weinhaltige Getranke; 1920, 182 wie oben. 

183. Obstwein und andere gegorene, dem Wein ahnliche Ge
tranke (Maltonwein usw.); Reiswein. 1872,293 Zider; 1880, E: 401a 
Zider (Obstwein) in Fassero, 401 b Zider (Obstwein) in Flaschen, A: 401 
Zider (Obstwein) in Fassero und Flaschen; 1885, 605 Zider in Fiissern, 
608 Zider in Flaschen, mit Ausnahme von Schaumwein; 1888, 610 Zider, 
sowie' kiinstlich bereitete Getranke zum Tafelgenusse, anderweitig nicht 
inbegriffen, in Fiissern, 613 Zider, mit Ausnahme von Schaumwein, sowie 
kiinstlich bereitete Getriinke zum Tafelgenusse, anderweitig nicht inbegriffen, 
in Flaschen; 1896, 606 Zider usw. in Fassern, 6II Zider usw. in Flaschell; 
1900, 606 Zider, Limonade usw. in Fiissern, 6II Zider, Limonade usw. in 
Flaschen; 1906 Marz, 185 Obstwein und andere gegorene oder kiinstlich 
bereitete Getranke; Maltonwein und Met; Limonade; 1920, 183 Obstwein 
und andere gegorene, dem Wein ahnliche Getriinke (Maltonwein usw.); 
1925, 183 wie oben. 

184. Schaumwein. 1880, 403 Schaumwein in Flaschen; 1885, 610 
Schaumwein in Flaschen; 1888,612 Schaumwein (auch Zider-Schaumwein); 
1891, 612 Schaumwein in Flaschen; 1896, 610 Schaumwein in Flaschen; 
1906 Marz, 181a Schaumwein; 1920, 184 Schaumwein. 
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r85a. Met; KumyB. 1872,285 Met; 1880, 395 Bier alier Art, auch Met, 
A: 395 Bier alier Art, auch Met; 1885, 597 Bier aller Art, auch Met; 1888, 
602 Bier aller Art, auch Met; 1891, 602a Bier in Fiissern, 602b Bier in 
Flaschen; 1896, 597 Bier in Fiissern, 598 Bier in Flaschen; 1906 Marz, r85 
Obstweiu und andere gegorene oder kiinstlich bereitete Getriinke, Malton-
wein und Met, Limonade; 1920, r85a Met; KumyB. . 

r85b. Ohne Zusatz von Branntwein oder Wein kiinstlich be
reitete Getriinke; Limonaden. 1872, 294 Essig in Flaschen oder 
Kruken, kiinstlich bereitete Getriinke; 1880, E: 405a kiinstlich bereitete 
Getriinke in Fiissern, 405b kiinstlich bereitete Getriinke in Flaschen, A: 
405 kiinstlich bereitete Getriinke in Fiissern und Flaschen; 1885, 606 kiinst
lich bereitete Getriinke, nicht alkoholhaltige, in Fiissern, 609 kiinstlich 
bereitete Getriinke, alkoholfreie, in Flaschen; 1888/1914 wie Nr. r83; 
1920, r85b wie oben. 

r86a. Bier: in Behiiltnissen mit einem Raumgehalt von 151 
oder mehr. 1872, 284 Bier aller Art; 1880, 395 Bier aller Art, auch Met; 
1885, 597 Bier aller Art, auch Met; 1888, 602 Bier aller Art, auch Met; 
1891, 602 a Bier in Fiissern; 1896, 597 Bier in Fiissern; 1906 Marz, 186a 
Bier, Malzextrakt, diinnfliissig, in Fiissern; 1920, r86a Bier in Fiissern; 
1925, r86a wie oben. 

186b. Bier: inanderenBehiiltnissen. 1872bis1888,wieunterr86a; 
1891, 60zb Bier in Flaschen; 1896, 598 Bier in Flaschen; 1906 Marz, 186b 
Bier usw. in Flaschen usw.; 1920, r86 b Bier in Flaschen. Kriigen o. dgl.; 
1925, r86b wie oben. 

