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Trotz Schwächephase der
Weltwirtschaft weiter wachsende
Metallmärkte

Die seit Ende 2000 anhaltende weltwirtschaftliche Schwäche hat die bis dahin
positive Verbrauchsentwicklung bei vielen Metallen in den Industrieländern be-
einträchtigt. Der Weltverbrauch der meisten Metalle nahm allerdings noch zu
und erreichte im Jahre 2002 zum Teil eine Rekordhöhe. Ursächlich hierfür war
vor allem die Entwicklung in zahlreichen Schwellen- und Entwicklungsländern
sowie in Osteuropa. Unabhängig von der konjunkturellen Erholung in den USA
und Europa lassen die zum Teil sehr dynamischen Märkte in diesen Ländern wei-
ter wachsende Metallmärkte erwarten. Hierauf deuten die aufwärts gerichtete
Entwicklung des Pro-Kopf-Verbrauchs sowie ehrgeizige Ausbauplanungen insbe-
sondere in China hin.

Die Entwicklung des weltweiten Metallverbrauchs
war in den vergangenen Jahrzehnten durch die
weltwirtschaftlichen Zyklen geprägt. So kam es
Anfang der 80er Jahre durch die weltwirtschaft-
liche Rezession zu einem starken Einbruch. Daran
schloss sich eine bis 1990 anhaltende Expansions-
phase an. Nach 1993 nahm der Verbrauch meist
wieder verstärkt zu und erreichte im Jahre 2000
vielfach Höchstwerte. Lediglich bei Manganlegie-
rungen ging er nach 1990 wegen der erheblich
schrumpfenden Erzeugung manganintensiver Roh-
stähle im früheren Ostblock zurück. Der Ver-
brauchsrückgang im Jahre 2001 wurde zum Teil
bereits 2002 wieder aufgefangen (Abbildung).

Weltmarktentwicklung bei ausgewählten
Metallen seit 1980

Rohstahl

Der Welt-Rohstahlverbrauch war mit dem welt-
wirtschaftlichen Aufschwung in der zweiten Hälfte
der 80er Jahre bis auf knapp 790 Mill. t (1989) ge-
wachsen. Danach blieb er zunächst unter jährlich
750 Mill. t und stieg erst nach der allmählichen
Stabilisierung in Osteuropa und der Erholung der
Weltwirtschaft wieder, wobei 1997 erstmals 800
Mill. t erreicht wurden. Trotz der schwachen Welt-
wirtschaft wurde die Welt-Rohstahlerzeugung wei-
ter gesteigert und erreichte 2002 ein Rekordvolu-
men von 903 Mill. t.

Der Welt-Stahlverbrauch wird noch immer von
den EU-Ländern, den USA und Japan maßgeblich
bestimmt, allerdings bei insgesamt schrumpfen-
dem Anteil (1980: 46 %, 2001: 40 %). Inzwischen
ist China mit 22 % zum größten Stahlverbraucher
geworden (Tabelle 1). Die Regionalstruktur der

Abbildung

Weltproduktion wichtiger NE- und Legierungsmetalle
von 1980 bis 20021

In Mill. t.

1 2002: vorläufig.

Quellen: Metallgesellschaft AG; International Nickel Study Group;
International Lead and Zinc Group; Natural Resources Canada;
U.S. Geological Survey. DIW Berlin 2003
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Tabelle 1

Weltverbrauch wichtiger Metalle von 1980 bis 2015 nach Regionen

Regionen
1980 1985 1990 1995 2000 2001 20151 1980 1985 1990 1995 2000 2001 20151

in 1 000 t in kg/Einwohner

Stahl
Welt 699 830 709 042 752 260 739 163 858 596 864 814 1 366 000 157,6 146,1 142,8 130,9 142,6 141,5 189,0
    EU-15 134 595 117 184 134 320 145 719 161 229 154 502 170 000 423,4 326,0 367,8 391,6 428,8 409,2 450,0
    USA 115 591 105 095 101 738 112 583 132 894 114 286 150 000 501,7 439,2 400,4 428,1 482,7 401,3 465,0
    Japan 73 442 73 377 99 032 84 340 80 561 75 002 76 000 628,8 607,4 801,9 672,0 634,8 590,1 600,0
    Übrige OECD-Länder 74 317 76 748 70 264 100 498 120 602 116 345 150 000 324,1 275,6 229,9 309,2 349,6 333,9 390,0
    China 43 262 71 528 68 634 99 944 163 240 196 350 460 000 43,3 67,5 59,4 80,8 128,0 152,8 325,0
    Übrige Länder 258 623 265 110 278 272 196 079 200 070 208 329 360 000 101,5 94,8 90,9 59,0 55,2 56,5 78,0

Manganlegierungen
Welt 7 415 7 324 7 762 7 092 7 365 7 490 11 670 1,7 1,5 1,5 1,3 1,2 1,2 1,6
    EU-15 1 629 1 514 1 724 1 578 1 638 1 570 1 700 5,1 4,2 4,7 4,2 4,4 4,2 4,5
    USA 857 517 511 478 407 353 450 3,7 2,2 2,0 1,8 1,5 1,2 1,4
    Japan 879 760 719 678 654 630 640 7,5 6,3 5,8 5,4 5,2 5,0 5,0
    Übrige OECD-Länder 802 867 929 1 186 1 211 1 154 1 500 3,5 3,1 3,0 3,6 3,6 3,3 3,9
    China 589 490 682 1 211 1 368 1 630 3 680 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 1,3 2,6
    Übrige Länder 2 660 3 175 3 197 1 962 2 087 2 153 3 700 1,0 1,1 1,0 0,6 0,6 0,6 0,8

Ferrochrom
Welt 3 192 3 516 3 920 4 704 5 534 5 500 8 750 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 1,2
    EU-15 913 970 1 100 1 687 1 935 1 890 2 600 2,9 2,7 3,0 4,5 5,1 5,0 6,9
    USA 378 384 389 388 389 340 400 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,1 1,2
    Japan 651 662 743 1 058 904 940 1 050 5,6 5,5 6,0 8,4 7,1 7,4 8,2
    Übrige OECD-Länder 180 164 199 358 519 450 1 100 0,8 0,6 0,7 1,1 1,5 1,2 2,9
    China 131 231 330 280 329 400 1 300 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,9
    Übrige Länder 939 1 105 1 159 933 1 458 1 480 2 300 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5

