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1. Vorbemerknngen zmn gegenwiirtigen Stand der 
Theorie von den festen nnd bewegliehen Kosten. 

Weite Kreise der deutschen Industrie stehen seit einiger Zeit vor der unab
weisbaren Frage, wie sich die Schwankungen im Beschăftigungsgrad auf die 
Hohe der Selbstkosten auswirken. Das Problem, das an sich so alt ist, wie 
die Industrie besteht, hat bereits seit etwa zwei Jahrzehnten zu partiellen 
Betrachtungen gefiihrt, z. B. wenn es sich in der Praxis darum handelte, 
hochwertige Betriebsmaschinen, die der Entwertung durch Veralten in be
sonderem MaSe unterworfen waren, anzuschaffen. Man stellte bei solchen 
Gelegenheiten Berechnungen an, wie sich die Kosten der an diesen Maschinen 
vorzunehmenden Arbeiten in Abhăngigkeit von dem Ausnutzungsgrade der
selben gestalteten1). Zu tiefer dringenden Uberlegungen und Beobachtungen, 
in welchem MaSe die Minderbeschăftigung eines ganzen Industriewerkes 
auf die Entwicklung der Kosten einwirkt, hatte man friiher keine Veran
lassung, weil industrielle Kurzarbeit eine ganz seltene Ausnahme war und aus 
eben diesem Grunde ziffernmăBig belegte Beobachtungen unmoglich waren. 
Neuerdings ist diese Frage um deswillen von so auSerordentlicher Bedeutung 
geworden, weil die allenthalben zu beobachtenden Betriebseinschrănkungen 
wahrscheinlich keine kurzfristigen Ubergangserscheinungen sind, sondern 
wohl noch auf Jahre hinaus einen ruhigen und aufbauenden Wirtschaftsablauf 
gefăhrden werden. Es lohnt sich deshalb, den EinfluS des Beschăftigungs
grades auf die industrielle Kostenbildung eingehend zu untersuchen. 

Nachdem bereits in Reft 7 der "Betriebswirtschaftlichen Zeit
hagen"2) der Gesellschaft fiiI' Betriebsforschung eine Reihe interessanter 
Zusammenhănge dargestellt und kritisch beleuchtet worden sind, sollen in 
diesem Reft einige Beobachtungen, die der Praxis einiger Maschinenfabriken 
entnommen sind, mitgeteilt werden. Soweit es angăngig ist, sollen Ver
gleiche mit den Ergebnissen anderer veroffentlichter Untersuchungen an
gestellt werden. Dabei wird sich Gelegenheit bieten, einzelne Fragen von 
grundlegender Bedeutung zu klăren. 

Bevor wir abel' an die Betrachtung und Auswertung der Ergebnisse der 
Praxis herantreten, wird es nicht zu umgehen sein, die rein theoretischen Zu
sammenhănge einer Priifung zu unterziehen. Denn dieses Thema ist im 

1) Siehe z. B. Heidebroek, E.: Industriebetriebslehre. Berlin: Julius 
Springer. 1923. 

H. Muller: "Ober den Begriff der Produktivitat in der Sozialwissenschaft 
und in der Betriebswissenschaftslehre. Diss. Darmstadt 1914. 

2) Peiser, Herbert: Der EinfluJ3 des Beschaftigungsgrades auf die indu
strielle Kostenentwicklung. Berlin: Julius Springer. 1924. 
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2 Vorbemerkungen ZUlU gegenwărtigen Stand der Theorie. 

Schrifttum noch nicht restlos geklărt. Grundsătzlich schlieBe ich mich im 
wesentlichen der von Schmalenbach aufgestellten Lehre anI). Hiernach 
kann man unterscheiden nach "festen" oder "konstanten", nach "propor
tronalen", nach "degressiven" und nach "progressiven" Kosten2). Wenn man 
die Gesamtaufwendungen eines Betriebes ohne Berucksichtigung der Kosten 
der Einzelleistung bzw. des Einzelerzeugnisses ins Auge faBt, kann man die 
vier Kostenarten folgendermaBen kennzeichnen: Die "festen" Kosten fallen 
unabhăngig vom Beschăftigungsgrad in stets gleichbleibender, voller Hohe an. 
Die "proportionalen" Kosten wachsen und schwinden proportional zum Be
schăftigungsgrad, bei halber Beschăftigung sinken sie auf die Hălfte des vollen 
Betrages, bei Werkstillstand werden sie gleich Null. Die "degressiven" Kosten 
verringern sich bei abnehmender Beschaftigung durchschnittlich in geringerem 
bzw. steigen durcbschnittlich in hoherem Grad, als es der Proportionalităt ent
spricht. Die "progressiven" Kosten verhalten sich umgekehrt wie die "de
gressiven" Kosten. Bei der Aufstellung dieser Nomenklatur vergegenwărtigte 
sich Schmalenbach die Kostenentwicklung bei vom Stillstand aus an
steigendem Beschăftigungsgrad. In der Praxis erblickt man dagegen in der 
Regel den Normalzustand in der Vollbeschăftigung und betrachtet die 
Kostenentwicklung bei absinkendem Beschăftigungsgrad. Daraus erklărt 

sich, daB den Praktikern hăufig die Begriffe "degressiv" und "progressiv" 
gerade umgekehrt zu der vermeintlich richtigen Art angewendet scheinen. 

Wenn wir nun der Betrachtung der Kostensummen der gesamten Erzeu
gung, von der wir ausgegangen sind, die Betrachtung des Verlaufs der Kosten 
der Einzelleistung bzw. der Einzelerzeugnisse gegenuberstellen, so verkehrt sich 
die Bedeutung der oben angefiihrten Kostenarten in ihr,Gegenteil. Proportio
nale Gesamtkosten entsprechen dann "konstant" bleibenden durchschnittlichen 
Eiuheitskosten und "feste" Gesamtkosten werden zu proportionalen Kosten
anteilen der durchschnittlichen Einheitskosten an der Gesamtheit der Kosten. 

Wenn ferner bei steigendem Beschaftigungsgrad die Kostenprogression 
eine uberproportionale Zunahme der Gesamtkosten bedeutete, so wirkt sich 
bei sinkendem Beschăftigungsgrad die Progression als eine Kostenminde
rung auf das Einzelerzeugnis aus; umgekehrt Iăuft die Kostendegression, 
d. h. die unterproportionale Zunahme der Gesamtkosten bei steigendem 
Beschăftigungsgrad, auf eine Vermehrung der Kosten des einzeluen Erzeug
nisses bei sinkendem Beschăftigungsgrad hinaus. 

Zur Vertiefung der Erkenntnis der vorstehend gekennzeichneten Zusam
menhănge wăre es erlorderlich, noch einige weitere Punkte grundsătzlicher 
Art zu klăren. Da es aber fur den mit diesem ganzen Fragenkomplexe weniger 
vertrauten Leser vorteilhafter sein wird, wenn diese Fragen aus den durch 
die Praxis sich ergebenden Gesichtspunkten entwickelt werden, sehe ich von 
der Vorwegnahme dieser Betrachtungen ab. Ich werde ohnehin im Laufe 
der Untersuchung wiederholt Gelegenheit haben, die vorstehenden abstrak
ten Uberlegungen zu erweitern und zu vertiefen. 

1) Schmalenbach: Selbstkostenrechnung. Zeitschr. f. Hw. Forschung. 
Sept.-Dez. 1919. 

2) Siehe die schematische Darstellung der Gesamtkost,en in Abhangigkeit 
von der Beschăîtigung in Abb. 8. 
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II. Werkstoft"kosten, Lohnk.osten, Gemeinkosten. 
Zu obi ger Einteilung ist bei Betrachtung der Gesamtkosten hinsichtlich 

der drei Grundkostenarten, nii.mlich Werkstoffkosten, Lohnkosten und Gemein
kosten, zu bemerken, daB die Werkstoffkosten in fast allen Fii.llen fast rein 
proportionale Kosten sind, da ja die Stoffmengen, die fUr ein Erzeugnis be
notigt werden, im wesentlichen nur von der konstruktiven Ausbildung ab
hăngen. Bei den Lohnkosten kann man verschiedene, voneinander ab
weichende Betrachtungen anstellen, die sich nicht auf eine einheitliche For
meI zurUckfiihren lassen. Im groBen und ganzen betrachtet, sind auch die 
Lohnkosten ala angenii.hert proportionale Kosten anzusprechen. Es sind jedoch 
gewisse Abweichungen nach oben sowohl als auch nach unten denkbar und 
auch in der Praxis zu beobachten. Diese Abweichungen hii.ngen in erster 
Linie ab von demLohnsystem. Wird inZeitlohn gearbeitet, so wird beigleicher 
Arbeitsintensităt die Kostenkurve fiir den Lohn genau proportional sein. 
In der Praxis ist jedoch zu beobachten, daB der Arbeiter, der verkiirzt ar
beiten muB, in erhohtem MaBe das Bestreben hat, die Arbeit zu "strecken", 
was bei gleichbleibenden Stundenlohnsii.tzen zur Folge hat, daB die Lohn
kosten in die Zone der Degressivitii.t steigen. Beim Stiicklohnsystem und bei 
den auf diesem System aufgebauten Prii.mienlohnsystemen, die ja bekanntlich 
dem Arbeiter einen mehr oder weniger groBen EinfluB auf die Hohe seines 
Arbeitsverdienstes einrăumen, kommt es dagegen hăufig vor, daB die Kurz
arbeit den Arbeiter dazu anspornt, in 300 

der kiirzeren Arbeitszeit einen Ver
dienst zuerzielen, der hinterdemNor
malverdienst moglichst wenig zuriick
bleibt. In diesem Falle vermindern ~ 
sich die Lohnkosten in die Zone der 'i>; 

Progressivităt. Die im vorliegenden 
Fall gemachten Aufzeichnungen 
(Abb. 1) lassen diesen Zusammenhang 
klar erkennen. Aus dem Vergleich der 
in den einzelnen Abschnitten geleiste
ten GesamtarbeitsBtunden mit den 
gezahlten unmittelbaren Lohnen er
gebendie Vom-Hundert-Werte Steige

~ 
i;:J 100 Lolm-l'on5fonf 

rungen der Arbeitsintensităt, die bei einem Beschăftigungsgrad von 50 % 
rund 5 % und bei einem Beschăftigungsgrad von 20 % rund 12 % ausmachen. 

Dabei wird man wohl in der Annahme nicht fehlgehen, daB das Aus
maB der Progressivităt in ganz besonderem MaBe abhăngig sein kann von der 
Richtigkeit der Stiickzeiten. Bei Unternehmungen, in denen die Stiickzeiten 
nach roher Schătzung festgesetzt zu werden pflegen, wird man vermutlich 
im Durchschnitt erheblich groBere Abweichungen beobachten konnen als in 
den Făllen, in welchen die Stiickzeiten nach genauen Beobachtungen, Mes
sungen, Zeitnormen usw. ermittelt werden. 

Bei weitem den groBten EinfiuB auf die Verteuerung der Selbstkosten iiben 
die Gemeinkosten aus. Unsere Aufmerksamkeit wird sich also besonders der 

1* 



4 An welchem MaJ3stab wird der Beschăftigungsgrad gemessen ? 

Gruppe der Gemeinkosten zuwenden miissen, die in den Abb. 2a und 2b zu
sammengefaBt sind. In Ubereinstimmung mit dem Grundplan des Aussehusses 
fiir wirtsehaftliche Fertigung sind die Gemeinkosten gegliedert naeh den Ge
meinkosten des Materials (Lagerkosten), des Betriebes und des Vertriebes. 

Bevor wir uns jedoch der kritisehen Betraehtung dieser Kurven zuwenden, 
bediirfen zwei grundlegende Fragen der Erlauterung: 

1. An welchem MaBstab wird der Besehăftigungsgrad gemessen 1 
2. Weleher Punkt solI als Normalpunkt (= 100 %) gelten1 

III. An welchem Ma:flstab wird der 
Beschăftigungsgrad gemessen? 

Was zunachst die Frage des MaBstabes fiir den Besehăftigungs
grad betrifft, so ist grundsătzlich zu sagen, daB das praktische Interesse 
der hier vorzunehmenden Untersuehungen darauf hinauslăuft, festzustelIen, 
in welehem MaBe sieh die Selbstkosten der einzelnen Erzeugnisse verăndern. 
Da die grundlegende Beziehung fiir die Selbstkosten aber das Verhăltnis 
der gesamten aufgewendeten Kosten zu der gesamten Leistung ist, so kann 
nur diese Leistung als MaBstab zugrunde gelegt werden. Fraglieh ist dabei 
nur noeh, an welehem MaBstabe wiederum diese Leistung gemessen werden 
kann. Folgende MaBstăbe kommen in Frage: 

a) Ausbringung naeh Stiiekzahl, Gewieht oder anderen Einheiten; 
b) Wert der Ausbringung, gemessen an den Selbstkosten; 
e) Arbeitszeit, gemessen an den gesamten geleisteten Arbeitsstunden; 
d) Arbeitslohn. 
Zu a) Der riehtigste MaBstab ist zweifellos die A us bringung, gemessen 

naeh bestimmten Einheiten, er ist aber praktiseh nur da anwendbar, 
wo es sieh um die HerstelIung einzelner gleiehartiger Erzeugnisse handelt. 
UberalI, wo mehrere Erzeugnisst! versehiedener Art oder versehiedenen Ver
edelungsgrades neben einander hergestelIt werden - was in der Regel der 
FalI ist - fiihrt dieser MaBstab zu Irrtiimern. Es ist z. B. nieht angăngig, 
daB eine Masehinemabrik, die versehiedene Erzeugnisse nebeneinander her
stelIt, ihre Leistung ohne weiteres naeh den Ausbringungsgewiehten miBt. 
Denn selbst in Spezialfabriken wird es sieh mit seltenen Ausnahmen um 
Erzeugnisse von versehiedenen Veredelungsgrad handeln. 