Speiseessig (I87a-b), allgemein. 1872, 290 Essig aller Art in 
Fiissern, 294 Essig in Flaschen oder Kruken, kiinstlich bereitete Ge
triinke; 1880, E: 400a Essig aller Art in Fiissern, 400b Essig aller Art in 
Flaschen, A: 400 Essig in Fiissern, Flaschen und Kruken; 1885, 603 Essig 
in Fiissern, 604 Essig in Flaschen oder Kruken; 1888, 608 Essig aller Art 
(Speiseessig), Essigsiiure usw. in Fiissern, 609 Essig aller Art (Speiseessig), 
Essigsiiure usw. in Flaschen oder Kruken; 1896, 604 Essig, Essigsiiure usw. 
in Fiissern, 605 dgl. in Flaschen usw.; 1906 Miirz, I87a Essig in Fiissern 
oder Kiibeln, 187b Essig in Flaschen, Kriigen usw.; 1912, r87 Essig aller Art. 

I87a. Weinessig. 1920, I87a Weinessig. 
I87b. Anderer Speiseessig. 1920, 187b anderer Speiseessig. 
188. Weinhefe. 1872, sa Essenzen, Extrakt, Tinkturen und Wiisser, 

alkohol- oder iitherhaltige, zum Gewerbe- und Medizinalgebrauch; 1880, 
146 Weinhefe, trockene und teigartige; 1885, 217 Weinhefe, trockene oder 
teigartige; 1888, 2II Weinhefe, trockene und teigartige; 1896, 214 Wein
hefe, trockene und teigartige; 1906 Marz, 188 Weinhefe. 

189. Andere Hefe aller Art. 1872, 289 Hefe aller Art, mit Ausnahme 
derWeinhefe; 1880, E: 399a Hefe aller Art, mit Ausnahme der Weinhefe usw., 
399 b fliissige Bierhefe, auf besonders genannten Grenzstrecken in Mengen 
bis zu IS kg inkl. in einem Transport, A: 399 Hefe aller Art, mit Ausnahme 
der Weinhefe; 1885, E: 601 Hefe aller Art, mit Ausnahme der Weinhefe und 
der unter Nr. 602 genannten, 602 fliissige Bierhefe auf einzelnen Grenz
strecken, A: 601 Hefe aller Art, mit Ausnahme der Weinhefe, 602 in 601 
enthalten; 1888, E: 606 Hefe aller Art, mit Ausnahme der Weinhefe und der 
unter Nr. 607 genannten, 607 fliissige Bierhefe auf einzelnen Grenzstrecken, 
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A: 606 wie E. 607 in 606 enthalten; 1896. 603 Hefe. auJ3er Weinhefe; 1906 
Marz. 189 Bierhefe usw.; 1912. 189 andere Hefe alIer Art. 

190. Mineralwasser, natiirliches und kiinstliches. 1872. 77 
Mineralwasser. einschl. der Kriige; 1880. 126 Mineralwasser. einschl. der 
Flaschen und Kriige; 1885. 182 Mineralwasser. auch kiinstliche; 1888. 
178 Mineralwasser. kiinstliches und natiirliches; 1896. 181 Mineralwasser; 
1906 Marz. 190 Mineralwasser. natiirliches und kiinstliches. einschl. der 
Flaschen und Kriige; 1925. 190 wie oben. 

Abgange von der Verarbeitung landwirtschaftlich. Erzeugnisse. 
Mit Ausnahme der Olkuchen, die schon 1872 gesondert auf

traten, verschwanden die Abgange von der Verarbeitung land
wirtschaftlicher Erz-euguisse zunachst in der Sammelgruppe 
"sonstige Abfalle". Die Spezialisierung begann erst 1880. 

192a. Kleie (Viehfutter). 1875. 9 sonstige Abfalle; 1880. 7 Kleie und 
Malzkeime; 1885. 7 Kleie. Malzkeime. Reisabfalle; 1896. 8 Kleie. Malz
keime. Reisabfalle. Kartoffelpiilpe; 1899. 8a Kleie; 1906 Marz. 192a Kleie 
(Viehfutter). 

192b. Reisabfalle (Viehfutter). 1875/1898 wie Nr. 19za; 1899. 
8b Malzkeime. Reisabfalle. Kartoffelpiilpe; 1906 Marz. 192b Reisabfalle 
(Viehfutter) . 

193. ()lkuchen, ()lkuchenmehl; Mandelkleie. 1872. 360 ()1kuchen. 
fest oder gemahlen; 1880. 482 Riickstande. feste. von der Fabrikation fetter 
C>le; 1885. 714 C>lriickstande. feste. auch gemahlen; 1888. 729 ()lriickstande 
in Form von Kuchen (C>lkuchen) oder Mehl; 1891. 729 C>lkuchen; 1896. 
720 C>lkuchen; 1899. 720 C>lkuchen. C>lkuchenmehl; 1906 Marz. 193 C>l
kuchen. C>lkuchenmehl usw.; 1920. 193 wie oben. 