Nickel
Welt 725 771 914 979 1 123 1 110 1 630 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    EU-15 205 224 284 358 396 417 550 0,6 0,6 0,8 1,0 1,1 1,1 1,5
    USA 148 148 131 155 150 130 150 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5
    Japan 122 134 166 205 200 162 200 1,0 1,1 1,3 1,6 1,6 1,3 1,6
    Übrige OECD-Länder 46 44 54 66 105 102 150 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
    China 18 21 35 40 62 83 250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
    Übrige Länder 186 200 244 155 210 216 330 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Hüttenaluminium
Welt 15 321 16 919 19 275 20 871 24 857 23 761 33 000 3,5 3,5 3,7 3,7 4,1 3,9 4,6
    EU-15 3 461 3 747 4 383 4 858 5 409 5 331 6 400 10,9 10,4 12,0 13,1 14,4 14,1 17,0
    USA 4 473 4 282 4 330 5 300 6 275 5 420 7 200 19,4 17,9 17,0 20,2 22,8 19,0 22,4
    Japan 1 637 1 695 2 414 2 336 2 225 2 014 2 200 14,0 14,0 19,5 18,6 17,5 15,8 17,2
    Übrige OECD-Länder 1 445 1 754 1 987 2 341 3 191 3 164 4 800 6,3 6,3 6,5 7,2 9,2 9,1 12,5
    China 550 720 861 1 942 3 320 3 450 7 200 0,6 0,7 0,8 1,6 2,6 2,7 5,1
    Übrige Länder 3 755 4 721 5 300 4 094 4 437 4 382 5 200 1,5 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 1,1

Raffinadekupfer
Welt 9 546 9 885 10 761 12 037 15 165 14 607 22 350 2,2 2,0 2,0 2,1 2,5 2,4 3,1
    EU-15 2 691 2 555 3 031 3 398 4 043 3 734 4 700 8,5 7,1 8,3 9,1 10,8 9,9 12,5
    USA 1 866 2 144 2 150 2 534 3 027 2 614 3 850 8,1 9,0 8,5 9,6 11,0 9,2 12,0
    Japan 1 326 1 226 1 577 1 415 1 348 1 146 1 300 11,4 10,2 12,8 11,3 10,6 9,0 10,2
    Übrige OECD-Länder 937 1 120 1 158 1 485 2 297 2 249 3 900 4,1 4,0 3,8 4,6 6,7 6,5 10,2
    China 330 550 512 1 131 1 932 2 244 4 800 0,3 0,5 0,4 0,9 1,5 1,7 3,4
    Übrige Länder 2 396 2 290 2 333 2 074 2 518 2 620 3 800 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8

Hüttenzink
Welt 6 101 6 265 6 689 7 533 8 854 8 650 12 600 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 1,7
    EU-15 1 580 1 505 1 762 2 046 2 195 2 159 2 500 5,0 4,2 4,8 5,5 5,8 5,7 6,7
    USA 810 961 992 1 239 1 315 1 107 1 500 3,5 4,0 3,9 4,7 4,8 3,9 4,7
    Japan 756 780 814 752 676 633 650 6,5 6,5 6,6 6,0 5,3 5,0 5,1
    Übrige OECD-Länder 732 819 855 1 065 1 357 1 328 1 800 3,2 2,9 2,8 3,3 3,9 3,8 4,7
    China 195 349 500 750 1 356 1 456 3 400 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1,1 2,4
    Übrige Länder 2 028 1 851 1 766 1 681 1 955 1 967 2 750 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6

Raffinadeblei
Welt 5 311 5 169 5 355 5 836 6 505 6 427 8 950 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2
    EU-15 1 517 1 460 1 618 1 652 1 737 1 743 1 950 4,8 4,1 4,4 4,4 4,6 4,6 5,2
    USA 1 094 1 124 1 275 1 592 1 805 1 687 2 250 4,8 4,7 5,0 6,1 6,6 5,9 7,0
    Japan 393 397 416 334 301 284 300 3,4 3,3 3,4 2,7 2,4 2,2 2,4
    Übrige OECD-Länder 524 604 558 709 817 837 1 100 2,3 2,2 1,8 2,2 2,4 2,4 2,9
    China 210 243 250 445 590 650 1 600 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 1,1
    Übrige Länder 1 573 1 341 1 238 1 104 1 255 1 226 1 750 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4

Bevölkerung in Mill.
Welt 4 440,4 4 853,8 5 266,4 5 646,0 6 022,6 6 110,5 7 207,4
    EU-15 317,9 359,5 365,2 372,1 376,0 377,6 376,5
    USA 230,4 239,3 254,1 263,0 275,3 284,8 321,2
    Japan 116,8 120,8 123,5 125,5 126,9 127,1 127,5
    Übrige OECD-Länder 229,3 278,5 305,6 325,0 345,0 348,4 384,0
    China 998,9 1 059,5 1 155,3 1 236,7 1 275,1 1 285,0 1 410,2
    Übrige Länder 2 547,1 2 796,2 3 062,7 3 323,7 3 624,5 3 687,7 4 587,9

1 Vorausschätzung des DIW Berlin.

Quellen: IISI International Iron and Steel Institute; Metallgesellschaft AG/World Bureau of Metal Statistics;
Natural Resources Canada; Statistisches Bundesamt; United Nations; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2003
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Welt-Stahlerzeugung hat sich seit 1980 deutlich
verändert; der Anteil der heutigen EU-15, der
USA und Japans ist von knapp der Hälfte auf nur
noch 40 % im Jahre 2001 gefallen. Bei abnehmen-
der weltweiter Angebotskonzentration ist China
mit 18 % zum führenden Rohstahlerzeuger gewor-
den (Tabelle 2). Die Strukturveränderungen bei
Stahlproduktion und -verbrauch haben auch den

Welthandel beeinflusst. 1980 zählten sieben EU-
Länder und die USA zu den zehn größten Expor-
teuren, 2000 noch zwei EU-Länder sowie Japan
(Tabelle 3). Umgekehrt umfassten 1980 die zehn
größten Importländer noch fünf EU-Länder und
Japan, im Jahre 2000 noch vier sowie die USA
(Tabelle 4).