Zu b) Aueh der Wert der Ausbringung, gemessen an den Selbstkosten, 
ist kein einwandfreier MaBstab. Denn einerseits fiihrt aueh hier die Zu
sammensetzung der Ausbringung versehiedenartiger Erzeugnisse von ver
sehiedenem Veredelungsgrad zu Fehlern. Sogar bei volIkommen einheitlieher 
Erzeugung nur eines einzigen Fabrikates sind die FehlerquelIen, die sieh aus 
den Sehwankungen der Preise ergeben, nieht beseitigt. 

Zu c) Die Arbeitszeit ist ein verhăltnismăBig sehr roher MaBstab zur 
Messung der Leistung. AuBerdem sind die unter a angefiihrten Fehlerquellen 
gegeben. 

Zu d) Bei Verwendung der gezahlten Lohnsummen als MaBstah 
sind besonders diejenigen Betrăge, die fiir im Zeitlohn gearbeitete Stunden. 
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bezahlt werden, von fehlerbringendem EinfluB. Auch die Stiicklohnsummen 
konnen Abweichungen bringen. SchlieBlich sind auch die Stundenlohnsătze 
nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen. 

Wenn man die vier MaBstăbe vergleichend iiberpriift, kommt man zu 
dem Ergebnis, daB es richtig ist, in den Făllen, in denen es sich um die Her
stellung eines einzigen Erzeugnisses handelt, als LeistungsmaBstab die Aus
bringung, gemessen nach der Einheitsziffer, zu wăhlen. lTherall, wo diese 
Vorauasetzung nicht erfiillt ist, ist es erforderlich, ein KompromiB zu schlieBen. 
Am vorteilhaftesten diirfte es dabei, wenigstens ftir die Industrien, in denen 
das Stiicklohnsystem vorherrscht, sein, die gezahlten Summen als MaBstab 
zu wăhlen, mit der MaBgabe, daB man nur die unmittelbaren Lohne zu
grunde legt und daB die durch die Verschiebung der Lohntarife eintretenden 
Schwankungen durch Korrekturen beseitigt werden. 

Soweit es sich nachstehend um die Untersuchung des Zusammenhanges 
zwischen der Hohe der Vertrie bskosten und dem Beschăftigungsgrad han
delt, ist nattirlich keiner dar oben angefiihrten MaBstăbe anwendbar. Denn 
hier handelt es sich nicht um die Leistung des Betriebes, sondern um Fragen 
des Umsatzes, der uattirlich nur an Hand der Summen der verkauften Er
zeugnisse gemessen werden kann. Auch hier kann uaturgemăB wieder die 
Frage aufgeworfen werden, ob man den Umsatz in Geld oder Gewicht oder 
anderen Einheiten messen solI. AlIe diese MaBstăbe diirften brauchbar sein, 
am geeignetsten jedoch der MaBstab des Geldes (nattirlich in Gold gerech
net!), da sich hierbei die Vergleichung der Ergebnisse mit Untersuchungen, 
die sich aua Betrieben verschiedenartiger Branchen ergeben, leichter durch
fiihren lăBt. 

IV. Welcher Punkt soll als Normalpunkt 
( 100%) gelten? 

Ebenso schwierig, wie die Beantwortung der Frage nach dem anzu
wendenden MaBstab ist die der Frage, welche Leistungen man als 
Normalleistung (= 100 %) zugrunde le gen solI. Es ist ohne weiteres 
einleuchtend, daB die Ausbringung eines Werkes ganz erheblich schwanken 
kann, je nachdem, ob in acht oder zehn Stunden, ob in ein, zwei oder gar drei 
Schichten gearbeitet wird. Von wie einschneidendem EinfiuB es aber ist, ob 
man den Normalpunkt auf eme groBere oder geringere Leistung abstellt, geht 
aus der in der Abb. 2a eingezeichneten gestrichelten Kurve Bo hervor, die sich 
ftir die Annahme ergibt, daB die Normalleistung doppelt so groB sei als die 
der Kurve B zugrunde gelegte Normalleistung. 

Da die Frage auf das innigste mit sozialen Problemen zusammenhăngt, 
die hier nicht zur Erorterung stehen, und da ihre Beantwortung doch mehr 
oder weniger ein Werturteil darstellt, schlage ich vor, als Normalpunkt die 
Arbeitsleistung zu wăhlen, die dem neunstiindigen Arbeitstag entspricht. 

SchlieBlich ist noch zu sagen, daB die vorliegende Untersuchung sich 
nur auf kurzfristige Betriebseinschrănkungen bis zu einer nach Monaten, 
nicht aber nach Jahren bemessenen Hochstdauer bezieht. 
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V. Wie verhalten sich die Gemeinkosten 
des Materials, des Betriebes und des Vertriebes? 

Nach Klărung dieser Grundfragen konnen wir uns wieder der Betrach
tung der in den Abb. 2a und 2b dargestellten Kurven zuwenden, die die Ver
hăltnisse kennzeichnen, wie sie in zwei verschiedenen Maschinenfabriken 
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Abb. 2 a. Entwicklung der Gemeinkosten 
des Materials, des Betriebes und des Ver

triebes in Werk r. 

praktisch in Erscheinung ge
treten sind. In Abb. 2a sind 
auBer den Betriebsgemeinkosten 
und den Materialgemeinkosten 
auch die Vertriebsgemeinkosten 
aufgetragen. 

Wenn wir zunăchst in beiden 
Abbildungen die Summen der 
Betriebs- und Materialgemein
kosten ins Auge fassen, so finden 
wir im groBen und ganzen einen 
ăhnlichen Charakter der beiden 
Kurven. In beiden Făllen ergibt 
sich mit sinkendem Beschăfti

gungsgrad ein allmăhliches Ab
sinken, das im Falle 2a stărker 
ausgeprăgt ist als in 2 b. Im Sinne 
der Schmalenbachschen Ein-

teilung setzt sich diese Kurve zusammen aus verschiedenen Kostenkompo
nenten, die teils proportional, teHs fest, teHs degressiv und teils progressiv 
160 sind. Inwieweit eine Analyse 
1 v' dieser verschiedenen Einfliisse 

" " praktisch moglich ist, werden 
"~', ',wir spăter zu untersuchen haben. 

" " " " Zunăchst konnen wir uns mit ','.... ...... " 
,~, ',der Tatsache abfinden, daB die , , '- x 

',' Kurve zwischen der die fes ten 
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Abb. 2 b. Entwicklung der Gemeinkosten 
des MateriaJB und des Betriebes in WerkII. 

len undder die proportionalen 
Kosten kennzeichnenden Ver
bindungsgeraden mit dem 0%
Punkt, mithin in der Zone der 
Degressivităt liegt. Eine Mes
sung des Grades der Degressivităt 
ist nur insofern denkbar, als wir 
durch Einzeichnung der Ver

bindungsgeraden des Kurvenausgangspunktes mit dem O %-Punkt die Drei
ecksflăche UVW und die oberhalb der Proportionalitătsgrenze liegende 
FIăche VW X darstellen. Durch Vergleich der Inhalte der die nichtproportio
nalen Kosten darstellenden Flăche mit dem Inhalt der Gesamtkostenflăche 



Wie verhalten sich die Gemeinkosten des Materials, Betriebes und Vertriebes,? 7 

kann man einen Prozentsatz ermitteln, der den Grad der Degressivitat 
kennzeichnet. Der Grenzfall O % deckt sich mit der reinen Proportionalitat. 
Der Grenzfall 50 % ergibt sich fiir rein konstante Kosten. 

Wie sich die Summen der Gemeinkosten bei den verschiedenen Beschaf· 
tigungsgraden auf die einzelnen Werksabteilungen verteilen, ware eine in· 
teressante Untersuchung, die aua Mangel an Unterlagen hier aber nicht 
durchgefiihrt werden kann. Interessant ware diese Aufteilung besonders 
hinsichtlich der spăter folgenden Kostenrechnungen fiir verschiedene Einzel· 
erzeugnisse von unterschiedlichem Veredelungsgrad. Diese Berechnungen 
wiirden namlich bei Unterteilung der Gemeinkosten nach Werksabteilungen 
noch erheblich genauer werden. Die auf der mittleren Basis durchgefUhrten 
Kostenrechnungen verursachen dagegen Verschiebungen mit der Wirkung, 
daB die Rechnungsergebnisse zum Teil keine absoluten Werte, sondern nur 
Grenzwerte darstellen, wie wir spater noch erkennen werden. 

Wenn wir uns nun der Unterscheidung der Gemeinkosten nach den ver· 
schiedenen Arten zuwenden, so finden wir als gemeinsames Merkmal der 
Hauptlinienziige, daB auch hier in keinem Falle ein starkeres Schwinden 
der Kosten zu beobachten ist, als der Proportionalităt zum Beschăftigungs. 
grad, die durch die Verbindungsgeraden des Kurvenausgangspunktes mit dem 
O %.Punkt gekennzeichnet ist, entspricht. Alle drei Kurven liegen vielmehr 
oberhalb dieser Proportionalitătsgrenze. Andererseits liegen alle drei Kurven 
im wesentlichen unter den Horizontalen, die die festen oder konstanten 
Gemeinkosten darstellen. Dabei sind die Materialkosten nahezu konstant, 
die Betriebskosten und die Vertriebskosten stark degressiv. 

'1. Materialgemeinkosten: Sie setzen sich im vorliegenden Falle 
im wesentlichen zusammen aus Lohnen und Gehăltern fiir Lagerbeamte, Ab· 
schreibungen und Verzinsung der Lagergebăude, aus den Anteilen fiir Beleuch· 
tung, Heizung und die Instandhaltung der Lagergebăude, ferner den Kosten 
der Werkstoffpriifung usw. Die Frachten, die in der Hauptsache rein pro· 
portionale Kosten darstellen, sind im vorliegenden Falle nicht in die Gemein· 
kosten einbezogen, sondern unmittelbar verrechnet. Die Abschreibungen sind 
unabhăngig vom Beschii.ftigungsgrad mit gleichmaBigen Betrăgen eingesetzt, 
da die Lebensdauer der Lagergebaude so gut wie gar nicht von der Menge 
der gelagerten Hilisstoffe beeinfluBt wird. 

Die Kurve der Materialkosten ist in beiden Făllen nahezu konstant. 
Diese Kosten weisen iibereinstimmend die Eigentiimlichkeit auf, daB sie bis 
zum Beschăftigungsgrad 54 % leicht fallen und dann wieder ansteigen. Ich 
bezweifle indes, daB man hieraus irgendeine allgemein giiltige GesetzmăBig. 
keit ableiten kann. Der aus der Regel fallende Punkt beim Beschaftigungs
grad 65 % der Abb. 2b erklărt sich damit, daB in diesem Monat die Jahres
inventur gemacht wurde, die erhebliche Sonderkosten verursachte. 