194. Schlempe; Riickstande von der Starkeerzeugung (Vieh
futter). 1875.9 sonstige AbfalIe; 1880. II sonstige Abfiille; 1885.10 a. n. g. 
Abfalle; 1888. 9 Abfiille. a. n. g. oder inbegriffen; 1891. 9 Abfiille. n. b. g.; 
1896. 10 Abfalle. n. b. g.; 1906 Marz. 194 Schlempe und Riickstande 
von dcr Starkeerzeugung (Viehfutter); 1912. E: 194 Schlempe und Riick
stande von der Stiirkeerzeugung (Viehfutter). A: 194 Schlempe und 
Riickstiinde von der Starkeerzeugung (Viehfutter). auch Malztreber und 
-keime. 

195··Ausgelaugte Zuckerriibenschnitzel. 1875/1906 wie Nr. 194; 
1906 Marz. 195 ausgelaugte Riibenschnitzel; 1912. 195 ausgelaugte Zucker
rii benschni tzel. 

196. Weintreber. 1875/1906 wie Nr. 194; 1906 Marz. 196 Weintreber; 
1912. E: 196 Weintreber. A: 196 Weintreber. Obst- usw. Treber. 

197. Malz-, Obst- usw. Treber; Malzkeime. 1875. 9 sonstige Ab
fane; 1880. II sonstige Abfane. 7 Kleie und Malzkeime; 1885. 10 a. n. g. 
Abfalle. 7 Kleie. Malzkeime. ReisabfaIle; 1888. 9 Abfalle. a. n. g. oder 
inbegriffen. 7 wie 1885; 1896. 10 AbfaIle. n. b. g .• 8 Kleie. Malzkeime, Reis
abfiille. Kartoffelpiilpe; 1899. 8b Malzkeime. Reisabfiille. Kartoffelpiilpe. 
10 AbfaIle. n. b. g.; 1906 Marz. 197 Malz-. Obst- usw. Treber. Malzkeime; 
1912, E: 197 Malz-. Obst- usw. Treber; Malzkeime. A: wie Nr. 194 und 196. 
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Erzeugnisse der Nahrungs- und GenuBmittel-Gewerbe, in den 
iibrigen Unterabschnitten nicht inbegriffen. 

Der gr6J3te Teil der in dieser Gruppe vertretenen Waren
gattungen - wie Gew6hnliches Backwerk; Anderes Backwerk, 
Keks, Zwieback; Teigwaren; Waren aus Kakaomasse - tritt 
schon 1872 unter eigener (Sammel-)Nummer auf. Margarine 
wird im Jahre 1888 zum ersten Mal erwiihnt, seit 1896 besonders 
gefiihrt. 

198. Gewohnliches Backwerk. 1872,325 andere Miihlenfabrikate aus 
Getreide usw., Biickerwaren, Stiirkegummi, N udeln; 1880, E: 450 gew6hnliches 
Backwerk (Biickerware), 450a Miihlenfabrikate und Biickerwaren fiir Be
wohner des Grenzbezirks, A: 450 gew6hnliches Backwerk (Biickerware); 
1885, E: 669 gew6hnliches Backwerk (Biickerware), 672 Miihlenfabrikate und 
Biickerwaren fiir Bewohner des Grenzbezirks, A: 669 wie E, 672 in 669 
enthalten; 1888, E: 679 Backwerk, gew6hnliches (Biickerware), 682 Miihlen
fabrikate und Biickerware fiir Bewohner des Grenzbezirks, A: 679 wie E, 
682 n ur flir die E; 1896, 676 Backwerk, gew6hnliches; 1906 Miirz, 198 
gew.ohnliches Backwerk. 