Trotz Schwächephase der Weltwirtschaft weiter wachsende Metallmärkte

Tabelle 2

Weltproduktion wichtiger Metalle in den Jahren 1980 und 2001 nach Ländern
In 1 000 t

Land/Region
Rohstahl

Mangan-
Ferrochrom Hüttennickel

Hütten- Raffinade-
Hüttenzink Raffinadeblei

legierungen aluminium kupfer

1980 2001 1980 2001 1980 2001 1980 2001 1980 2001 1980 2001 1980 2001 1980 2001

Deutschland 51 146 44 803 293 x 77 x x – 791 652 425 694 381 358 392 373

Belgien/Luxemburg x x x – – – – – – – 374 x 248 x x x

Finnland x x – – x 237 x 55 – – x x x x x –

Frankreich 23 176 x 500 480 x – x x 432 x x – 253 329 219 244

Großbritannien x x x x – – 19 x 374 x x – x x 325 382

Italien 26 501 26 512 x x x – – – x x x x 207 x x 222

Schweden x x – – 144 109 – – x x x x – – x x

Spanien x x 217 x x – – – 387 x x x x 443 x x

EU-15 146 417 158 371 1 829 720 376 365 59 120 2 834 2 574 1 316 1 838 1 667 2 123 1 441 1 586

USA 103 159 90 104 342 x 167 x 40 – 4 654 2 637 1 683 1 801 370 311 1 151 1 376

Japan 111 395 102 866 880 431 403 111 109 154 1 092 x 1 014 1 426 739 644 305 302

Norwegen x x 464 470 x x 37 68 662 1 034 x x x x x –

Polen 19 485 x x x x – x – x x 357 499 215 x x x

Südkorea x 43 851 x 251 – – – – x – x 473 x 508 x 211

Kanada 15 901 x x – – – 152 141 1 075 2 583 505 565 592 658 235 231

Mexiko x x x x – – – – x x x x x x 185 x

Australien x x x 250 – – 38 126 x 1 784 x 558 301 556 233 271

Sonstige OECD-Länder 82 244 117 841 1 136 1 170 117 139 233 335 2 658 6 331 1 315 2 637 1 421 2 345 793 1 062

China 37 116 150 866 590 2 050 118 450 x 50 350 3 425 270 1 427 x 2 048 175 1 180

Jugoslawien x x – – 69 x – – x x x x x x x –

Kasachstan1 x x 762 – – x 277 x

Russland2 147 941 58 970 1 552 x 390 211 168 245 2420 3 302 1 450 871 1 060 x 780 x

Ukraine1 33 108 1 020 – x x – – x

Indien x 27 291 – 315 x 266 – – x x x x x x x x

Philippinen x x – – x – 23 – – – – x – – x x

Republik Südafrika x x 590 870 800 1 993 x x x 663 x x x x x x

Sambia – – – – – – – – – – 607 x x – x x

Simbabwe x x – – 260 250 x x – – x x – – – x

Brasilien 15 337 26 718 275 276 93 105 x x x 1 132 x x x x x x

Chile x x x x – – – – – – 811 2 882 – – – –

Kolumbien x x – – – – – 38 – – – x – – x x

Kuba x x – – – – 20 41 – – – – – – – –

Venezuela x x x x – – – x x 571 – – – – x x

Neukaledonien – – – – – – 33 46 – – – – – – – –

Übrige Länder 238 280 229 569 2 472 2 904 1 683 3 615 316 489 4 476 9 545 3 764 6 387 1 950 1 763 1 565 1 082

Insgesamt 718 611 849 617 7 249 7 275 2 864 4 680 757 1 148 16 064 24 512 9 362 15 516 6 147 9 234 5 430 6 588

10 größte Produzenten-

länder in % 77 71 79 88 88 96 84 84 76 73 80 72 71 66 74 73

x = Produktion kleiner als die des zehntgrößten Produzenten des jeweiligen Metalls.

1 Angaben für 1980 in Russland enthalten. 2 1980: UdSSR.

Quellen: International Iron and Steel Institute; Metallgesellschaft AG;  International
Nickel Study Group; International Lead and Zinc Study Group; Natural Resources Canada;
U.S. Geological Survey; verschiedene Spezialstatistiken; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2003
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Tabelle 3

Metallexporte der jeweils zehn bedeutendsten Lieferländer in den Jahren 1980 und 2000
In 1 000 t

Land/Region
Rohstahl

Mangan-
Ferrochrom Rohnickel1 Rohaluminium2 Rohkupfer2 Rohzink2 Rohblei2

legierungen

1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000

Deutschland 1 831 2 451 42 x 33 x x x 224 375 x x 112 106 99 117

Belgien/Luxemburg 708 x 67 53 x x x x x x 314 244 168 103 84 123

Finnland x x – – 17 x x 30 x x x x 121 177 x –

Frankreich 365 2 448 331 x x x 22 x 177 x x x x 142 58 77

Großbritannien x x x x x x x x 194 x x x x x 142 116

Niederlande 880 x x x x x x 37 365 454 x x 163 224 x x

Portugal – x 77 – – – – – x x x x – – – –

Schweden 408 x x x 92 80 x x x x x x x x x 68

Spanien 489 x 56 71 x x – x x x x x 94 x x x

USA 830 x x x 30 51 x x 649 x x x x x 158 x

Japan x 1 499 41 x x x x 81 x x 216 360 x x x x

Norwegen x x 410 429 x 172 33 60 521 1 042 x x 66 129 – –

Polen x 1 257 – x – x – – x x 145 246 x x x x

Türkei x 1 263 – – 28 69 – – x x x x – – – –

Südkorea 943 x x x – – – x x x x x x 215 – x

Kanada 327 x x x – x 106 145 785 1 837 335 359 476 605 127 226

Mexiko x 2 571 x 90 – – – – x x 60 x 62 x

Australien 306 x x 100 – – 37 117 x 1 381 x 326 219 427 336 327

Neuseeland x x – – – – – – 120 x x – – – – x

China x 5 089 – 552 x 131 – x x x x x x 593 x 468

Jugoslawien x – x – 50 – x – x x x x x x x x

Kasachstan3 x 92 542 – x 392 193 155

Russland4 x 12 668 x x 14 161 30 205 560 3 195 160 648 70 x 90 x

Ukraine3 8 000 574 – x x x x x

Dubai – – – – – – – – x 500 – – – x – –

Indien x x x x x 110 – – x x – – x x x x

Indonesien x x – – – – x 45 – x – x – x – x

Philippinen – – – – x – 27 – – – – x – – x x

Republik Südafrika x x 432 758 579 2 119 21 x x 504 167 x x x x x

Sambia – – – – – – – – – – 617 230 x – x –

Simbabwe x x – – 231 200 x x – – x x – – – –

Zaire – – – – – – – – – – 427 x x – – –

Brasilien x 6 213 73 133 46 x – x x 760 – x x x – –

Chile x x – – – – – – – – 921 2 688 – – – –

Dominik. Republik – – – – – – 47 x – – – – – – – –

Kuba x x – – – – 35 38 – – – – – – – –

Peru – – – – – – – – – – 335 400 x 125 59 100

Venezuela x x – x – – – – 209 388 x – – – – –

Neukaledonien – – – – – – 49 55 – – – – – – – –

Insgesamt 9 824 52 510 1 635 3 191 1 177 3 868 496 1 072 4 569 15 050 4 280 7 658 1 933 3 895 1 488 2 331

x = Export kleiner als der des zehntgrößten Exporteurs des jeweiligen Metalls.

1 Rohnickel, unlegiert, Nickelpulver und -flocken, Ferronickel und Nickeloxidsinter. 3 Angaben für 1980 in Russland enthalten.
2 Einschließlich Legierungen. 4 1980: UdSSR.