2. Betrie bsgemeinkosten: Sie setzen sich im wesentlichen aus Kosten 
fiir Hilislohne, Betriebslohne, Betriebsgehălter, Abschreibungen auf Ge· 
băude, Maschinen und Anlagen, Zinsen auf das im Betrieb investierte Kapital, 
Instandsetzungskosten, Kosten fiir Licht, Kraft, Heizung, Steueranteile usw. 
zusammen. Die Kostenkurve liegt sowohl im Falle 2 a als auch im Falle 2 b 
mitten in der Zone der Degressivităt. Im Falle 2 b schwinden jedoch die Be-
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triebsgemeinkosten weniger als im Falle 2a, ein Beweis dafiir, daB die Ver
hăltnisse der Praxis auch in dieser Beziehung stark verschieden sein konnen. 
Diese Tatsache wird noch genauer beleuchtet durch die in den Abb. 3a und 3 b 
getrennt dargestellten Gemeinkostenarten. 

a) Wăhrend z. B. die Kurve fiir Hilfsmaterialin Kurve 3 a erwartungsgemăB 
fast proportional zum Beschăftigungsgrad sinkt, ist in Abb. 3 b einAnsteigen 

AfJschrei6u. 'II 

Abb. 3 a. Entwicklung der Betriebs
gemeinkosten, getrennt nach Arten, 

in WerkI. 

bis zum Beschăftigungsgrad 78 % und 
von da ab ein allmăhliches, vom Be
schăftigungsgrad 54 % an ein fast genau 
proportionalesAbsinken zu beobachten. 

b) Auch bei den Hilfslohnen er
geben sich erhebliche Abweichungen. 
Im Falle 3a ist wiederum ein ziemlich 
proportionales Abnehmen der Kurve 
zu beobachten. Im Falle 3 b dagegen 
vermindern sich die Ausgaben fiir die 
Hilfslohne nur ganz wenig und keines
wegs proportional zum abnehmenden 
Beschăftigungsgrad. 

c) Auch die Kraftkosten bewegen 
sich in beiden Făllen ungleichmăBig. 

Im Falle 3a bleiben die Kraftkosten ganz in der Năhe der die konstanten 
Kosten kennzeichnenden Horizontalen. Im Falle 3 b setzt in auffallender 

30 tThereinstimmung mit der Kurve 
der Hilfsmaterialien ein Ansteigen 
ein. Zwischen den Beschăftigungs
graden 78 % und 54 % sind die 
Kosten nahezu konstant, vom Be
schăftigungsgrad 54 % an fallen sie 
steil ab. DaB gerade bei den Kraft
kosten die Verhăltnisse sehr ver-

z 

5 =:=~~=------~~~~~:: __ :=:;~---
L""_-----:~--::!::----~---_-_--:!:-;__~...;:~;::-t-~ schieden gelagert sein und von den 

~OO% 80 60 'f() 0% 
Beschtiftigungsgl"od hier aufgefundenen vollig abweichen 

Abb. 3b. Entwicklung der Betriebs- konnen, geht aus den sehr inter
gemeinkosten, getrennt nach Arten, in essanten Ausfiihrungen hervor, die 

Werk II. Peiser in seinem oben erwăhnten 
Biichlein machtl). 

d) Die Abschreibungen ergeben dagegen in 3a und 3b, da in beiden 
Făllen die Abschreibungssătze ohne Riicksicht auf Minderbeschăftigung in 
sămtlichen Monaten gleichgehalten wurden, voIle Ubereinstimmung. Die 
Kosten sind fast genau konstant. Wenn man die Abschreibungssătze mit 
abnehmendem Beschăftigungsgrad herabsetzt, so miissen natiirlich auch die 
Abschreibungskosten in die Zone der Degressivităt absinken. Ob man dies 
tun soll oder nicht, ist von Fall zu Fall besonders zu beurteilen. Aus der 
Sache selbst betrachtet, wird man sagen miissen, daB die I ... ebensdauer der 
Werkstattgebăude, der Maschinenfundamente, eines Teiles der Rohrleitungen, 

1) A. a. O. S. 12ff. 
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der elektrischen Installationen fast unabhăngig ist von vorubergehender 
Minderbes~hăftigung. Bei den Werkzeugen und Betriebsmaschinen wird man 
unterscheiden konnen zwischen solchen, die in besonderem MaBe dem Ver
alten ausgesetztsind, und solchen, deren Wertminderung in erster Linie 
durch die Abnutzung verursacht wird. Bei diesen kann wiederum unter
schieden werden zwischen solchen Maschinen, die ffu hochwertige PaBarbeiten 
mit feinen Toleranzen bestimmt sind, und solchen Maschinen, die nur grobe 
Arbeiten verrichten. Vom Standpunkt der tatsăchlich eintretenden Wert
minderung wird es also in gewissen Făllen angăngig sein, die Abschreibungen 
bei schwankender Belastung unter Berucksichtigung von Gesichtspunkten, 
wie sie vorstehend auswahlweise angefUhrt sind, zu verăndern. Im vor
liegenden Falle wurde von einer Herabsetzung der Abschreibungssătze bei 
sinkendem Bekrăftigungsgrad mit Rucksicht darauf, daB das Altern und 
insbesondere das schnelle Veralten fur moderne Maschinenfabriken sehr vieI 
wesentlichere Abschreibungsfaktoren als die Abnutzung darstellen, abgesehen. 

Der von Heidebroek angefuhrten Auffassung, daB durch die anfăng
liche Schătzung der Lebensdauer der zeitliche Abschreibungsgrad fur min
destens ein Jahr festgelegt sei, kann ich nicht beipflichten. Vom Standpunkt 
der Technik der Abschreibungen aus gesehen, konnen die Abschreibungssătze 
auch wăhrend des Jahres verăndert werden, denn es ist ohnehin mit Ruck
sicht auf die monatliche Erfolgsrechnung praktisch erforderlich, die Ver
buchung der Abschreibungsbetrăge monatlich vorzunehmen1 ). 

e) Gehălter: Die Aufwendungen ffu Gehălter sind fast gănzlich "fest". 
Es ist in der Praxis nicht zweckmăBig, bei vorubergehenden Einschrănkungen 
Angestellte zu entlassen. Immerhin kommt es in der Praxis vor, daB im Falle 
zeitweiliger Betriebseinschrănkungen auch eine vorubergehende Herabsetzung 
der Gehaltssătze vorgenommen wird. 

f) Die nur in Abb. 3a eingetragenen Kosten ffu Vermogenssteuer sind 
naturgemăB reine "feste" Kosten. 

Die ebenfalls nur in Abb. 3a eingezeichneten "sonstigen Betriebsgemein
kosten", die sich in der Hauptsache aus den ihrem Wesen nach "festen" 
Versicherungskosten, aus Kosten fur Reisen, Steueranteilen, Porti, Versuche 
u. a. m. zusammensetzen, sind degressiv. 

3. Vertriebsgemeinkosten: Ais MaBstab fUr die Vertriebskosten 
wurde der Umsatz in Goldmark verwendet. Da die in der gleichen Abb. 2a 
dargestellten Betriebsgemeinkosten an den unmittelbaren Lohnen gemessen 
wurde, konnten naturgemăB nicht die aus den gleichen Monaten auflaufen
den Ziffern verglichen werden, da die Schwankungen im Umsatz zeitlich 
nicht mit Kurzarbeit im Betrieb zusammenzufallen brauchen. Die innere Ver
gleichsmoglichkeit der Kurve fur Vertriebsgemeinkosten mit den anderen 
in Abb. 2a aufgetragenen Kosten ist aber hierdurch nicht gestort. 

Die Vertrie bsgemeinkosten setzen sich zusammen aus den Kosten fur Ge
hălter, Abschreibungen fur dem Vertriebe dienende Anlagewerte, Hilfsmaterial 
nnd HilfslOhne, Anteile an Steuern, Reklame usw. Ein groBer Teil der Ver
triebskosten ist im wesentlichen konstant. Dies gilt in vollem MaBe von den 

1) Heidebroek, E.: Industriebetriebslehre. S.175ff. Berlin: Julius Sprin
ger 1923. 
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Kosten fiir das Personal, das man nicht beliebig bei voriibergehend sinkendem 
Umsatz abba.uen kann. Denn jeder Praktiker wei6, wie sohwierig es ist, einen 
in sioh abgestimmten und branohekundigen Verkaufsapparat aufzubauen. 
Reklamek08ten pflegen in schleohten Zeiten eher zu steigen als zu falien. 
Steuern sind, soweit sie den Charakter der Vermogenssteuer tragen, eben
falls feste Kosten. Bei unverniinftiger Handhabung - wie z. B. gegenwărtig
konnen auoh Einkommensteuern das Wesen fester K08ten annehmen. Anderer
seits trăgt eine Reihe von Gemeinkostenarten, wie Hilfsmaterial, HilfslOhne 
u. a. m., angenăhert proportionalen Charakter. 

Im ganzen weist die Kurve der Vertriebsgemeinkosten einen ăhnliohen 
Grad der Degressivităt auf wie die Betriebsgemeink08ten. 

VI. Kostenentwicklung, getrennt nach Arten, 
fiir das einzelne Erzeugnis. 

Sămtliohe bisher besproohenen Abbildungen ergeben sioh aus der Betraoh
tung des Betriebes im ganzen. Im Naohfolgenden soli nunmehr gepriift werden, 
wie sioh die obigen Zusammenhănge auswirken auf die Selbstkosten der ein
zelnen Erzeugnisse. In Abb. 4 Bind die gesamten Einheitskosten einer 
Masohine, die ca. 85 Teile Werkstoff und 15 Teile unmittelbaren Lohn ent
hăIt, gemăB dan weiter unten (Tab. 1) gegebenen Werien aufgetragen. Die 
Kosten fiir Werkstoff und Lohn, die in der Gesamtbetraohtung als proportio
nale Kosten erschienen, sind hier konstant. Die Verteuerung der Selbstk08ten 
mit sinkendem Besohăftigungsgrad wird lediglioh duroh die Gemeink08ten 
verursaoht. NaturgemăB tragen hierzu am meisten diejenigen Gemeinkosten
arten bei, die wir in der Gesamtbetrachtung als stark degressive bzw. feste 
Kosten erkannt haben, nămlioh die Materialgemeinkosten, die Gehălter und 
die Abschreibungen. Die Materialgemeinkosten, die sohon an und fiir sioh 
bei volier 100 %-Besohăftigung den groBten Posten unter den Gemeinkosten
arten darstalien, steigen von 6,80 M.jSt. auf 125.- M.jSt. bei Beschăfti
gungsgrad 4,5 %. Die Absohreibungen, die bei richtiger Bemessung eben
falls einen ganz bedeutenden Betrag der Selbstkosten ausmachen, steigen von 
4,40 M.JSt. auf 88 M. je Stiick bei Besohăftigungsgrad 4,5 %. Die Gehălter 
machen bei Volibeschăftigung zwar nur 2,32 M. je Stiiok aus, sie steigen aber 
infolge ihres stark "festen" Charakters auf 48 M. je Stiiok bei Beschăfti
gungsgrad 4,5 %. Der Vergleich der Kosten der Gehălter mit den Kosten 
fUr Hilfsmaterial, die von 4,80 M. bei Volibesohăftigung auf nur 9,20 M. je 
Stiiok bei Beschăftigungsgrad 4,5 % steigen, zeigt so recht, wie verhăltnis
măBig kleine Kostenanteile mit sinkendem Beschăftigungsgrad zur Verteue
rung beitragen, sofern sie stark ,,fester" Natur sind. Die iibrigen Kosten
arten, wie Kraftkosten, HilfslOhne usw., spielen keine ausschlaggebende 
Rolle. 

Die gestrichelte Linie gibt schlieBlich an, wie die Selbstkosten wachsen, 
wenn gleichzeitig mit den Betriebseinschrănkungen auch eine Verminderung 
des Absatzes Hand in Hand geht. In dem vorliegenden Falle ist eine erheb
liohe Verteuerung durch den abnehmenden Umsatz nicht zu beobachten. Diese 
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Erseheinung hat jedoch keinerlei allgemeingiiltige Bedeutung. Sie erklărt 
sich einfach daraus, daB da.s Unternehmen sich fUr den Vertrieb seiner Erzeug
nisse fast aussehlieBlich des Zwischenhandels bedient und die Risiken der 
Kostensteigerung bei sinkender Kon-
junktur auf diesen abwălzt. Bei Un-
ternehmungen mit weitverzweigtem 
Filialnetz werden die Kostendegres-
sionen des Vertriebs ga.nz erheblich 
groBeren EinfiuB haban. Bei groBen 
Hmdelsvertriebsgesellschaften wer
den sie sogar von ga.nz ausschlag
gebender Bedeutung sein konnen. 