199. Anderes Backwerk, Keks, Zwieback; Oblaten mit Zucker 
oder Gewiirz. 1872,325 wie Nr. 198; 1880, 434 Konfitiiren, Zuckerwerk, 
Kuchenwerk ailer Art; 1885, 654 Konditorwaren mit Ausnahme der unter 
Nr. 651 a und657 fallenden; 1888, 660 Konditorwaren, mit'Ausnahme derunter 
Nr. 663 und 671 fallenden; 1896, 657 Konditorwaren; 1905, E: 657 Konditor
waren (Kindermehl, Bisquits und Bonbons), A: 657 Konditorwaren; 1906 
Miirz, 199 anderes Backwerk, Keks, Zwieback usw.; 1912, 199 anderes 
Backwerk, Keks, Zwieback, Oblaten mit Zucker usw.; 1920, 199 wie oben. 

200. Teigwaren (Nudeln usw.). 1872, 325 wie Nr. 198; 1880, 
446 Nudeln und Makkaroni; 1885, 665 Nudeln, Makkaroni; 1888, 678 Nudeln, 
Makkaroni; 1896, 675 Nudeln, Makkaroni; 1906 Marz, 200 Teigwaren 
(Nudeln usw.). 

202a. Zuckerwerk und sonstige a. n. g. Zuckerwaren. 1872, 
318 Konfitiiren, Saucen usw., Kakaomasse, Schokolade, gebrannter Kaffee; 
1880/1906, wie Nr. 199; 1906 Marz, 202a Zuckerwerk und sonstige a. n. g. 
Zuckerwaren. 

202b. Nicht gebackene Waren mit Zucker (z. B. Bassorin
und Tragantwaren), Gewiirze, Kastanien, Obst- und andere 
Friichte, Pflanzen, Pflanzenteile, iiberzuekert. 1872,318 wie Nr. 
202a; 1880/1906, wie Nr. 199; 1906 Marz, 202b nicht gebackene Waren mit 
Zuckerzusatz, Bassorin- und Tragantwaren mit Zucker; Kastanien, Obst 
und andere Friichte, Pflanzen und Pflanzenteile, iiberzuckert; 1912, 
202b nicht gebackene Waren mit Zucker; Gewiirze, Kastanien, Obst- und 
andere Friichte, Pflanzen und Pflanzenteile, iiberzuckert; 1920, 202 b wie 
oben. 

203a. Kakaomasse; Kakaoschalen, gemahlen. 1872, 318 Konfi
tiiren, Saucen usw., Kakaomasse, Schokolade, gebrannter Kaffee, 315 
Kakaoschalen; 1880, 431 Kakaoschalen, 435 Kakaomasse, gemahlen, Kakao, 
Schokolade und Schokoladensurrogate; 1885, 653 Kakaomasse, unent61t, 
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Sehokoladensurrogate; 1888, 673 Kakaomasse und -pulver, unento1t, Sehoko
ladensurrogate, unento1t, Kakao, gebrannt, gemahlen usw.; 1896, 670 
Kakaomasse usw.; 1899, 670 Kakaomasse, Kakaosehalen, gemahlen usw.; 
1906 Marz, 203a Kakao, gebrannter usw., Kakaomasse, Kakaosehalen, ge
mahlen; 1920, 203a wie oben. 

203b. Kakaopulver, aueh entolt. 1872, 318, 1880, 43S wie 
Nr. 203a; 1885, 6S2 Kakao, ent61ter; 1888, 672 Kakaomasse, Kakaopulver, 
ganz oder teilweise entuIt, 673 wie Nr. 203a; 1896, 669 Kakaopulver; 1906 
Marz, 203b Kakaopulver, mehr oder weniger entolt, 203a wie Nr. 203a; 
1920, 203 b wie oben. 

204a. Sehokolade und Sehokoladeersatzmittel. 1872,318 Konfi
tiiren, Saueen usw., Kakaomasse, Sehokolade, gebrannter Kaffee; 1880, 
43S Kakaomasse, gemahlen, Kakao, Sehokolade und Sehokoladensurrogate; 
1885, 6S1 Sehokolade, 6S3 Kakaomasse, unent61t, Sehokoladensurrogate; 
1888, 671 Sehokolade und Konditorwaren, ganz oder teilweise aus Kakao
masse, Sehokolade usw., 673 Kakaomasse und -pulver, unento1t, Sehoko
ladensurrogate, unentolt, Kakao, gebrannt, gemahlen usw.; 1896, 668 
Schokolade; 1899, 668a Sehokolade, 668b Sehokoladensurrogate; 1906 
Marz, 204a Sehokolade und Sehokoladeersatzstoffe; 1920, 204a wie oben. 