Quellen: Verschiedene Spezialstatistiken für die einzelnen Metalle; Berechnungen
des DIW Berlin. DIW Berlin 2003

Manganlegierungen

Die Verbrauchsentwicklung der Legierungsmittel
Ferromangan und Silicomangan hängt von der
Stahlkonjunktur ab. Der Weltmarkt der Manganle-
gierungen lag in den 80er Jahren bei rund 7,5 Mill. t
(Bruttogewicht). Als sich nach dem Zerfall des Ost-
blocks die Rohstahlerzeugung dort bis 1994/95

mehr als halbiert hatte, schrumpfte der Manganver-
brauch noch stärker, da in diesen Ländern vorwie-
gend Rohstahl nach dem veralteten und mangan-
intensiven Siemens-Martin-Verfahren hergestellt
worden war. Der Weltverbrauch fiel bis zur Mitte
der 90er Jahre auf rund 7 Mill. t, nahm dann aber
wieder infolge der auch weltweit steigenden Roh-
stahlerzeugung auf inzwischen fast 7,5 Mill. t zu.

Trotz Schwächephase der Weltwirtschaft weiter wachsende Metallmärkte
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Tabelle 4

Metallimporte der jeweils zehn bedeutendsten Empfängerländer in den Jahren 1980 und 2000
In 1 000 t

Land/Region
Rohstahl

Mangan-
Ferrochrom Rohnickel1 Rohaluminium2 Rohkupfer2 Rohzink2 Rohblei2

legierungen

1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000

Deutschland 3 056 1 779 267 331 301 421 71 123 658 1 586 586 774 162 337 161 134

Belgien/Luxemburg 666 3 530 95 121 28 178 x x 253 434 510 260 x 235 54 29

Finnland x x x x x x 11 x x x x x x – x x

Frankreich 999 1 765 82 x 114 315 49 67 333 528 434 607 124 178 55 88

Großbritannien 350 x 77 159 43 x 21 67 171 x 346 347 134 x 204 244

Italien 1 063 2 071 156 156 87 294 28 53 295 705 396 626 55 251 173 88

Niederlande x x x x x 133 x 74 216 617 x x x 172 63 12

Schweden x x 43 x 28 x 19 x x x 85 x x x x x

Spanien x x x x 31 215 9 x x x x x x x x 106

USA x 7 749 617 691 270 577 139 153 527 2 563 506 1 241 411 928 84 350

Japan 449 x x 293 257 776 26 175 910 2 905 293 x x x 91 x

Norwegen x x – x – x 90 89 x x x x x x x x

Tschechien3 x x x x x x x x 93 x x x 67 x 40 x

Türkei x 1 923 x 141 – – x x x x x x x x x x

Ungarn x x 62 x x x x x 188 x x x x x x x

Südkorea x 3 444 x 163 x 359 x 79 x 890 x 468 x x x 123

Kanada x x 48 x 41 x x x x x x x x x x x

Mexiko 382 x x x x x x x x x x 271 x x x

Neuseeland x – x x – – – – x x x x x 150 x x

China x 4 901 x x – – x x x 914 128 813 x x x x

Bulgarien 595 x – x – – – – x x x x – – – –

Jugoslawien 457 x x x x x x – x x x x x x x –

Russland4 x x – 352 – x – x . x x x 60 x 80 x

Hongkong x x x x – – x x x x x x x 146 x x

Indien x x x x x x x x x x x x 63 x x x

Indonesien 468 x x x – – x x x x x x 51 x x x

Malaysia x x x x – – x x x x x x x x x 100

Singapur x x x x – – x x x x x x x 161 x 85

Taiwan x 9 026 x 147 x 395 x 96 x 605 x 644 x 310 x 139

Thailand x 2 737 x x – x x x x x x x x x x x

Brasilien x – – x x x x x x x 208 x 60 x x x

Venezuela x x 48 x – x x x x x x x x x x x

Insgesamt 13 089 53 301 1 667 3 571 1 282 4 053 526 1 290 4 681 15 963 4 145 8 044 1 789 4 473 1 364 2 361

x = Import kleiner als der des zehntgrößten Importeurs des jeweiligen Metalls.

1 Rohnickel, unlegiert, Nickelpulver und -flocken, Ferronickel und Nickeloxidsinter. 3 1980: Tschechoslowakei.
2 Einschließlich Legierungen. 4 1980: UdSSR.

Quellen: Verschiedene Spezialstatistiken für die einzelnen Metalle; Berechnungen
des DIW Berlin. DIW Berlin 2003

1980 entfiel noch fast die Hälfte des Weltver-
brauchs auf die EU, die USA und Japan, inzwi-
schen jedoch nur noch ein gutes Drittel. Der Pro-
Kopf-Verbrauch liegt in den Industrieländern bei
4 bis 5 kg. An der Weltproduktion von Manganle-
gierungen waren die EU, die USA und Japan im
Jahre 1980 mit 42 %, 2001 aber nur noch mit 19 %
beteiligt. Heute ist China mit einem Anteil von
28 % Marktführer. Diese veränderten Marktstruk-
turen beeinflussten auch den Welthandel. 1980
zählten fünf EU-Länder sowie Japan zu den zehn
größten Exportländern, im Jahre 2000 nur noch
zwei EU-Länder. Südafrika ist führender Expor-

teur geblieben. Unter den zehn größten Importlän-
dern von Manganlegierungen waren 1980 noch
sechs EU-Länder und die USA, im Jahre 2000 vier
EU-Länder, die USA und Japan.

Ferrochrom

Ferrochrom ist ein unverzichtbares Legierungsmit-
tel für die Erzeugung von Edelstählen, insbeson-
dere von rostfreien Edelstählen. Der weltweite Ver-
brauch nahm in den 80er Jahren von rund 3 Mill. t
(Bruttogewicht) auf etwa 3,9 Mill. t (1990) zu.

Trotz Schwächephase der Weltwirtschaft weiter wachsende Metallmärkte
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Nach einem vorübergehenden Rückgang stieg er
in der zweiten Hälfte der 90er Jahre auf mehr als
4,7 Mill. t und in den Jahren 2000 und wohl auch
2001 sogar auf rund 5,5 Mill. t.