In den Abb. 5, 6 und 7 ist die 
Entwicklung der Herstellungskosten 
dreier Maschinena.rten (A, B, C bzw. 
A', B', C') in zwei verschiedenen 
Werken dargestelIt. Die Zusammen
setzung der Kosten ist auch aus ~ ,)201----t----I---+---l--J7'iR<! 

den umseitigen TabelIen ersichtlich. ~JOO~---+--~~~~::::::~...J~ 
In Abb. 5 sind die HerstelIungs- ~ 280t------t---t--t--':::,.,.-.l:::::W~ 

~ kosten graphlsch aufgetragen. Es ~ 250 
zeigen sich deutlich drei Gruppen::..:: r-----t--7ff)m7cm#.H.fI:"--t-f1~ 
von je zwei Kurven, die zueinander 2110 
in ganz ăhnlichem Verhăltnis stehen. 2201----t----I---+-~4JSjW<>~ 

Die im Werk II hergestellten Ma
schinen A', B' und C' weisen eine 
etwas stărkere relative Kostensteige
rung auf als die Maschinen A, B 
und O. Die Erklărung dafiir ist ohne 
weiteres aus den Abb. 280 und 2b zu 
entnehmen, aus denen hervorgeht, 
daB das Verhăltnis der nichtpropor
tionalen Kosten zu den proportio
nalen Kosten im Falle der Abb.2b 
ungiinstiger ist als bei 280. Im 
Falle 2 b muB daher ein relativ graBe
rer Anteil Gemeinkosten von der 
gleichen Anzahl von Erzeugnissen Beschijffigung,sgratl 

getragen werden als im FalIe 280. Abb.4. Einheitskosten der Maschine A, 
Andererseits ist festzustellen, nach Arten iibereinander aufgetragen. 

daB die Steigerung der Kosten der 
Maschinen A, B, O bzw. A', B' und O' offenbar derart erfolgt, daB die Maschi
nen O und O' die graBten, dagegen die Maschinen A und A' die geringsten Ver
teuerungen aufweisen. Ganz klar geht dies aus den Abb. 6 und 7 hervor, in 
denen die Werte der Abb.5 in prozentualem Verhăltnis aufgetragen sind. 
Abb.7 unterscheidet sich von der Abb. 6 nur durch den graBeren MaBstab, 
der genauere Ablesungen in dem oberen Grenzgebiet zulăBt. 
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Tabelle 1. Herstellungs- und Vertriebskosten der Maschine A. 
85 Anteile Werkstoff, 15 Anteile Lohn. 

Beschăftigungsgrad 100'/, 85'/, 54'/, 18'/, I 4,5'1, 

Material 85,- I 85,- 85,- 85,- 85,-
Lohn . 15,- I 15,- 15,- 15,- 15,-
Materialgemeinkosten 6,80 

I 
7,20 9,40 30,- 125,-

Betriebsgemeinkosten 24,- 27,50 38,20 85,- 300,-
HilfslOhne . 3,12 3,48 3,88 4,80 7,60 
Hilfsmaterial 4,80 I 5,15 5,80 6,80 9,20 
Betriebs-Abschreibung 4,40 I 5,15 7,55 24,50 88,-I 

Betriebs-Kraft . 1,20 I 1,32 

I 
1,88 4,80 10,80 

Gehălter 2,32 
I 

2,73 3,90 12,- 48,-
Sonstige Unkosten . 8,16 9,67 14,99 32,10 136,40 

Herstellungskosten . 130,80 

I 
134,70 

I 
147,60 

I 
215,-

I 
525,-

Vertrie bsgemeinkosten 4,60 5,- 6,- 10,60 -
Selbstkosten 135,40 139,70 153,60 225,60 I -

Tabelle 2. Herstellungskosten in vVerk I. 
Maschine A. 85 Anteile Werkstoff, 15 Anteile Lohn. 

Beschăftigungsgrad I 100'/. I 85'/. 54'/, 18'1, 4,5'/, 

Werkstoff . I 85,- I 85,- 85,- 85,- 85,-
Lohn . 

I 
15,- I 15,- 15,- 15,- 15,--

Materialgemeinkosten 6,80 I 7,20 
I 

9,40 30,- 125,-I I Betriebskosten. I 24,- I 27,50 38,20 85,- 300,-

I 130,80 I 134,70 147,60 I 215,- 525,-

Maschine B. 59 Anteile Material, 41 Anteile Lohn. 

Beschăftigungsgrad 100'/. 85 '/, I 54'/. 18'/, I 4,5'/. 

Werkstoff . 59,- 59,- I 59,- 59,- 59,-
Lohn . 41,-

I 

41,-

I 
41,- 41,- 41,-

Materialgemeinkosten . 4,72 5,- 6,40 21,- 82,-
Betriebsgemeinkosten; 65,60 75,- 105,- 232,- 820,-

I 170,32 I 180,- I 211,40 I 353,- I 1002,-

Maschine C. 30 Anteile Werkstoff. 70 Anteile Lo hn. 

Beschăftigungsgrad I 100°/, I 85'/. 54'/, I 18'/, I 4,5'/, 

Werkstoff. 

I 
30,- I 30,- 30,- I 30,- 30,-

Lohn. 70,- 70,- 70,-
I 

70,- 70,-
Materialgemeinkosten. 2,40 I 2,55 I 3,30 I 10,60 44,-
Betriebsgemeinkosten. 112,- I 129,- I 179,- I 395,- 1400,-

I 214,40 231,55 I 282,30 I 505,60 I 1544,-

Ta belle 3. Herstell ungskosten in Werk II. 
Maschine Ar. 85 Anteile Werkstoff, 15 Anteile Lohn. 

Beschăftigungsgrad 100'/, 85 '/, 54'/, 18", 4,5", 

Werkstoff. 85,- 85,- 85,- 85,- 85,-
Lohn . 15,- 15,- 15,- 15,- 15,-
Materialgemeinkosten . 7,90 7,90 9,80 42,80 134,-
Betriebsgemeinkosten. 23,- 27,- 39,- 104,- 342,-

130,90 134,90 148,80 246,80 576,-
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Maschine B'. 59 Anteile Werkstoff, 41 Anteile Lohn. 
Beschii.ftigungsgrad 100·'. 85·'0 04·'. 18·'. 4,5·,. 

Werkstoff . 59,- 59,- 59,- 59,- 59,-
Lohn . 41,- 41,- 41,- 41,- 41,-
MaterisJgemeinkosten . 5,50 5,50 6,85 30,- 94,-
Betriebsgemeinkosten . 64,- 75,50 109,- 288,- 960,-

I 169,50 I 181,- I 215,85 I 418,- I 1154,-

Maschine O'. 30 Anteile Werkstoff, 70 Anteile Lohn. 
Beschiftigungsgrad 100·'0 85·'. 04·1. 18·/. 4,5°/. 

Werkstoff. 30,- 30,- 30,- 30,- 30,-
Lohn . ....... 70,- 70,- 70,- 70,- 70,-
Materialgemeinkosten . 2,80 2,80 3,50 15,- 48,-
Betriebsgemeinkosten. 108,- 128,- I 184,- 485,- 1630,-

I 210,80 I 230,80 I 287,50 I 600,- I 1778,-

Zunăchst sehen wir, da13 die 8teigerung der Kosten der drei Maschinen 
schon bei geringen Betriebseinschrănkungen ganz erheblich, und wahrschein
lich gro13er ist, ala gemeinhin angenommen wird. Bei dem Beschăftigungs
grad 80 % sind z. B. die Herstellungskosten der Maschine A bzw. A' um 5 % 
bzw. 6 %, die Kosten der Maschlne B und B' um 10 % bzw. 13,5 %, die Kosten 
der Maschine C bzw. (f um 11,5 bzw. 16 % gestiegen. Bei Beschăftigungsgrad 
60 % steigen diese Ziffern auf 17 % bzw. 21 %, 32 bzw.40,5, 37,5 bzw. 49 %. 
Bei noch stărkeren Betriebseinschrănkungen erhohen sich die Ziffern in noch 
stărkerem Ma13e, wie aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann: 

Tabelle 4. Kostensteigerungen bei den Beschii.ftigungsgraden: 

1000'. soo/. 60 0'. 40 0/. 20·/0 10°/0 

Werk 1. 
Maschine A. 0% 5 % 

I 
17 % 36% 55% 190% 

" B. 0% 10% 32 % 68% 103% 330% 

" 
o. 0% 11,5% 37,5% 88% 140% 415% 

Werk II. 
Maschine A'. 

I 
0% 6 % 

I 
21 % 54% 85% 235% 

" 
B'. 0% 13,5% 40,5% 85% 130% 395% 

" 
O'. 0% 16 % 49 % 109% 180% 490% 

Bei dieser Tabelle ist zu beachten, da13 die Berechnung, worauf schon 
o ben hingewiesen wurde, unter der Annahme gleichmăBiger Verteilung der Ge
meinkosten iiber die verschiedenen Werksabteilungen durchgefiihrt ist. In 
Wirklichkeit trifft dies nicht zu. Die Kurve der Gemeinkosten wird vielmehr 
in den hoherwertigen Werkstătten, in denen z. B. die Maschinen C oder C' 
hergestellt werden, eine stărkere Degressivităt aufweisen ala in den Werkstătten, 
wo die Maschinen A oder Â hergestellt werden. Mithin werden dia 
Kostensteigerungen ffir die Maschinen C und C' in Wirklichkeit noch hoher, 
die Kostensteigerung von A und Â geringer sein, ala im vorliegenden Falle 
errechnet wurde. Wenn man die in diesem Falle mit der Wirklichkeit ziem
lich iibereinstimmende Annahme macht, da13 der Veredlungsgrad der Maschinen 
B und B' den Durchschnittsverhăltnissen der beiden untersuchten Betriebe 
entspricht, wird man alao sagen konnen, daB die angestellten Berechnungen 
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der Kostensteigerung fur die Maschinen B und B' richtige Ergebnisse 
liefern, daB dagegen die Werte ffir die Maschinen A und A' Hochst-, fur 
die Maschinen C und C' Mindestwerte darstellen. 
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Abb. 6. Prozentuale Kostenentwick
lung der Maschinen. 

Angesichts der GroBe der Ziffern bedarf es keiner besonderen Erwahnung, 
daB Betriebseinschrankungen von so eminenter wirtschaftlicher Bedeutung 
sind, daB sie sorgfaltigster Erwagung bedurfen. 
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Vll. Kostenentwicklung ftir Erzeugnisse VOR 

verschiedenem Veredelungsgrad. 
Zunăchst geht aus den vorstehenden Beobachtungen klar hervor, daB es 

fiir groBe Werke, die in verschiedenen Werksabteilungen Maschinen von ver
schiedenem Veredlungsgradherstellen, 
zu untersuchen gilt, ob man sămt-
liche Abteilungen gleichmăBig ein- ;~g J----+--J----±---I---HI----J 

schrănkt oder ob man gewisse A b
stufungen macht. 

Wenn wir uns zu diesem Zweck 220J----+--J----H'--If-I----'l----J 

in Abb. 7 z. B. eine Rorizontale durch 
den Kostenpunkt 110 gelegt denken, 210~--+---t---I-+l--t--__I 
so erkennen wir, daB bei Erzielung 
eines Preises, der die normalen, bei 
100 % -Beschăftigung anfallenden 200 
Selbstkosten gerade deckt, ein Ver-
Iust von 10 % in Kauf genommen 1901---j---t---+-II----jf-f:-----1 
werden miiBte, wenn in den Werks-
abteilungen fiir die Maschinen O bzw. t '801----+--1---I--f-I--I----1-J----t 

O' mit 83 bzw. 85 %, in den Werks- .~ 1-

abteilungen fiir die Maschinen B ~ 'Sch. A 
bzw. B' mit 80,6 bzw. 81,5 %, in den ~ 170 ~--+--H_t_+_+__l:----I 
Werksabteilungen fiir die Maschi-
nen A bzw. A' mit 70 bzw. 73 % ge- 160 ~--+---++-t_+++---+----I 
arbeitet wiirde. Unter der Voraus-
setzung, daB es sich dabei um Werks
abteilungen von gleicher Kapazităt 
und um Erzeugnisse von gleichem 
Verkaufswert handelt, wiirde man 
etwa so zu disponieren haben, daB 
die verschiedenen Werksabteilungen 
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Wenn man andererseits annimmt, daB bei normaler voller Werkbeschăf
tigung auBer den Selbstkosten ein Gewinn von 15 % erzielt wird, so ergibt 
sich, daB bei sinkendem Beschăftigungsgrad der Eintritt der Gewinn- und 
Verlustgrenze in den verschiedenen Werksabteilungen sehr verschieden ist. 
Dnd zwar liegt diese in den Abteilungen der Maschinen C' und C bei 81 
bzw. 79 %, in den Abteilungen der Maschinen A' bzw. A bei 64 bzw. 
62 % Beschăftigungsgrad. 

Hier erhebt sich nun die ffu die Praxis so iiberaus wichtige Frage 
nach den AIiteilen der "festen" Kosten eines Erzeugnisses. Von besonderer 
Bedeutung ist die Kenntnis dieser Kostengrenze um deswillen, weil hieraus 
wertvolle Hinweise ffu die bei sinkendem Beschăftigungsgrad zweckmăBigste 
Preispolitik erschlossen werden konnen. 