204b. Waren aus Kakaomasse, -pulver, Sehokolade oder 
Schokoladeersatzmitteln; Eiehel-, Hafer- usw. Kakao. 1872 
bis 1884 wie Nr. 203 b; 1885, 6S1 a Konditorwaren aus Kakaomasse, Schoko
lade usw.; 1888, 67! wie Nr. 204a; 1896, 668 Schokolade; 1899, 668c 
Konditorwaren; ganz oder teilweise aus Schokolade oder Schokoladen
surrogaten; 1906 Marz, 204 b Waren aus Kakaomasse, Kakaopulver, 
Schokolade- oder Schokoladeersatzstoffen, Eichel-, Hafer- usw. Kakao; 
1920, 204 b wie oben. 

20S a. Margarine und z u K unstb utter ver arbei tetes Oleo
margarin,Oleomargarinmischungen. 1888, E: 61S Butter, frisch, 
gesalzen oder eingeschmolzen, auch Margarine, 61(, wie 61S fiir Bewohner 
des Grenzbezirks, A: 61S wie E, 616 in 61S enthalten; 1896, 614 Butter, 
kiinstliche (Margarine); 1898, 614 Margarine; 1906 Marz, 20S Margarine 
und zu Kunstbutter verarbeitetes Oleomargarin usw.; 1912, 20S a E: wie 1906, 
A: Margarine und zu Kunstbutter verarbeitetes Oleomargarin usw., Kunst
speisefett; 1920, E: 20sa wie oben, A: wie oben, au13erdcm Kunstspeise
fett; 1925 wie oben. 

20Sb. Pflanzlicher Talg zum Genusse. 1872, 352 Palmol, Palm
butter, 353 Kokosnu13ol; 1880, 480 Palmol, festes, 48! Kokosnu13ol, 
festes; 1885, 708 und 713 Palm-, Palmnu13-, Kokosnu13ol; 1888, 
724 Palm-, Palmnu13-, Kokosnu13- und Bassiaol usw.; 1896, 715 Palm- und 
Kokosnu13ol; 1899, 71S Palm- und Kokosnu13ol, vegetabilischer Talg; 1901, 
71 S a Palmol (Palmbutter, Palmfett), 71Sb Palmnu1301 (PalmkernOl, 
Palmkernfett), Kokosnu1301 u. a. Pflanzentalg; 1906 Miirz, 205 wie Nr. 205 a; 
1912, 205b pflanzlicher Talg zum Genusse. 

206. Margarinekase. 1872/1896, wie unter 135a-e; 1897, 656b Mar
garine- und anderer Kunstkase; 1906 Miirz, 206 Margarinekase. 

207 A. Gehartete fette Ole und Trane. Vgl. die einzelnen Position en 
unter Nr. 131a, 165--168, 205b; 1925, 207A wie oben. 
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207 B. Kunstspeisefett. 1905, 72Id andere Fette (Kunstspeisefette); 
1906 Marz, 207 Kunstspeisefett; 1912, E: 207 wie 1906, A:wie Nr. 205a; 
1925, E: 207B Kunstspeisefett, A: wie Nr. 205a. 

208. Milch, eingedickt (Sirupmilch) oder eingetrocknet (in 
Blacken und Pulverform). 1875, 3I9a mit Zucker, Essig oder 01 ein
gemachte usw. Konsumtibilien; 1880, 436 mit Zucker, Essig, 01 oder sonst 
eingemachte usw. Verzehrungsgegenstande, sowie Gegenstande des feineren 
Tafelgenusses; 1885, 655 Milch, kondensierte; 1888, 661 Milch, kondensierte, 
auch mit Zuckerzusatz; 1891, 661 Milch, kondensierte; 1896, 658 Milch, 
kondensierte; 1905, 658 Milch, eingedickte; 1906 Marz, 208 Milch, ein
gedickt (Sirupmilch) oder eingetrocknet (in Blacken usw.); 1912, E: 208 wie 
1906, A: Milch eingedickt (Sirupmilch) oder eingetrocknet (in Blacken 
oder als Pulver), auch Milch in luftdicht verschlossenen Behiiltnissen; 
1925, 208 wie oben. 

209. Eigelb und EiweiD, zum Genusse zubereitet. Vgl. die ein
zelnen Positionen unter Nr. 137-138; 1906 Marz, 209 Eigelb und EiweiD, 
zum Genusse zubereitet. 