Entsprechend der hohen Edelstahlerzeugung in
der EU, in den USA und Japan waren hier 1980
rund 61 % des Ferrochromverbrauchs und im Jahre
2001 noch 58 % konzentriert. Der Pro-Kopf-Ver-
brauch der wichtigsten Edelstahlerzeuger – EU
und Japan – liegt gegenwärtig bei 5 bzw. 7 kg. Als
Folge der regionalen Verteilung des Welt-Chrom-
erzangebots als Rohstoffgrundlage für die Ferro-
chromproduktion kam bereits 1980 nur ein Drittel
der Ferrochromproduktion aus EU-Ländern, den
USA und Japan, aber 28 % aus Südafrika. Bis
2001 schrumpfte der Anteil der genannten Indus-
trieländer aus Kostengründen auf 12 %, während
Südafrika (42 %) und Kasachstan (16 %) heute das
Angebot und entsprechend den Export domi-
nieren. Umgekehrt gehören heute acht der zehn
größten Importländer zur EU, den USA und Japan
mit gegenüber 1980 deutlich gestiegenen Import-
mengen.

Nickel

Auch Nickel ist ein wichtiges Legierungsmetall
für die Erzeugung von rostfreien Edelstählen so-
wie von Hochtemperaturlegierungen. Der Welt-
verbrauch legte ab Mitte der 80er Jahre mit der
Edelstahlkonjunktur zu und übertraf 1990 erst-
mals 0,9 Mill. t. Nach vorübergehendem Rück-
gang nahm er von 1995 an wieder stärker zu und
liegt seit dem Jahr 2000 bei gut 1,1 Mill. t.

Im Unterschied zu den vorgenannten Legierungs-
metallen liegt der Anteil der EU-Länder, der USA
und Japans am Welt-Nickelverbrauch seit 1980
bei rund zwei Dritteln. Der Pro-Kopf-Verbrauch
beträgt seit dem Jahr 2000 in den EU-Ländern
jährlich rund 1,1 kg, in Japan sogar 1,3 bis 1,6 kg.
Auch die Nickelproduktion ist lagerstättenbedingt
recht hoch konzentriert. 1980 kamen insgesamt
27 % aus der EU, den USA und Japan, 22 % aus
der UdSSR und 20 % aus Kanada, im Jahre 2001
dagegen 24 % aus der EU und Japan, 21 % aus
Russland und nur noch 12 bzw. 11 % aus Kanada
und Australien. Waren 1980 Kanada und andere
außereuropäische Länder die wichtigsten Expor-
teure, hatte sich Russland nach dem Zerfall der
UdSSR bis zum Jahr 2000 zum größten Nickelex-
porteur vor Kanada und dem aufstrebenden Pro-
duzentenland Australien entwickelt. Unter den
zehn größten Nickelimportländern waren 1980 al-
lein sieben heutige EU-Länder, die USA und Ja-
pan. Die danach in Südostasien entstandene be-
deutende Edelstahlindustrie ließ im Jahre 2000

auch Südkorea und Taiwan neben europäischen
Ländern, den USA und Japan zu den zehn größten
Nickelimportländern werden.

Aluminium

Das mengenmäßig größte NE-Metall Aluminium
zeigte in der Vergangenheit ein besonders dynami-
sches Verbrauchswachstum, da es z. B. auch Kup-
fer und Stahl ersetzt. In zahlreichen Industrielän-
dern nimmt der Aluminiumverbrauch weiter zu.
Der Weltverbrauch von Hüttenaluminium lag bis
1984 bei knapp 16 Mill. t und stieg dann mit dem
weltwirtschaftlichen Aufschwung auf 19,3 Mill. t
(1989 und 1990). Nach 1993 schloss sich eine er-
neute Aufwärtsentwicklung an, die im Jahre 2000
mit einem Verbrauch von 24,9 Mill. t ihren vor-
läufigen Höhepunkt erreicht hat.1

Die EU-Länder, die USA und Japan bestimmen
noch immer den Weltverbrauch; allerdings sinkt
ihr Anteil (1980: 62 %, 2001: 54 %). Als zweit-
größter Verbraucher hat China – hinter den USA –
inzwischen einen Anteil von 15 %, während auf
die Länder außerhalb der OECD (ohne China) –
auch als Folge des Einbruchs in Osteuropa – nur
noch 18 % (1980: 25 %) entfallen. Im Pro-Kopf-
Verbrauch führen die USA mit 20 kg vor Japan
(17 kg) und der EU (15 kg). Während 1980 die
USA (29 %), die UdSSR (15 %), Japan und Kana-
da (jeweils 7 %) die Welt-Hüttenproduktion vor
weiteren großen Produzenten besonders in West-
europa beherrschten, liegt inzwischen im Hinblick
auf geringere Energie- und Rohstoffkosten eine
wesentlich veränderte Produzentenstruktur vor.
Im Jahre 2001 führten China und Russland (je-
weils 14 %) vor den USA und Kanada (jeweils
11 %), Australien und Brasilien (7 bzw. 5 %). Ähn-
lich änderte sich die Exportstruktur. Gehörten frü-
her Kanada (17 %), die USA (14 %), die UdSSR
(12 %), Norwegen (11 %) sowie vier EU-Länder
zu den zehn größten Exportländern, führte im Jahre
2001 dagegen Russland (21 %) vor Kanada (12 %),
Australien (9 %) und Norwegen (7 %). Bei den
Importen veränderte sich die Rangfolge der gro-
ßen Importländer. Japans Anteil am Weltimport
blieb fast unverändert (19 bzw. 18 %). Der Anteil
Deutschlands an den Importen sank von 14 auf
10 %. Die USA dagegen bauten ihren Importanteil
von 11 auf 16 % aus. China, Südkorea und Taiwan
kamen als große Importländer hinzu.

1 In den Jahren 2001 und 2002 wurde dieses Niveau trotz der Stagna-
tion der Weltwirtschaft nur knapp unterschritten.
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Kupfer

Obwohl Kupfer als ältestes genutztes NE-Metall
vielfach – z. B. durch Aluminium, Edelstahl und
Glasfasern – substituiert wurde, steigt der Ver-
brauch selbst in vielen Industrieländern weiter.
Der Weltverbrauch von Raffinadekupfer wird seit
1964 vom Aluminiumverbrauch zunehmend über-
troffen und erreichte 1986 erstmals 10 Mill. t. Seit-
dem verlief die Expansion stetiger und weniger
konjunkturell beeinflusst als bei Aluminium. Nach
1989 wurde die Aufwärtsentwicklung durch die
schwache Weltkonjunktur und die Ereignisse in
Osteuropa vorübergehend beeinträchtigt, setzte
sich aber ab 1994 verstärkt bis auf ein Rekordvo-
lumen von 15,2 Mill. t im Jahre 2000 fort.