VIII. Ermittlung der festen und der proportionalen 
Kostenanteile. 

Wenn wir dazu iibergehen, die Kosten anteilmăBig zu betrachten, so 
gilt es, sich zunăchst voile Klarheit dariiber zu verschaffen, daB diese Be
trachtungsweise durchaus wesensverschieden sein muB von der seitherigen. 
Wenn wir die Kosten oben nach "festen", "proportionalen", "progressiven 
und "degressiven" unterschieden haben, so geschah dies aus der Betrachtung 
der Kosten ihrer Art nach. Dabei hatte weder die anteilmăBige noch die 
absolute GroBe dieser Kosten das geringste Interesse fUr uns. Wir wollten 
also nur das Wesen der Kostenarten nach diesen vier verschiedenen Ab
stufungen unterscheiden. Dnd wenn wir dabei auch erkannten, daB z. B. die 
"festen" und "degressiven" Kosten bei zuriickgehender Beschăftigung 

kostensteigernd wirken, im Gegensatz zu den "proportionalen" und besonders 
den "progressiven" Kosten, so fragten wir doch niemals nach absoluten 
oder anteilmăBigen Kostenbetrăgen. Auch die von uns angestellten Messungen 
des Grades der Degressivităt einer Kostenart stellen lediglich eine graduelle 
Verfeinerung des Systems dar, sie bieten ihrem Wesen nach aber nichts Neues. 
Die ganze seitherige Betrachtung bezog sich auf den Kostenablauf, sie war also, 
um diesen der Betriebswissenschaft gelăufigen Ausdruck zu gebrauchen, 
dynamisch. 

Wenn wir dagegen etwas iiber die anteiligen Kostenbetrăge aussagen 
wollen, so konnen wir schlechterdings nur Zustănde betrachten, die Be
trachtungsweise wird also statisch. Wenn wir uns nun daran machen, 
festzustellen, wie eine bestimmte Kostensumme in "feste", "proportionale", 
"progressive" und "degressive" Anteile zu zerlegen ist, so kommen wir zu 
der Erkenntnis, daB wir mit den "degressiven" und "progressiven" Kosten 
gar nichts anfangen konnen, denn sie sind keine eindeutigen Werte, sie konnen 
nămlich in ganz verschiedenen Graden auftreten1). Um sie praktisch brauch
bar zu machen, miiSte man sie durch Beifiigung eines Gradindex, wie dies 
oben kurz angedeutet wurde, eindeutig machen. Es liegt abel' auf der Hand, 

1) Das veranla.6te Peiser (a. a. O. S.8), den "proportionalen" Kosten ein
fach die "nichtproportionalen" gegeniiberzustellen. 
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daB eine derartig weitgehende Unterteilung praktisch kaum verwertbar 
sein diirfte. Somit bleiben in diesem Zusammenhang nur die "festen" und 
"proportionalen" Kosten iibrig, die Aufgabe wird also offenbar erheblich 
leichter. Sie besteht darin, die Zerlegung beliebiger Kosten in einen "festen" 
und einen "proportionalen" Anteil, die uns begrifflich nicht schwer făllt und 
auf die auch schon Schmalenbach in der erwăhnten Arbeit abzielt1), so 
durchzufiihren, daB sie ohne Rest aufgeht. Diese Zerlegung ist praktisch, 
um dies vorwegzunehmen, mit einer ftir die Bediirfnisse der Wirtschaft ge
niigenden Genauigkeit moglich. 

Die Handhabe zur Trennung der Kosten in "feste" und "proportionale" 
Bestandteile bietet die schon friiher gewonnene Erkenntnis, daB die Propor
tionalitătslinie sich in dem von uns gewăhlten System der graphischen Dar
stellung aIs Verbindungsgerade des Kostenausgangspunktes auf der 100 %
Ordinate mit dem O %-Punkt ergibt. Wenn wir uns nochmals die in Abb. 2a 
aufgetragenen Linienziige vergegenwărtigen, so erkennen wir in Uberein
stimmung mit den vorstehenden Betrachtungen sofort, daB es sich ftir die 
vorliegende Aufgabe nicht mehr darum handeln kann, aus dem durch Ver
gleich der Flacheninhalte ermittelten Grade der Degressivitat den Schliissel 
fiir'Aufteilung der beim 100 %-Zustand auflaufenden Kosten in einen "festen" 
und einen "proportionalen" Teil ermitteln zu wolIen. Denn das ware ein Schul
beispiel fiir den Fehler der Verquickung dynamischer mit statischer Betrach
tung. Die Losung liegt vielmehr in Folgendem: Wenn die "festen" Kosten 
sich dadurch auszeichnen, daB sie bei jedem Beschăftigungsgrad in gleicher 
unabanderlicher GroBe auftreten, so muB es geniigen, diese "festen" Kosten 
ftir irgendeinen beliebigen Zustand zu ermitteln. Das ist offenbar moglich 
fiir den O %-Zustand. Denn in diesem Zustand sind alle "proportionalen" 
Kosten verschwunden. Mithin miissen die in diesem Zust$tnd auftretenden 
Kosten, die durch den Schnittpunkt der Kostenkurven mit der O %-Ordinate 
gekennzeichnet werden, die "festen" Kosten sein. Zur Unterscheidung konnen 
wir die bei O %-Beschăftigung auflaufenden festen Kosten auch Stillstands
kosten oder Leerlaufkosten nennen. 

Uber die GroBenordnung der Leerlaufkosten konnen wir aus Abb.2a 
Folgendes entnehmen: 

Die gesamten Betriebsgemeinkosten von 172 Einheiten (bei 100 %) 
-zerfallen in 90 Einheiten Stillstandskosten und 82 Einheiten sonstige Kosten. 
Die Stillstandskosten betragen also 52,4 % der Betriebsgemeinkosten. Die 
Materialgemeinkosten von 28 Einheiten zerfallen in grober Annaherung in 
20 TeHe Stillstandskosten und 8 TeHe sonstige Kosten, die Stillstandskosten 
machen rund 72 % aus. Betriebs- und Materialgemeinkosten zusammen 
ergeben 110 Einheiten auf 200 Einheiten Gesamtkosten, d. h. rund 55 % Still
standskosten. 

Bei den Vertriebsgemeinkosten belaufen sich die Stillstandskosten auf 
annahernd 25 von 88 Einheiten insgesamt, also auf rund 28 %. 

Der Durchschnittswert zwischen Material-, Betriebs- und Vertriebs
kosten ergibt einen Anteil der Stillstandskosten von 46 %. Da es sich praktisch 

1) Selbstkostenrechnung. Zeitschr. f. Hw. Forschung. Jg. 13, H. 9-12, 
Sept.-Dez. 1919. 

Miiller-Bernhardt, Industrielle Selbstkosten. 2 
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in der Regel zunăchst um die Frage handelt, festzustelIen, wie weit man mit 
den Preisen unter die Selbstkosten gehen kann, bevor es zweckmă.Big ist, den 
Betrieb und hiermit nach kurzer Zeit auch den Vertrieb einzuschrănken, wird 
man die GesamtverhăJ.tnisziffer fUr Material-, Betriebso- und Vertriebskosten 
unter der Annahme ermitteln miissen, da.B der Vertrieb voll weiter arbeitet 
und demgemă.B Stillstandskosten des Vertriebes nicht entstehen. 

Die Abb. 2b liefert nur weniger genaue Werte fUr die Stillstandskosten, 
da das Werk wăhrend der Beobachtungszeit niemala ganz stilllag. Wenn man 
die Me.Bpunkte durch geradlinige Verlăngerung der Kurven ermittelt, so ergibt 
sich ein Prozentsatz von 72 %. Der Wirklichkeit wird man indes vermutlich 
năherkommen, wenn man die Kurven vom Beschăftigungsgrade 21 % aus ala 
Proportionale zum Beschăftigungsgrad fortfiihrt. Dann ergibt sich fUr Be
triebs- und Materialgemeinkosten zusammengenommen ein Anteil der festen 
Kosten von rund 62 %. - Im Schrifttum sind Angaben liber diese Verhăltnis
zahl nur ganz vereinzelt und, soweit ich sehe, auch nur in allerjiingster Zeit 
gemacht worden. Dransfeld gibt fUr ein Unternehmen, liber dessen Art 
und Branchenzugehorigkeit keine ErIăuterungen gegeben werden, an, da.B 
die festen Kosten 66,6 % der gesamten Gemeinkosten ausmachen1). Der von 
Broecker angegebene Satz von 331/ 3 % diirfte fUr Maschinenfabriken zu 
niedrig bemessen sein2). 

Wir haben somit eine Methode der Messung der "festen" Kostenanteile 
ermittelt. Sie ist allerdings nur da anwendbar, wo genaue Beobachtungen und 
graphische Aufzeichnungen liber die Kostenentwicklung bei sinkendem Be
schăftigungsgrad vorliegen, wie im vorliegenden FalIe. Sie hat aber au.Ber
dem noch den gro.Ben Mangel, da.B sie ganz erhebliche Fehlerquellen in sich 
schlie.Bt. Denn fUr den vorliegenden Zweck genligt es nicht, Zustănde mitt
leren Beschăftigungsgrades zu beobachten, sondern man mu.B mindestens 
eine Beobachtung in unmittelbarer Năhe des O %-Zustandes machen. 

Weiter kommt hinzu, da.B es praktisch meistens, wenigstens in kurzer 
Zeitspanne, nicht moglich ist, die Einzelbeobachtungen so hăufig zu wieder
holen, da.B durch die Bildung von Mittelwerten singulăre Erscheinungen 
ausgeschieden werden konnen. Die Benutzung solcher singulărer Punkte kann 
aber zu ganz groben Fehlern in der Messung der Stillstandskosten fiihren. Man 
wird alao sagen kOnnen, da.B die graphisch ermittelten Stillstandskosten nur 
dann einen guten Annăherungswert ergeben, wenn die beiden vorstehend 
gekennzeichneten Fehlerquellen ausgeschaltet sind. 

Einen ziemlich genauen Wert des "festen" Kostenanteiles wird z. B. 
die in Abb. 2a aufgetragene Kurve der Betriebsgemeinkosten liefern. Aus dem 
gleichmă.Bigen VerIauf der Kurve konnen wiţ nămlich entnehmen, da.B die 
Beobachtungsergebnisse nicht durch singulăre Erscheinungen gefălacht wur
den. Andererseits gibt die in unmittelbarer Năhe des O %-Punktes (bei 4,5 %) 
angestelIte Messung die Gewăhr, da.B erhebliche Fehler durch falsches Extra
polieren, wie sie z. B. bei der Kurve der Vertriebsgemeinkosten der 

1) Dransfeld, R.: Zur Frage des Preisabbaues. Deutsche Bergwerksztg. 
1924, Nr. 179/180. 

II) Broecker, E.: Unkosten in der Maschinenindustrie bei schwankender 
Beschăftigung. Deutsche Bergwerksztg. 1924, Nr. 202 u. 206. 
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gleichen Abb.2a entstehen konnten, ausgeschlossen sind. In diesem Falle 
der Betriebsgemeinkosten ergibt sich der "feste" Anteil zu 52,4 %. 

Da, wie schon gesagt wurde, die Messung der "festen" Kostenanteile 
durch die StiIIstandskosten ein nur in wenigen Sonderfallen gangbarer Weg 
ist, die Praxis dagegen ein sehr groBes Interesse daran hat, diesen Wert in 
allen Fallen zu erriritteln, so bleibt nichts anderes iibrig, aIs nach einer anderen, 
stets anwendbaren Methode Umschau zu halten. Soweit ich sehe, kommt hier
fiir nur in Frage eine Methode der isolierten Betrachtung der einzelnen 
Kostenarten, auS denen sich die zu untersuchenden Gesamtkosten zusammen
setzen. Im Falle der oben schon behandelten Betriebsgemeinkosten wird man 
z. B. feststellen konnen, daB die bei O % Beschaftigung auflaufenden Betriebs
kosten sich aus gewissen, leicht zu erfassenden Betragen fiir Hilfsmaterial, 
Hilfslohne, Abschreibungen, Verzinsung, Gehalter, Krafterzeugung, aus 
Kosten fiir Versicherungen, Reisen, Postgebiihren, auf den Betrieb entfallen
den Steueranteilen usw. zusammensetzen. Diese Kosten muB man je fiir 
sich auf ihren "festen" Anteil hin priifen und so auf dem Wege moglichst 
genauer Schatzung zu Einzelergebnissen gelangen. Dabei kann man Ab
schreibung, Verzinsung, Gehalter, Versicherungskosten, Vermogenssteuer
anteile und je nach Lage der Verhaltnisse auBerdem die eine oder die andere 
KostEmart aIs rein "feste" Kosten; die iibrigen Kosten als teiIs "fest", teils 
"proportional" behandeln. Im vorliegenden Falle ergab sich folgende Ein
teilung: 

Tabelle 5. Anteil der einzelnen Gemeinkostenarten an den 
gesamten Betrie bsgemeinkosten. 