210. Senf (Senfpulver, Senfmehl). 1872,319 mit Zucker, Essig, 01 
oder sonst eingemachte usw. Konsumtibilien; 1875/1884' wie Nr. 208, au13er
dem 1880, 438 Samereien, Beeren, Blatter usw., getrocknet, gebacken usw.; 
1885, 657 andere Gegenstande des feineren Tafelgenusses, mit Ausnahme der 
unter Z. T. Nr. 25g 2 und 25 p 3 fallenden, 663 Samereien, Beeren und 
Gartengewachse zum Genu13, getrocknet usw., blo13 eingekocht oder gesalzen, 
Schalen von Stidfrtichten usw.; 1888, 663 vorstehend n. g. Gegenstande des 
feineren Tafelgenusses, mit Ausnahme der unter Z. T. Nr. 25g 2r-~ und 25 p 3 
genannten, 669 und 670 Samereien und Ktichengewachse zum GenuB, ge
trocknet usw., blo13 eingekocht oder gesalzen, Stidfruchtschalen, unreife 
Pomeranzen; 1896, 660 Gegenstande des feineren Tafelgenusses, n. b. g., 
666 Samereien und Ktichengewachse, getrocknet usw.; 1899, 660b Gegen
stande des feineren Tafelgenusses, n. b. g., andere, 666 Samereien und 
Ktichengewachse, getrocknet usw.; 1900, 660b wie 1899, 666 Samereien 
und Ktichengewachse, getrocknet, gepulvert, bloB eingekocht oder ge
salzen; 1906 Marz, 2IO Senf, gepulvert (Senfpulver, Senfmehl); 1920, 
210 wie oben. 

2II. Mostrich. 1872, 309 andere Gewtirze; 1880, 436 wie Nr. 208; 
1885, 657; 1888, 663; 1896, 660; 1899, 660b: samtlich wie Nr. 2IO; 
1906 Marz, 2II Mostrich. 

212. A usztige, nicht ather- oder weingeisthaltig, zu Getriinken, 
Speisen usw., Kinder-, Kraftmehl, Limonadenpulver. 1872, 
323 Kraftmehl, Puder, Starke, Arrowroot; 1880, 445 Kraftmehl, Puder, 
Arrowroot; 1885, E: 668 Starke, Kraftmehl, Puder, Arrowroot, A: 668 andere 
Starke, Kraftmehl, Puder, Arrowroot; 1888, 677 Starke, mit Ausnahme von 
Kartoffelmehl und -starke, Kraftmehl, Puder, Arrowroot usw.; 1891, 
677 andere Starke, Kraftmehl, Puder usw.; 1896, 674 andere Starke, Kraft
mehl, Puder usw.; 1899, 674 b andere Starke, Kraftmehl, Puder, Arrowroot; 
1905, 657 Konditorwaren (Kindermehl, Bisquits und Bonbons), 674 b andere 
Starke (Weizen-, Mais-), Kraftmehl, Puder, Arrowroot; 1906 Marz, 212: 

Kinder-, Kraftmehl; Limonadenpulver; Ausztige, nicht ather- oder wein
geisthaltig, zu Getranken, Speisen usw.; 1920, 212 wie oben. 
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21 3. Schach tel m us (Marmelade) und andere Siifte von Friich te n 
u nd Pflanzen, nicht iither- oder weingeisthaltig, mit Zucker 
vers etzt oder einge koch t. 1872/1884; 1885, 657; 1888, 663; 1896, 
660; 1899, 660b: siimtlich wie Nr. 210; 1906 Marz, 213 Siifte von Friichten 
und Pflanzen, nicht iither- oder weingeisthaltig, mit Zucker versetzt oder 
eingekocht, Himbeeressig; 1912, 213 Schachtelmus (Marmelade) und andere 
Safte von Friichten und Pflanzen, nicht iither- oder weingeisthaltig, mit 
Zucker versetzt oder eingekocht; Himbeeressig; 1920, 213 wie oben. 

214. Siifte von Friichten und von Pflanzen, zum Genusse, 
ather- oder weingeisthaltig. 1872/1906 wic Nr. 213; 1906 Marz, 
214 wie oben. 