Über die Hälfte des Kupferverbrauchs entfällt
noch immer auf die EU, die USA und Japan, bei
allerdings sinkendem Anteil (1980: 62 %, 2001:
51 %). Weitere jeweils 15 % entfielen im Jahre 2001
auf die übrigen OECD-Länder und China. Der
Pro-Kopf-Verbrauch steigt auch in zahlreichen In-
dustrieländern; er lag im Jahre 2000 im EU-
Durchschnitt, in den USA und in Japan bei 11 kg.2

Bei abnehmendem Konzentrationsgrad in der Welt-
produktion von Raffinadekupfer waren die USA
1980 der größte Produzent (18 %), gefolgt von der
UdSSR (15 %), Japan (11 %), Chile (9 %) und
Sambia (6 %). Dagegen führte Chile im Jahre
2001 mit 19 % vor den USA (12 %), Japan und
China (jeweils 9 %) sowie Russland (6 %). Chile
war bereits 1980 größter Kupferexporteur (22 %),
gefolgt von Sambia (14 %), Zaire (10 %), Kanada
und Peru (jeweils 8 %); bis zum Jahr 2000 stieg
sein Anteil auf 35 %. Große Kupferimporteure
waren 1980 insbesondere die großen rohstoffar-
men Verbraucherländer der EU (Bundesrepublik
Deutschland 14 %, Belgien/Luxemburg 12 %, Ita-
lien und Frankreich jeweils 10 %) sowie die USA
(12 %).  Im Jahre 2000 waren die US-Importe
deutlich höher (Anteil am Weltimport 15 %), ge-
folgt von Deutschland und China (jeweils 10 %).

Zink

Der Weltmarkt von Zink – ebenfalls ein seit lan-
gem genutztes NE-Metall – wächst langsamer als
der von Aluminium und Kupfer. Der Weltver-
brauch überstieg 1994 erstmals 7 Mill. t. Nach
1995 legte die Nachfrage nach verzinkten Blechen
zu; in den Jahren 2000 und 2002 wurden jeweils
rund 8,9 Mill. t Zink erreicht. Zink wird überwie-
gend in den Industrieländern verbraucht. Von
1980 bis 2001 verringerte sich der Anteil der EU,
der USA und Japans von 51 auf 45 % des Weltver-
brauchs. Dagegen erreichte China im Jahre 2001

bereits 17 %. Außer in Japan nimmt der Zinkver-
brauch auch in den Industrieländern noch zu; der
Pro-Kopf-Verbrauch liegt hier meist bei 5 bis 6 kg.

Der Konzentrationsgrad in der Zinkproduktion ist
gefallen; zugleich hat sich die Rangfolge der Pro-
duzenten verändert. 1980 waren die UdSSR (17 %),
Japan (12 %), Kanada (10 %), die Bundesrepublik
Deutschland und die USA (jeweils 6 %) die größ-
ten Produzenten. Bis 2001 hatte China mit 22 %
die Spitzenposition übernommen vor Kanada und
Japan (jeweils 7 %). Schon 1980 war Kanada der
größte Zinkexporteur (25 %), gefolgt von Austra-
lien (11 %), Belgien/Luxemburg (9 %) und den
Niederlanden (8 %). Die seitdem enorm gesteigerte
chinesische Produktion zeigt sich wegen des ho-
hen Eigenverbrauchs bei den Exporten nur abge-
schwächt. Trotzdem war das Land im Jahre 2001
mit 15 % zweitgrößter Zinkexporteur nach Kanada
(16 %) und vor Australien (11 %). Dagegen führ-
ten die USA 1980 wie auch 2001 bei den Zinkim-
porten (23 bzw. 21 %) vor Deutschland (9 bzw.
8 %).

Blei

Blei wird heute überwiegend für die Herstellung
von Akkumulatoren verwendet.3 Nach einem Welt-
verbrauch von Raffinadeblei von 5,1 bis 5,6 Mill. t
während der 80er Jahre begann 1994 ein Ver-
brauchsanstieg bis zu dem bisherigen Rekordvo-
lumen von nahezu 6,5 Mill. t im Jahre 2000. Ent-
sprechend der hohen Bedeutung der nachfragen-
den Kfz-Industrie konzentriert sich der Bleiver-
brauch auf die EU, die USA und Japan mit einem
Gesamtanteil am Weltverbrauch von 56 % (1980)
und sogar 58 % (2001). In dieser Zeitspanne stieg
auch der Anteil der übrigen OECD-Länder von 10
auf 13 % und der Chinas von 4 auf 10 %. In den
meisten Industrieländern nimmt der Bleiverbrauch
weiter zu. Der Pro-Kopf-Verbrauch erreichte in
den USA im Jahre 2000 bereits 6,6 kg, in der EU
liegt er noch unter 5 kg.

Die USA waren 2001 unverändert mit 21 % der
führende Bleiproduzent. Während aber 1980 die
UdSSR mit 14 % folgte, war es 2001 China mit
18 %. Die Anteile der nachfolgenden Produzen-
tenländer Deutschland, Großbritannien und Japan
(jeweils 6 bis 7 %) haben sich nur wenig verrin-
gert. Bei den Bleiexporten ist die Stellung der
USA als führender Produzent nicht erkennbar, da
die Produktion immer weniger den Eigenver-

2 In China wird trotz starker Verbrauchszunahme erst ein Pro-Kopf-Ver-
brauch von knapp 2 kg erreicht.
3 In den USA entfallen bereits 87 % des gesamten Bleiverbrauchs auf
Akkumulatoren.
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brauch deckt. 1980 war Australien mit 23 % größ-
ter Bleiexporteur vor den USA (11 %), Großbri-
tannien (10 %) und Kanada (9 %). Dagegen entfie-
len 2001 rund 20 % der Weltexporte auf China,
14 % auf Australien, 10 % auf Kanada und 7 % auf
Kasachstan. Auch die Rangfolge der Importländer
veränderte sich. Waren 1980 die Bundesrepublik
Deutschland, Italien und Großbritannien mit je-
weils 12 bis 15 % sowie Japan und die USA mit 7
bzw. 6 % beteiligt, führten die USA im Jahre 2001
mit 15 % vor Großbritannien (10 %), Deutschland
und Taiwan (jeweils 6 %).

Künftige Entwicklung

Die jüngste Schwäche der Weltwirtschaft hat das
Wachstum der Metallmärkte nur kurzfristig ge-
dämpft. Die vorläufigen Daten für 2002 und 2003
weisen zum Teil wieder deutliche Zuwächse aus.
Wie in der Vergangenheit wird das Verbrauchs-
wachstum zunehmend durch die forcierte Indus-
trialisierung in vielen Entwicklungs- und Schwel-
lenländern verursacht; dies gilt insbesondere für
China. Aber auch andere Länder (z. B. Südkorea,
Indien, Taiwan, Brasilien, Mexiko) tragen zu die-
ser Entwicklung maßgeblich bei. Darüber hinaus
bewirkt die wirtschaftliche Erholung in den meis-
ten früheren Ostblockländern einen steigenden
Metallverbrauch. Selbst in einer Reihe von Indus-
trieländern wächst der Verbrauch noch.