Kostenart "fester" Anteil 
Anteil an den ge-
samten Betriebs-

gemeinkosten 

Abschreibungen 100% } Verzinsung 100% 45% 
Gehii,lter 100% 
Kraftkosten . 60% 2,9% 
Vermogenssteuern 100% 3,2% 
Hilfsmaterial 3% 0,5% 
HilfslOhne . 3% 0,4% 
Versicherungskosten 100% } 0,9% Sonstige Gemeinkosten . 30% 

Summe: I 52,9% 

Die Ermittlung der Ziffern wurde in diesem Falle allerdings durch 
dieindenAbb.2au.3a aufgetragenen Kurven erleichtert. Da es bei der prak
tischen Auswertung der GroBe des "festen" Kostenanteils, wie wir spater sehen 
werden, zu bedenklichen Folgen fiihren kann, wenn dieser Anteil groBer ge
schatzt wird, als er in Wirklichkeit ist, wurde in allen zweifelhaften Fallen ein 
Sicherheitsabschlag gemacht. Die ermittelten Satze konnen weitgehende 
Giiltigkeit beanspruchen, soweit es sich um Abschreibungen, Verzinsung, Ge
halter und Vermogenssteuern handelt. In den iibrigen Fallen werden die 
jeweils vorliegenden Verhaltnisse zu beriicksichtigen sein. Insbesondere 
trifft dies z. B. fiir Kraftkosten zu, die je nach der Ari der Krafterzeugung 
ganz verschiedene Grade der Degressivitat aufweisen kănnen. Das Gesamt
ergebnis der "festen" Anteile an den gesamten Betriebsgemeinkosten ergibt 

2* 
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sich zu 52,9% und stimmt mit dem oben auf graphischem Wege ermittelten 
Wert von 52,4 % praktisch iiberein. 

Wenn wir die gleiche Rechnung ffu die Materialgemeinkosten durch
fiihren, kommen wir zu einem Anteilsatz der "festen" Kosten von 79,9 %. 

Die Zusammenfassung der Betriebs- und Materialgemeinkosten ergibt 
einen "festen" Anteil von 56 %, der mit dem graphisch ermittelten Wert 
von 55 % ebenfalls gut iibereinstimmt. 

Wenn wir uns nun in der Abb. 2a die "festen" Betriebsgemeinkosten in 
Hohe von 52,4 % und auch die "festen" Materialgemeinkosten in Hohe von 
79,9 % auf der 100 %-Ordinate von den Kurvenausgangspunkten nach unten 
abtragen, und die Verbindungsgeraden mit dem O %-Punkt ziehen, so konnen 
wir beobachten, daB die vertikalen Abstănde zwischen diesen Verbindungs
geraden und den einzelnen Punkten der Kostenkurven keine konstanten Werte 
darstelien. Die Abstănde stimmen zwar bei 100 % und bei O % iiberein, in 
alien Zwischenstufen sind sie dagegen bei der Kurve der Betriebsgemein
kosten groBer, bei der Kurve der Materialgemeinkosten kleiner als in den 
Grenzpunkten. Mit anderen Worten heiBt das, daB die von uns als "feste" 
Kosten ermittelten Werte streng genommen keine "festen" Kosten sind. Mit 
dem Begriff der "festen" Kosten ist nămlich unlosbar verbunden, daB diese 
Kosten bei alIen Beschăftigungsgraden in genau der gleichen GroBe auf
treten. 

IX. Die Zonen degressiver und progressiver Kosten. 
Die Proportionalitătsgerade. 

Zur Erklărung dieser zunăchst etwas befremdenden Beobachtung miissen 
wir doch nochmals auf die terminologische Betrachtung zuriickgreifen. Die 
Kosten haben wir anfangs in Ubereinstimmung mit S c hm ale n b ac hin "feste" , 
"proportionale", "degressive" und "progressive" eingeteilt. Ihre graphische 
Darstellung in dieser Reihenfolge ergibt nach Peiser 1) folgende Kurven: 

ttL.L::: ~ LL 
ti) Beschtiffigungsgrad -Abb. 8. Schematische Darstellung der Gesamtkostenentwicklung in Abhăngig-

keit vom Beschăftigungsgrad. 

Die "proportionalen" nnd "festen" Kosten werden nach dieser Auf
fassung durch Gerade, die "progressiven" und "degressiven" Kosten durch 
hyperbelartige Kurven dargestellt. Dabei ist die Kurve der Progressivităt 
nach oben, die Kurve der Degressivităt nach nnten geoffnet. Wenn man sich 
aber die Kostenkurven, wie sie sich in der Praxis ergeben, etwa die der Abb. 3a 
und 3b betrachtet, so kann man beobachten, daB z. B. die Kurvenffu Hilfs-

1) A. a. O., S.4. 
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material und Hilislohne nach unten, die Kurve der "sonstigen Betriebsgemein
kosten" nach oben geoffnet ist, und daB schlieBlich die Kraftkosten wenigstens 
bis zum Beschăftigungsgrad von 18 % durch eine fast genaue Gerade darge
stelIt werden. Gleichwohl haben wir erkannt, <laB alle diese Kurven "degres
siv" sind. Fiir die "progressiven" Kosten sind Kurven nicht aufgezeichnet 
worden, doch vermute ich, daB sich auch fiir diese ăJmJ.iche Variationen ergeben 
konnen. Wenn nun aber "degressive" und "progressive" Kosten, und sei es 
auch nur in Sondedăllen, sich a1s ger ade Linien darbieten konnen, so 
seheint die von Peiser angegebene Ari der DarstelIung noch nicht ganz aus
reichend zu sein. 

Und zwar liegt offenbar die Notwendigkeit vor, die Proportionalităts
geraden năher zu bestimmen, damit eine Unterscheidungsmoglichkeit von den 
"Degressivitătsgeraden" und "Progressivitătsgeraden" gegeben ist. Am 
zweckmăBigsten diirfte es sein, diese năhere Bestimmung dadurch zu bewirken, 
daB die Diagramme an bestimmte MaBstăbe gebunden werden·. Und zwar 
erscheint es angezeigt, die MaBstăbe 1 cm = al % Beschăftigungsgrad und 
1 cm = al M. Kosten zu wăhlen. Fiir jeden beliebigen Wert von al ergibt 
sich in diesem Falle die Proportionalitătsgerade als die Gerade, die sich durch 
einen Neigungswinkel von 45° zu den 
Achsen des rechliwinkeligen Koor
dinatensystems auszeichnet , wie 
Abb. 9 zeigt. 

Bei dieser Handhabung wird das Î 
System durch die Proportionalităts- ~ 

gerade in eine "degressive" und in 1; 

eine "progressive" Zone geteilt. Die 
Proportionalitătsgerade stelIt die 
obere bzw. untere Grenze fiir alle 
denkbaren FălIe der "Degressivităt" 
bzw. "Progressivităt" dar. Edolgen 
die degressiven oder progressiven 
Kostenentwicklungen geradlinig, so 
kann man sie etwa als rein de
gressiv oder rein progressiv bezeich
nen. Die Geraden der reinen De

~ 

Beschăffigungsgrad -

Abb.9. Die Proportionalitatsgerade sehei
det die Zonen degressiver und progres

siver Kosten. 

gressivităt unterscheiden sich von der Proportionalitătsgeraden lediglich durch 
ihren Neigungswinkel. Im iibrigen konnen die moglichen Degressivitătskurven 
ganz verschiedenen Gesetzen folgen, wie in der DarstelIung angedeutet ist. 
Das gleiche gilt fiir die Progressivitătszone. 

Diese etwas weitergehende Aufteilung kann vielleicht auf den ersten 
Blick ala praktisch unerheblich erscheinen, sie ist es aber nicht. Denn erst 
nachdem wir uns Klarheit iiber diese Zusammenhănge verschafft haben, sind 
wir in der Lage, die Frage zu losen, die uns iiberhaupt zur AnstelIung dieser 
Sonderbetrachtung veranlaBt hat. Wir konnen nămlich feststelIen, daB die 
in Abb.2a betrachteten Kostenkurven keinen rein degressiven Charakter 
haben. Gleichzeitig erkennen wir weiter, daB unsere Annahme der Aui
teilungsmoglichkeit der "degressiven" Kosten in einen "festen" und einen 
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"proportionalen" Anteil nicht schlechthin moglich ist. In der von uns geiibten 
Weise kann man diese Aufteilung nur fiir rein degressive Kostenkurven vor
nehmen. Fiir Kostenkurven beliebiger Degressivităt ergeben sich dagegen die 
in Abb. 2a beobachteten·Restbetrăge zwischen den Grenzfăllen. Andererseits 
erkennen wir weiter, daB man Kostenkurven, die degressiv, aber nicht rein 
degressiv sind, hinsichtlich ihres Gehaltes an "festen" und "proportionalen" 
Anteilen immer nur so beurteilen darf, daB man benachbarte Beschăftigungs
grade gemăB den Brechpunkten der Kurve miteinander vergleicht. So wiirde 
man z. B. bei der Kurve der Betriebsgemeinkosten Punkt 100 % mit Punkt 
85 %, Punkt 85 % mit Punkt 54 %, Punkt 54 % mit Punkt 18 %, Punkt 18 % 
mit Punkt 4% % und schlieBlich diesen mit dem O %-Punkt vergleichen diirfen. 

X. Erorterung der Kosten- und Gewinngestaliung 
bei von 100% abfallender Beschăftignng. 

Nachdem nunmehr die Frage nach der Ermittlung der "festen" und der 
"proportionalen" Kostenanteile gelOst ist, wollen wir an einem Beispiel die 
Nutzanwendungen betrachten. Zu diesem Zwecke wurde in Abb. 10 die 
Kostenentwicklung der schon oben betrachteten Maschine B aufgetragen. 
Dabei wurde angenommen, daB die Maschine B das einzige Erzeugnis sei, 
das in dem Werk hergestellt wird, und daB Erzeugung und Beschăftigungsgrad 
im gleichen Verhaltnis zuriickgehen. Wir messen den Beschăftigungsgrad in 
diesem Falle also nicht an den gezahlten unmittelbaren Lohnsummen, sondern 
an der Ausbringung selbst1). Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich die 
Einzelkosten durch unmittelbare Division der Gesamtkosten mit der Zahl der 
hergestellten Maschinen. Die Kosten fiir Werkstoff und Lohn sowie die pro
portionalen Gemeinkosten, die in der Einzelberechnung als horizontale Ge
rade erscheinen, stellen sich in der Gesamtrechnung als Verbindungsgerade 
der Kostenpunkte auf der 100 %-Ordinate mit dem O %-Punkt dar. Die 
"festen" Kosten ergeben sich in der Gesamtrechnung als leicht gebrochener 
Linienzug, dessen Anfangs- und Endpunkt ăquidistant zur Linie W+L+pG 
(proportionale Gemeinkosten) liegen. In der Einzelkostenrechnung erscheinen 
die Stiickkosten dagegen in der bekannten hyperbelăhnlichen Kurve. Die 
Selbstkosten der Maschine bei den verschiedenen Beschăftigungsgraden sind in 
Tabelle 6 zusammengestellt. (Siehe hierzu die rech te Hălfte der Abb.IO): 

Tabelle 6. Gesamtkosten und Einheitskosten bei verschiedener 
Ausbringung (Maschine B). 

Beschăftiguugsgrad 100°/. 80'/. 60°/. 1 40'/0 20 % 10·/. 5°/. 

Anzahl der hergestellten 
Maschinen 100 80 60 40 20 10 5 

Gesamtkosten 170 147 122 94 66 52 45 
Kosten pro Maschine 1,7 1,84 2,03 2,35 3,3 5,2 9 

prop.Einheitskostenanteil2) I 1,32 I 1,32 I 1,32 I 1,32 I 1,321 1,32 1,32 

1) Siehe oben unter lIla bzw. llIb, 
2) 59 W + 41 L+ 32 pG. Letztere ergeben sich auf Grund der Untersuchungen 

auf Seite 19 unten, bzw. Seite 20 oben, indem die gesamten Betriebs- und Material-
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Das N eue gegenuber den o ben betrachteten Abbildungen ist, da13 wir ohne 
weiteres ablesen konnen, wie die rund 38 Einheiten [100 X (1,7-1,32)] "feste" 
Kosten auf die einzelnen Erzeugnisse verteilt werden mu13ten. Praktisch ist 
es allerdings in den seltensten Făllen moglich, bei Betriebseinschrănkungen die 
Preiserhohungen vorzunehmen, die erlorderlich wăren, um auch bei ver
ringertem Umsatz die gesamten festen Kosten zu decken. Die Losung dieses 
Rătsels solI natiirlich auch die Darstellung nicht bieten. Sie ermoglicht aber 
die Anstellung von praktisch wichtigen Vergleichsrechnungen. Wenn das Werk 
z. B. vor die Frage gestellt wird, ob es zur Zeit einsetzender Baisse durch 
Herabsetzung des Kostenpreises von 1,7 auf 1,4 Einheiten eine Beschăftigung 
von 80 % erhalten oder ob es mit einem Preis von 1,6 Einheiten die Be
schăftigung auf 50 % absinken lassen soll, so ergibt sich folgende Rechnung: 
Die unweigerlich entstehenden Festkosten betragen 38 Einheiten. Bei einem 
Preis von 1,4 Einheiten wiirden pro verkaufte Maschine 0,08 Einheiten, bei 
einem Umsatz von 80 Maschinen also insgesamt 80 X 0,08 = 6,4 Einheiten 
an Festkosten abgedeckt. Der Verlust betrăgt 31,6 Einheiten. Werden da
gegen 50 Maschinen zu einem Preis von 1,6 Einheiten abgesetzt, so werden 
50 X 0,28 = 14 Einheiten hereingeholt, der Verlust betrăgt nur 24 Einheiten. 
Beim Gesamterlos von 60 Einheiten konnte dann der Umsatz bis auf etwa 25 % 
absinken, ehe wieder ein Verlust von 31,6 Einheiten eintrăte. Im ăuBersten 
Falle wird es vom Standpunkte der Rentabilităt noch zweckmăBig sein, die Ma
schine zum Proportionalkostenpreis von 1,32 Einheiten anzubieten. Dann 
wtirde zwar der volle Verlust der festen Kosten in Hohe von 38 Einheiten zu be
klagen sein. Der gleiche Verlust wiirde abel' auch entstehen, wenn ein hoherer 
Preis gefordert wurde, nur mit dem Unterschied, daB der Betrieb in diesem 
Falle ganz stillgelegt werden muBte. 