215. Friichte, mit Branntwein zubereitet oder in Branntwein 
ei ngelegt. 1872/1906 wie Nr. 213; 1906 Marz, 215 wie oben. 

216. Ka pern, Oliven, Sardelle n butter und andere Gege nstiinde 
des feineren Tafelgen usses, a. n. g. 1872, 318 Konfitiiren, Saucen 
usw., Kakaomasse, Schokolade, gebrannter Kaffee; 1879, E: 318 Konfitiiren, 
Saucen usw., Kakaomasse, Schokolade, gebrannter Kaffee, yom 25· 7. 1879-
ab ausschl. der Oliven, Kapern, Pasteten, Saucen u. a. iihnl. Gegenstande des 
feineren Tafelgenusses, von da ab unter 319a nachgewiesen, A: 318 Konfi
tiiren, Saucen usw., Kakaomasse, Schokolade, gebrannter Kaffee; 1880, 
436 wie Nr. 208; 1885, E: 656 Oliven, 657 wie Nr. 210, A: 657 wie E, 656 
in 657 enthalten; 1888, 662 Oliven, 663 wie Nr. 210; 1896, 659 Oliven, 
660 wie Nr. 210; 1899, 659 wie 1896, 660b wie Nr. 210; 1906 Marz, 216 

wie oben. 
218. Nahrungs- und Gen u/3mittel, a. n. g. (Bierextrakt, Kunst

milch usw.). Vgl. die einzelnen Positionen unter Nr. 210-217; 1906 
Marz, 218 wie oben. 

Nahrungs- und Genu/3mittel aller Art (au/3er Speisealen und 
Getranken) in luftdichten Behaltnissen, soweit sie nicht an 
sich wegen haherer Zollsiitze als 75,- M. fiir I dz unter andere 
Nummern fallen (zI9a-d), allgemein. 1872, 319 mit Zucker, Essig, 
OJ oder sonst eingemachte usw. Konsnmtibilien; 1875, 319a wie 1872; 
1880, 436 wie Nr. 208; 1885, 657; 1888,663; 1896,660; 1899, 660b: siimt
lich wie Nr. 210; 1906 Marz, 219 Nahrungs- und GenuLlmittel in luftdicht 
verschlossenen Behiiltnissen. 

219a. Sardinen und andere Fische und Fischzubereitungen. 
1888, 6Z4 Fische, gesalzene, sowie mit Essig, 01 usw. zubereitete, in Gliisern 
usw., Fische alIer Art in hermetisch verschlossenen GefaLlen; 1891, E: 624 
Fische, gesalzene, sowie mit Essig nsw. zubereitete in Gliisern, Biichsen, 
A: 6Z3 und 6z4 Fische, zubereitete; 1896, 6z1 Fische, zubereitete, andere; 
1906 Marz, ZI9 wie unter (zI9a-d); 1912, 219a Sardinen und andere 
Fische und Fischzubereitungen. 

219b. Fleisch von Vieh (ausgenommen von.Federvieh), einfach 
zubereitet. 1923, 219b wie oben (nur Einfuhr). 

219C. Milch, Rahm. Vgl. auch Nr. z08; 1912, ZI9b Aprikosenmus, 
Milch, Rahm, Tomatenkonserven, Oliven usw.; 1925, 219C Milch, Rahm. 

ZI9d. Aprikosenmus, Tomatenkonserven, Oliven llSW. Vgl. 
auch Nr. 216; 1912, ZI9b wie Nr. 219C; 1925, ZI9d wie oben. 
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Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, a. n. g. 
372. EiweiJ3, getrocknet, gepulvert; EiweiJ3stoffe, 

tierische und pflanzliche, a. n. g. 1878, 48 Andere rohe Er
zeugnisse zum Gewerbe- und Medizinalgebrauch; 1881, 86 Vorstehend 
nicht genannte rohe Erzeugnisse und Fabrikate zum Medizinalgebrauch; 
1884, 86 EiweiJ3, EiweiLlstoff (Albumin) animalischer oder vegetabilischer 
..... in Flaschen, Biichsen oder dergl. eingemucht usw.; 1886, 224 

rohe Erzeugnisse zum Gewerbe- und Medizinalgebrauch, mit Ausnahme 
der Farbe- und Gerbereimaterialien, nicht besonders genannt; 1897, 
223 rohe Erzeugnisse zum Gewerbe- und Medizinalgebrauch, nicht nament
lich aufgefiihrt, wie: Althee-, Arika-, Brennessel-, Flieder-, Huflattich 
usw.; 1906 Marz, 372 EiweiLl, getrocknet, gepulvert; EiweiLlstoffe, tierische 
und pflanzliche, u. n. g. 
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