Für eine Bewertung der aktuellen Verbrauchshöhe
und eine realistische Einschätzung künftiger Ent-
wicklungen ist der Pro-Kopf-Verbrauch ein sinn-
voller Indikator. Für Industrieländer zeigen längere
Datenreihen metallspezifische Obergrenzen und
für Schwellen- und Entwicklungsländer den ma-
ximalen „Nachholbedarf“. Dabei wird der künftige
Pro-Kopf-Verbrauch vieler Entwicklungsländer
deutlich unter dem der Industrieländer bleiben.
Die folgenden Vorausschätzungen des Verbrauchs
bis 2015 basieren nicht nur auf Fortschreibungen
des Pro-Kopf-Verbrauchs, die unter Verwendung
von Bevölkerungsprognosen der Vereinten Natio-
nen4 errechnet wurden. Soweit verfügbar, wurden
für den Metallverbrauch einzelner Länder auch
externe Vorausschätzungen und Plandaten berück-
sichtigt. Dies war insbesondere für China notwen-
dig, dessen künftige Verbrauchsentwicklungen
aus historischen Daten nicht abzuleiten sind.

Nach aktuellen Informationen hat der Welt-Stahl-
verbrauch,5 der im Jahre 2001 mit rund 865 Mill. t
über dem Volumen vom Vorjahr lag, im vergange-
nen Jahr weiter zugenommen. Die jüngsten Pro-
duktionszahlen des IISI6 für die ersten drei Quar-
tale 2003 (+7,1 % gegenüber dem entsprechenden
Vorjahreszeitraum) weisen auf ein anhaltendes

Wachstum hin. Wesentlicher Motor hierfür ist die
rasante Marktentwicklung in China, wo der „sicht-
bare“ Stahlverbrauch7 allein im Jahre 2002 um
37 Mill. t auf 211 Mill. t zunahm. Basierend auf
den Wirtschaftsplanungen halten Stahlexperten
einen Verbrauchsanstieg auf 370 Mill. t bis 2010
für realistisch.8 Bis 2015 erscheinen 460 Mill. t er-
reichbar, wobei der Pro-Kopf-Verbrauch noch im-
mer erheblich unter dem der Industrieländer bliebe.
Für die Welt werden eine Verbrauchszunahme auf
knapp 1,4 Mrd. t und ein Pro-Kopf-Verbrauch von
knapp 190 kg erwartet (Tabelle 1).

Der Weltverbrauch von Manganlegierungen lag
2001 bei rund 7,5 Mill. t, wovon bereits über 1,6
Mill. t auf China entfielen. In Anlehnung an die
erwartete Entwicklung des Stahlmarktes wird für
das Jahr 2015 mit einem Weltverbrauch von knapp
11,7 Mill. t gerechnet, davon fast 3,7 Mill. t allein
in China. Der Pro-Kopf-Verbrauch in der Welt
wird nur wenig steigen.

Der Ferrochrom-Weltverbrauch erreichte zuletzt
rund 5,5 Mill. t. Seine Entwicklung hängt maßgeb-
lich vom Edelstahlmarkt ab, dessen Volumen künf-
tig verstärkt von China beeinflusst werden wird.
Nach chinesischen Planungen soll die Produktions-
kapazität für rostfreie Edelstähle von 0,61 Mill. t
pro Jahr (2000) auf 2,51 Mill. (2010) erweitert
werden.9 Unter Berücksichtigung dieser Plandaten
und des Pro-Kopf-Verbrauchs in den einzelnen
Regionen wird für 2015 ein Weltverbrauch von
8,75 Mill. t Ferrochrom geschätzt, davon 1,3 Mill. t
in China.

Auch der Nickelmarkt wird von der Edelstahlin-
dustrie bestimmt. Für den Weltverbrauch wird ein
Wachstum von derzeit 1,1 Mill. t auf gut 1,6 Mill. t
bis 2015 erwartet, wobei sich der Anteil Chinas
ähnlich wie bei Ferrochrom von 7 auf 15 % ver-
doppeln wird. Der Pro-Kopf-Verbrauch in der
Welt wird sich dabei kaum verändern.

An Hüttenaluminium wurden im Jahre 2001 welt-
weit rund 23,8 Mill. t verbraucht, davon knapp 3,5
Mill. t in China.10 Ein erwartetes Wirtschaftswachs-
tum von über 7 % und ehrgeizige Ausbauplanun-
gen werden hier weiterhin eine starke Expansion
des Verbrauchs bewirken, so dass bis 2015 eine

4 United Nations: World Population Prospects. Mittlere Variante. Revi-
sion 2000. New York.
5 „Marktversorgung mit Stahl in Rohstahlgewicht“ nach den Angaben
des Statistischen Bundesamtes.
6 International Iron & Steel Institute, Brüssel.
7 Sichtbarer Stahlverbrauch = Produktion – Exporte + Importe.
8 Vgl. S. Mackrell: Chinese Growth Threatens Raw Materials Balance.
In: Metal Bulletin vom 27. März 2003, S. 17.
9 Vgl. F. Jijing: China’s Stainless Boom. In: Metal Bulletin Monthly, Sep-
tember 2002, S. 13–15.
10 Für das Jahr 2002 werden ein Verbrauch von gut 3,8 Mill. t Alumi-
nium und eine Produktion von 4,2 Mill. t angegeben.
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Verdoppelung des absoluten wie des Pro-Kopf-
Verbrauchs realistisch erscheint. Für den Weltver-
brauch wird bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von
4,6 kg ein Volumen von 33 Mill. t erwartet.

Der Welt-Kupferverbrauch erreichte 2002 mit
15,2 Mill. t eine neue Rekordhöhe. Die Internatio-
nal Copper Study Group rechnet für 2003 und
2004 mit einem Wachstum von 2,2 bzw. 5,2 %.11

Auch bei Kupfer hat Chinas Verbrauch stark zuge-
nommen und 2001 gut 2,2 Mill. t erreicht. Wie bei
den anderen Metallen führt das starke Wirtschafts-
wachstum zu hohen Verbrauchszuwächsen. Bis
2015 erscheint ein Anstieg des Verbrauchs auf 4,8
Mill. t bei einer Verdoppelung des Pro-Kopf-Ver-
brauchs auf 3,4 kg realistisch, zumal dann in den
Industrieländern nur wenig höhere Werte (10 bis
12 kg) erreicht sein werden. Der Weltverbrauch
dürfte zu diesem Zeitpunkt bei gut 22 Mill. t liegen.