Die vorstehenden Ziffern ergeben sich ftir den Fan, daB die Betriebs
einschrănkung von der Marktseite aus an den Betrieb herangetragen wird. 
Ganz anders wird die Fragestellung, wenn, wie dies gerade gegenwărtig 
hăufig zu beobachten ist, Betriebe aus Grunden mangelnder Finanzkraft 
zu Kurzarbeit veranlaBt werden. Die Verluste, die auch in diesem Falle grund
sătzlich die gleichen sind, wie bei vorstehender Betrachtung, konnen unter 
Umstănden vermieden werden durch Zufiihrung neuen Betriebskapitals. Die 
entscheidende Frage ist dabei, in welchem Verhăltnis die Kosten des zu be
schaffenden Betriebskapitals zu den in Folge von Kostendegressionen aus
gelOsten Verlusten stehen. Wenn wir ftir die in Abb. 10 aufgezeichneten Zu
sammenhănge annehmen, da13 die Kosteneinheit 10000 M. sei, so ergibt sich 
bei 100 %Beschăftigung ein Umsatz von 1700000M. Unter der weiteren, fur 
mittlere Maschinenfabriken zulăssigen Annahme, daB das Betriebsvermogen 
einmal im Jahre umgesetzt wird, ergibt sich ftir das in Frage stehende Unter
nehmen ein Vermogen von ebenfalls 1700000 M. Bei beabsichtigter Betriebs
einschrănkung um 40 % bleiben, wenn durch den Preis gerade die Selbstkosten 
bei 100 % gedeckt werden, 40 % von 380000 M. oder 152000 M. feste Kosten 
ungedeckt. Ftir 152000 M. konnten aber bei 10 % Zinskosten rund 1500000 M. 
neues Betriebskapital zugefiihrt werden, ein Betrag, der fast so groB ist, als 

gemeinkosten der Maschine B nach der 2. Tabelle 70,32 Kostenanteile aus
machen, zu (100-56)% x 70,32=rd. 32. 
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das gesamte Betriebsvermogen, und natiirlich um ein Vielfaches groBer ist 
als die fiir Aufrechterhaltung des Vollbetriebes erforderliche Summe, die im 
vorliegenden Falle, wenn nicht ganz auBergewohnliche Verhăltnisse vorliegen, 
hochstens 200000 M., also nur rund 12 % des Betriebsvermogens, ausmachen 
diirfte. Wir sehen also, daB im vorliegenden Falle die Einschrănkung des Be
triebes um rund das Siebenfache kostspieliger wăre als die Beschaffung des 
zur Aufrechterhaltung edorderlichen zusătzlichen Betriebskapitals. Wenn 
bei angespanntem Geldmarkt die Beschaffung des Kredits auf Schwierigkeiten 
stoBt, wiirde es in diesem Falle sogar richtig sein, den doppelten oder dreifachen 
Zinssatz anzubieten. Denn auch dann wiirde der sonst sichere Verlust von 
152000 M. auf 40000 M. bzw. 60000 M. verringert. 

In der Praxis wird leider gerade in der gegenwărtigen Zeit meistens ver
săumt, derartige Rechnungen anzustellen. Hăufig lassen sich die Direktoren 
bedeutender, ganz schuldenfreier und daher kreditfăhiger Unternehmungen 
vielmehr lediglich von dem Streben leiten, moglichst schuldenfrei zu bleiben. 
Sie wollen vor allem nicht in die Abhăngigkeit der Banken geraten. So 
anerkennenswert derartige Grundsătze im allgemeinen auch sein mogen, 
so falsch sind sie in diesem Spezialfall; denn sie miissen mit zu groBen 
Opfern bezahlt werden. Ich bin aber fest davon iiberzeugt, daB manche 
Betriebseinschrănkungen aus mangelnder Finanzkraft vermieden werden 
wiirden, wenn sich die verantwortlichen Leiter der Unternehmungen 
iiber die Hohe der Verluste, die die Kurzarbeit zur Folge hat, im Klaren 
wăren. 

XI. Kostenentwicklnng bei liber 100% steigendem 
Beschăftignngsgrad. 

Nachdem wir uns liber die wesentlichsten Zusammenhange, die sich 
bei vom Normalpunkt an sinkender Beschăftigung ergeben, Rechnung abgelegt 
haben, solI nun zum SchluB noch untersucht werden, wie sich die Dinge 
gestalten, wenn der Beschaftigungsgrad liber den Normalpunkt steigt. Diese 
Frage hat angesichts der Notwendigkeit der Steigerung unserer industriellen 
Produktionskraft sehr groBe praktische Bedeutung. Bei ihrer Beantwortung 
konnen wir uns im vorliegenden Falle allerdings nicht wie seither auf unmittel
bare zahlenmaBige Beobachtungen stiitzen. Es bietet sich aber die Moglich
keit, auf Grund der vorstehend als richtig erkannten GesetzmăBigkeiten zu 
gewissen Schliissen zu gelangen, die der Wirklichkeit wahrscheinlich sehr nahe
kommen. 

Indem wir eine Aufteilung der Gemeinkosten in die "festen" und die 
"proportionalen" Bestandteile durchgefiihrt haben, haben wir auch die Grund
lage fiir die Losung dieser Frage geschaffen. Wir betrachten nochmals Abb.lO, 
in deren linker Halfte eine Steigerung des Beschaftigungsgrades bis iiber 200 % 
vorgesehen ist. Ob und wie eine Leistungssteigerung bis 200 % und dariiber 
praktisch moglich ist, solI dabei vorerst unberucksichtigt bleiben. 

Es wurde zunachst die praktisch unerlaBliche Annahme gemacht, daB 
eine bestimmte Leistung in einer bestimmten Zeiteinheit erzielt werde. Auf 
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dieser Leistung, die zu 100 Erzeugungseinheiten pro Jahr angenommen ist, 
wurde die gesamte Kostenrechnung fiir das Einzelerzeugnis aufgebaut. Die 
Gesamtaufwendungen betrugen 170 Kosteneinheiten. Vom Normalpunkt 
aus entwickeln sioh die Stiickkosten bei sinkendem Beschăftigungsgrad 

unter dem EinfluB der festen Kosten nach dem eingezeichneten hyperbelartig 
ansteigenden Linienzug. Wie sich die Kosten nach der Seite des steigenden 
Beschăftigungsgrades gestalten, werden wir gleich sehen. Zuvor sei nur noch
mals betont, daB die ganze Darsiellung auf der oben gekennzeichneten An, 
nahme fuSt und daB die Verschiebung dieser Ânnahme nach oben oder 
unten eine Umstellung der ganzen Darstellung zur Folge hătte. Denn die 
gemachte Ânnahme beeinfluBt die Hohe der ermittelten Stiickkosten derart, 
daB, wenn diese 100 Einheiten erzeugt bzw. zu einem Preise, der mindestens 
die Selbstkosten deckt, abgesetzt sind, auch die gesamten festen Kosten ge
deckt sind. Demzufolge konnen bei weiterer Leistungssteigerung, alao wenn 
z. B. statt der angenommenen 100 Einheiten tatsăchlich 150 Einheiten im 
Jahre erzeugt werden, bei den letzten 50 Einheiten die "festen" Kosten auBer 
Ânsaiz bleiben. Das heiat, alIgemein giiltiger ausgedriickt, daB alle mehr
erzeugten Einheiten nur noch proportionale Kosten verursachen, und dem
gemăB die Kosten pro Stiick von da an konstant bleiben, verbilligt um den 
dem festen Kostenanteil entsprechenden Betrag; und zwar vermindern sich 
im vorliegenden Falle die Kosten von 1,7 auf 1,32 Anteile, also um etwa. 
22,5 %. Dieser Vom-Hundert-Satz hat uaiiirlich keinerlei allgemeingiiltige 
Bedeutung, er wird vielmehr sowohl von Werk zu Werk ala auch von Er
zeugnis zu Erzeugnis verschieden groB sein. Grundsătzlich wird auc11- hier 
wieder festzustellen sein, daB Erzeugnisse mit hohen Lohn- und geringen 
WerkstoH-Anteilen sich siărker verbilligen als solche mit hohen WerkstoH
und geringen Lohn-Anteilen. Fiir die oben betrachteten drei Maschinen A, 
B, C ergeben sich unier Zugrundelegung der in den Tabellen 1-4, 5 und 6 
ermittelten ZiHern folgende Werte: 

Tabelle 7. Bei steigender Beschăftigung mogliche Verbilligung. 

Anteile a.n Selbstkosten 
Selbstkosten der 

Mehr-Erzeugnisse Verbilligung Maschine bei 100'1. (nur ~oportionaJe in "I. 
Werkstoff I Lohn Beschii.ttigung osten) 

A 85 15 130,80 113,80 13 % 
B 59 41 170,32 132,- 22,5% 
C 30 70 214,40 153,- 28,8% 

Die Minderung der Selbstkosten fiir die Mehrerzeugnisse kann sich prak
tisch nun nach zwei Richtungen auswirken. Einerseits wird es moglich sein, 
einen der Mehrerzeugung entsprechenden Teil der Produktion zu entsprechend 
ermăBigten Preisen abzusetzen. Die praktische ZweckmăBigkeit liegt fast 
fUr jedes Unternehmen vor, denn es diirfte eine groBe Ausnahme sein, wenn 
ein Unternehmen ohne weiteres auf allen in Frage kommenden Mărkten zu 
den gleichen Preisen zu verkaufen in der Lage ist. Andererseits kann man auch 
die normalen Preise fiir den gesamten Umsatz beibehalten und so den Gewinn 
entsprechend vergroBern. 
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Zur Mesaung der sich ergebenden Gewinne wurden in Abb. 10 die beiden 
vom O %.Punkt auagehenden Erlăsgeraden Eo und E10 eingetragen. Die 
Gerade Eo gibt die Erlose an, die erzielt werden, wenn der Preia den Normal
kosten von 170 Einheiten gerade entspricht. E10 schlieBt einen Gewinn von 
10 % ein, der Verkaufspreia entspricht demna.ch 187 Kosteneinheiten. Dia 
Verteilung der Aufwendungen und des Gewinnes konnen wir dann auf der 
dem jeweiligen Beschăftigungsgrad entsprechenden Ordinate ablesen. Im 
vorliegenden Falle ergeben sich fiir die Punkte 100 %, 150 % und 200 % 
folgende Anteile: 

Tabelle 8. Kosten- und Gewinngestaltung bei bis um 100% 
erhoh ter Beschiftigung. 

Beschitfti- Gewinn Gewinn 
gungs- w. L. p.G. l.G. in Kosteneinheiten L v.H. der Selbstkosten 

grad im Falle E. lui Falle E •• im Falle E. im Falle Eu 

100% 60 40 32 38 - 17 O % 10% 
150% 90 60 42 - 19 44,5 9,9% 23% 
200% 120 80 64 - 38 72 14,5% 27,5% 

Die Gewinnanteile konnen also durch starke Leiatungssteigerung unt e r 
Umstâ.nden ganz erheblich erhoht werden. 

Aua dem Schnittpunkt der E10-Geraden mit der Gesamtkostenkurve bnn 
man schlie3lich noch ablesen, da3 fiir die Erzielung eines Normalgewinnes 
von 10 % die Grenze im vorliegenden Falle bei dem Beschăftigtingsgrad 
75 % liegt. 

Bei den vorstehenden Betrachtungen sind wir von der Annahme aus
gegangen, da3 sich die Kosten bei beliebiger Steigerung der Leiatung iiber 
100 % hinaua rein proportional verhalten, bzw. daB neue "feste" Kosten nicht 
entstehen konnen. Diese Annahme, die zunâ.chst einmal gemacht wurde, um 
da.s Verstâ.ndnis ffu die Zuaammenhănge zu erleichtern, trifft nun in Wirk
lichkeit nicht ganz zu. Die bia jetzt abgelesenen Ergebnisse bediirfen also noch 
einer Korrektur. 