Nach jüngsten Angaben der ILZSG12 wurden im
Jahre 2002 weltweit bereits deutlich mehr als

9 Mill. t Hüttenzink verbraucht; für 2003 wird ein
Zuwachs von 3,9 % erwartet. Der chinesische Ver-
brauch hat bereits 1,5 Mill. t erreicht. Ein Anstieg
auf 3,4 Mill. t bis 2015 erscheint nicht zu hoch,
zumal der Pro-Kopf-Verbrauch dann erst 2,4 kg
betragen wird. Vergleichsweise werden in den In-
dustrieländern 5 bis 7 kg erreicht. Für den Welt-
verbrauch im Jahre 2015 werden 12,6 Mill. t er-
wartet.

Der Weltverbrauch von Raffinadeblei erreichte
nach jüngsten Angaben der ILZSG im Jahre 2002
mit 6,7 Mill. t ein Rekordvolumen, davon knapp
60 % in der EU, in den USA und in Japan. Auf-
grund der hohen Motorisierung liegt der Pro-
Kopf-Verbrauch in der EU und den USA bei 5
bzw. über 6 kg. Bis 2015 wird ein moderater Ver-
brauchsanstieg auf insgesamt knapp 9 Mill. t er-
wartet.

11 Angaben auf der 21. Sitzung am 16. bis 18. Juni 2003 in Lissabon.
12 International Lead and Zinc Study Group, London.
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Das DIW-Konjunkturbarometer

Stand: 10. November 2003

Hoffnungsschimmer für das Jahresendquartal

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im dritten Quartal dieses Jahres hat
saison- und kalenderbereinigt den Vorquartalsstand kaum überschritten
(0,1 %). Die stagnativen Tendenzen haben sich fortgesetzt. Das Produktions-
ergebnis in der Industrie lag im dritten Quartal 2003 unter dem vom zwei-
ten Jahresviertel. Nimmt man aber den laut Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit offensichtlichen Korrekturbedarf beim Septemberwert
dieses Indikators mit ins Bild – dafür ist ein Plus von 2 Indexpunkten veran-
schlagt worden–, ergibt sich ein leichter Anstieg im dritten Quartal. Die
Dienstleistungsbereiche haben hier mit einem moderaten Wachstum ein
Sinken der gesamtwirtschaftlichen Produktion verhindert. Für das Jahres-
endquartal jedoch ist mit einer leichten Beschleunigung des Wachstums um
0,3 % gegenüber dem Vorquartal zu rechnen. Dafür spricht neben den Stim-
mungsindikatoren, die sich bereits seit einigen Monaten spürbar verbessert
haben, nunmehr auch die Entwicklung der Auftragseingänge.

Das DIW Berlin präsentiert monatlich das DIW-Konjunkturbarometer als
einen Indikator für die aktuelle Konjunkturtendenz in Deutschland. Es zeigt
die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts für das abgelaufene
bzw. laufende Quartal und stellt damit die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
dar. Die Berechnung des DIW-Konjunkturbarometers basiert auf monatlichen
Indikatoren, die – abhängig vom Zeitpunkt der Berechnungen – mehr oder
weniger Schätzelemente enthält. Dem hier vorgestellten Konjunkturbaro-
meter liegen für die Mehrzahl der verwendeten Indikatoren offizielle Werte
des Statistischen Bundesamtes zugrunde.

Das DIW-Konjunkturbarometer wird regelmäßig auch auf der Homepage
des DIW Berlin veröffentlicht (www. diw.de/konjunkturbarometer).

DIW Berlin 2003
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Das DIW Berlin trauert um seinen langjährigen Mitarbeiter

Dr. Reinhard Pohl

Reinhard Pohl starb am 4. November 2003 kurz vor seinem 75. Geburtstag. Er war dem
DIW Berlin über fünfzig Jahre eng verbunden und hat in dieser Zeit die Entwicklung des
Institutes und dessen wissenschaftliches und wirtschaftspolitisches Profil mitgeprägt.
Dafür sind wir ihm sehr dankbar.

Reinhard Pohl trat am 1. September 1952 seine Beschäftigung als wissenschaftlicher
Mitarbeiter des DIW Berlin noch als Student an. Nach dem erfolgreichen Abschluss des
Studiums an der Freien Universität Berlin zum Diplom-Volkswirt im Mai 1953 wurden
ihm im Hause rasch immer mehr verantwortungsvolle Aufgaben übertragen. Nachdem
er im Februar 1970 an der Universität des Saarlandes zum Dr. rer. pol. promoviert wor-
den war, übernahm er im März 1972 im DIW Berlin die Leitung der Abteilung Geld und
Kredit. Diese Aufgabe hat er bis zu seiner Pensionierung im November 1991 wahrge-
nommen. Auch danach blieb er in beratender Funktion dem Haus verbunden. Vor allem
für die DIW-Konjunkturprognosen und für die Gemeinschaftsdiagnose leistete er auch
in der Zeit nach seiner Pensionierung wesentliche Beiträge. Noch bis zum September
dieses Jahres nahm er regelmäßig an den Vorbereitungssitzungen dafür teil. Er war in
dieser Zeit aber auch an einer Reihe von Projekten aktiv beteiligt.

Reinhard Pohl war mit seinen geldtheoretischen und geldpolitischen Arbeiten in
Deutschland führend. Er baute im DIW Berlin eine detaillierte Geldvermögensrechnung
auf, die weithin gefragt war. Seine Analysen wurden nicht nur in der Forschung, son-
dern auch von der Bundesregierung, der Deutschen Bundesbank und der Europäischen
Zentralbank aufmerksam zur Kenntnis genommen. Er war einer der Ersten, der die mo-
netaristische Theorie für monetäre empirische Analysen in Deutschland heranzog. Er
prägte die geldpolitische Linie der wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute
bei der Gemeinschaftsdiagnose und war weit über das Institut hinaus als Berater hoch
geschätzt. So arbeitete er in den 70er und 80er als Sachverständiger für den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss der EG und nahm viele Jahre ad personam an den Vorbe-
reitungsgesprächen der Gemeinschaftsdiagnose bei der Deutschen Bundesbank teil.

Reinhard Pohl hat sich auch um den wissenschaftlichen Nachwuchs verdient gemacht,
dem er in der Abteilung Konjunktur bis zuletzt mit Rat und Tat zur Seite stand. Der Wissen-
schaft verpflichtet, war er ein gründlicher und gewissenhafter Lektor und ein beharrlicher
Diskussionspartner, der wegen seines Engagements und der konstruktiven Verbesse-
rungsvorschläge, aber auch aufgrund seines freundlichen, ausgeglichenen Wesens und
seines humorvollen Charakters allseits beliebt war.

Reinhard Pohl hat sich in seiner langjährigen Tätigkeit um das DIW Berlin sehr verdient
gemacht. Wir verlieren einen liebenswerten Menschen und geschätzten Kollegen. Unser
Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seinen beiden Söhnen. Wir werden dem Verstorbenen
ein ehrendes Andenken bewahren.