Wie verhalten sich die Dinge in Wirklichkeit 1 Genaue, mit der Praxis 
iibereinstimmende Angaben zu machen, ist sehr schwierig, da ziffernm.ăBige 
Beobachtungen in der Praxis wohl nur sem selten angestellt und im 
Schrifttum wohl iiberhaupt nicht bebnnt gegeben worden sind. Wir sind 
daher auf mehr oder weniger abstrakte lJberlegungen angewiesen. 

Um der Losung der Frage nâ.herzukommen, wird man sioh vergegen
wâ.rtigen miissen, wie man in der Praxis iiberhaupt die Leistungen iiber den 
Normalpunkt steigern kann. Wenn wir den zu Anfang gemachten Vorschlag, 
fiir diesen Punkt die Normalleistung im 9stiindigen Arbeitstag vorzusehen, 
beibehalten, so wird man grundsătzlich zunâ.chst zwei Wege unterscheiden 
kOlmen. Entweder steigert man die Leistung durch Verlâ.ngerung der Arbeits
zeit, oder man erhOht die Intensitâ.t der Arbeit unter Beibehaltung der Arbeits
zeit. Im eraten FalIe bnn man wiederum unterscheiden zwisohen Herauf
setzung der einschichtigen Arbeitszeit auf z. B. 10 oder 11 Stunden und der 
Einfiihrung der mehrschichtigen Arbeit. Im zweiten Falle ist die ErhOhung 
der Leistung entweder durch Intensivierung der menschlichen Arbeit oder 
durch Steigerung des Grades der Maschinisierung oder schlie3lich durch 
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Verbesserung der Betriebsorganisation denkbar. Uber diese versehiedenen 
Mogliehkeiten miissen wir uns zunăehst Klarheit versehaffen. Und zwar 
werden wir sie offenbar unter dem Gesichtswinkel zu beurteilen haben, ob 
und in welehem MaBe Aufwendungen entstehen, die den Charakter 'der 
"festen" Kosten tragen. 

Leistungssteigerung durch: 

A. ErhOhung der Arbeitszeit: 
1. einsehichtig, 
2. mehrsehiehtig. 

B. Hebung der Arbeitsintensităt: 
1. mensehliehe Arbeit, 
2. Maschinisierung, 
3. Organisation des Betriebes. 

Zu AI. Der Versueh der Leistungssteigerung lediglich durch Herauf
setzung der einsehiehtigen Arbeitszeit auf z. B. 10 oder Il Stunden wird in 
der Praxis zu gewissen, allerdings wahrscheinlich .nicht sehr einschneidenden 
Erfolgen fiihren konnen. Der Erfolg kann um so groBer sein, je mehr die 
Arbeit masehinisiert ist. Hinsiehtlieh der "festen" Kosten, die ja ganz treffend 
bisweilen als die Kosten der Arbeitsbereitsehaft bezeiehnet worden sind, 
wird man sagen konnen, daB eine VergroBerung nur in besonders gelagerten 
Făllen eintritt. Da unter den gegenwărtigen Verhăltnissen eine Verlăngerung 
der Arbeitszeit auf 10 oder mehr Stunden aus bekannten Griinden nur 
in AusnahmefălIen durehfiihrbar sein wird, wird man dieser Methode der 
Leistungssteigerung im vorliegenden Zusammenhang keine groBe praktische 
Bedeutung beimessen kOnnen. 

Zu A 2. Sehr vieI wichtiger ist die Frage der Einfiihrung einer zweiten 
oder gar dritten Arbeitssehieht. Denn es liegt aui der Hand, daB dureh Er
hohung der Arbeitszeit von 9 auf 18 Stunden oder sei es aueh nur (bei aeht
stiilldiger Sehieht) aui 16 Stunden unter zweimaliger Zufiihrung friseher 
Arbeitskrăfte ganz erhebliehe 'Leistungssteigerungen erzieit werden konnen. 
Dabei wird allerdings eine ziemlieh starke KostenerhOhung der Arbeitsbereit
sehaft nieht zu umgehen sein. In erster Linie werden die Aufwendungen ftir 
die Arbeitsaufsieht (Meister, Werkstattsehreiber, evtl. Betriebsingenieure) 
wachsen. Eine Erhohung der Gehaltsaufwendungen um etwa 60 % wird 
nieht zu hoeh angenommen sein. 

Demnaehst ist zu beriieksiehtigen, daB die Abnutzung der Betriebs
anlagen und Masehinen bei so intensiver Inanspruehnahme eine Herauf
setzung der Absehreibungssătze erfordert. Zwar wird das nieht aaf alle An
lagen zutreffen. Ftir Gebăude, Transmissionen, Rohrleitungen, eIektrische 
Leitungsanlagen u. a. m. wird man in vielenFăllen aueh beidoppelter Sehieht 
mit den einfaehen Abschreibungssătzen auskommen konnen. Bei Betriebs
und Werkzeugmasehinen wird man zu unterscheiden haben naeh Masehinen, 
die der Veraltung stark unterworfen sind, naeh Prăzisionsmaschinen, die durch 
starke Abnutzung fiir feine PaBarbeit leicht ganz unbrauchbar werden, nach 
Betriebsmaschinen, die unter Umstănden iiberlastet arbeiten miissen und 
hierdurch besonderem VerschleiB ausgesetzt sind, und nach vielen anderen Ge-
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sichtspunkten. Dabei werden sich Fille ergeben, wo eine Heraufsetzung der 
Abschreibungssătze um 50 % notig sein kann, und andererseits Fălle, fiir die 
eine ErhOhung um vielleicht 10 oder 20 % geniigt. 

Es ist auch nicht zu unterschătzen, da6 die pflegliche Behandlung der 
Maschinen unter Umstănden stark darunter leidet, wenn sie nicht mehr 
einem einzigen Arbeiter anvertraut werden kann. 

Ganz verschieden wird es bei den Kraftkosten sein. Wăhrend beispiels. 
weise bei Zuschaltung neuer, noch nicht voll ausgenutzter Aggregate die 
Kosten steigen konnen, wird in anderen Făllen, z. B. durch Abnahme 
gro6erer Kraftmengen von einer tJberlandzentrale und Vereinbarung eines 
entsprechend ermă6igten Tarifes, eine Verbilligung der Kraftkosten ein· 
treten. 

Zu B 1. Die Hebung der menschlichen Arbeitsintensităt ist, so wie die 
Dinge heute in der Praxis liegen, im Wesentlichen eine Frage der Lohnmethode 
und der Stiickzeitenermittlung. Es konnen sicherlich erhebliche Leistungs. 
steigerungen erzielt werden. Wie dies zu erreichen ist, kann im Einzelnen an 
dieser Stelle nicht erortert werden. Es ist auch nicht notig, weil wir auch 
so ohne weiteres erkennen konnen, da6 die hierzu erlorderlichen Ma6nahmen 
und Umstellungen neue "feste" Kosten von nennenswertem Ausma6 nicht 
verursa.chen. 

Zu B 2. Die ErhOhung der Maschinisierung kann naturgemă6 ebenfalIs 
gewisse Leistungssteigerungen mit sich bringen. Allerdings darl man dabei 
nicht von Einzelfăllen, in denen durch Neukonstruktion oder Verbesserung 
einzelner Maschinen eine Leistungssteigerung von 100 % oder gar mehr erzielt 
wird, auf die Gesamtleistungssteigerung schlieBen. Andererseits kommt bei 
dieser Betrachtung auch nicht die Aufstellung beliebiger neuer Maschinen in 
Frage. Das kăme unter Umstănden einer Betriebserweiterung gleich. Es handelt 
sich hier lediglich um die Frage der Leistungssteigerung mit der gleichen Be. 
triebsanlage. Von gro6er Bedeutung ist aber der ganze Komplex des Vor· 
richtungsbaues, der ja die Ausbringung der Werkstătten recht betrichtlich stei· 
gern kann. Hinsichtlich der Kosten der Arbeitsbereitschaft werden in Gestalt 
erhohter Abschreibungssummen allerdings unter Umstănden nicht uner· 
hebliche "feste" Kosten neu hinzukommen. 

Zu B 3. Die Erlolge durch Verbesserung der Betriebsorganisation konnen 
zum SchluB ebenfalls ganz bedeutend sein. Ich erinnere nur an das groBe 
Gebiet der Arbeitsvorbereitung, insbesondere der sachgemă6en Organisation 
der Transporte, durch die ja die Stillstandszeiten der Arbeitsmaschinen um 
ganz erhebliche Vom·Hundert·Sătze abgekiirzt werden konnen. Man denke 
ferner an die Bedeutung der Funktionsmeister! Hierher gehort auch die Frage 
der Abstimmung der Leistungsfăhigkeit der Teilbetriebe. Bekanntlich kann 
ja durch eine nicht vollleistungsfăhige Werkstatt der Erfolg des Gesamt· 
betriebes stark herabgedriickt werden. - Festkosten entstehen in diesem FalIe 
im Wesentlichen dadurch, da6 der Ausbau der Betriebsorganisation nur durch 
Vermehrung des im Gehaltsverhăltnis stehenden Aufsichtspersonals durch. 
fiihrbar ist. -

Schlie6lich ist noch zu bemerken, da6 die vorstehend getrennt betra.ch. 
teten Wege, die zur Leistungssteigerung fiihren, in der Praxis natiirlich gleich. 
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zeitig nebeneinander begangen werden konnen. Die Einfllisse hinsichtlich 
der AuslOsung zusatzlicher "fester" Kosten sind allerdings so verschieden, 
daB es nicht moglich ist, allgemeingiiltige GesetzmaBigkeiten abzuleiten. Wir 
konnen nachfolgend nur versuchen, darzustellen, wie sich die Kostenent
wicklung fiir ein bestimmtes Beispiel gestalten wiirde. 

Wir nehmen an, daB zunachst durch Ubergang vom reinen Stiicklohn 
auf ein Pramienlohnsystem und durch gleichzeitige Verbesserung des Ver
fahrens der Stiickzeitermittlung eine Mehrleistung von 15 % erzielt werde. 
Wie wir oben sahen, wiirden die hierzu erforderlichen MaBnahmen groBe Auf
wendungen an "festen" Kostennicht bedingen. In Abb.1O wiirde das bedeuten, 
daB die Kostenkurven zwischen dem Beschaftigungsgrad 100 % und 115 % 
eine Abanderung nicht erfahren. Fiir die weitere Leistungssteigerung sei der 
Ubergang zur zweiten Schicht erforderlich. Daneben sollen gleichzeitig 
Funktionsmeister eingestellt werden. Durch die beiden letzten MaBnahmen 
entsteht, wie wir oben sahen, deshalb ein ziemlich erheblicher Kostenzuwachs, 
weil das imGehaltsverh1:i.ltnis stehende Aufsichtspersonal stark erhoht wird, und 
weil die nunmehr sprungweise verstarkte Abniitzung der Betriebsanlagen 
erhohte Abschreibungen erfordert. Wir nehmen an, daB die Gehaltsaufwen
dungen fiir die zweite Schicht rd. 60 % und fiir die neuen Funktionsmeister 
10 % der seitherigen Kosten fiir Gehalter betragen sollen. Der stărkeren Ab
nutzung der Betriebsanlagen tragen wir dadurch Rechnung, daB die Gesamt
abschreibungssumme um 30 % erhoht wird. In Abb.10 wird sich das so aus
wirken, daB beim Beschaftigungsgrad 115 % ein sprunghaftes Ansteigen der 
Kostenkurven eintritt. Da gemăB Abb. 3a die Gehalter mit 16 Einheiten, 
die Abschreibungen mit 31 Einheiten an den "festen" Kosten teilnehmen, so 
erhOhen sich diese um 16 X 0,7 = 10,2 Einheiten fiir Gehalter und um 31,5 X 0,3 
= rund 9,5 Einheiten fiir Abschreibungen. Das heiBt, daB die festen Kosten, 
die urspriinglich 38 Einheiten ausmachten, um 19,7 Einheiten oder um rund 
50 % steigen. Diese bei dem Beschliftigungsgrad 115 % neu auftretenden 
Festkosten wirken also zunlichst auf das einzelne Erzeugnis kostensteigernd. 
Man kann nun nicht mehr zum Proportionalkostenpreis von 1,32 Einheiten 
verkaufen. Wenn man den Gesamterlos, entsprechend den neu aufgetretenen 
Festkosten, auf 151,7 Einheiten heraufsetzen kann, wird man gerade die 
beim Beschaftigungsgrad 115 % auftretenden Kosten decken. Bei weiterer 
Leistungssteigerung wird die Kurve der Selbstkosten dann wiederum all
măhlich abfallen, so etwa wie es durch die beiden strichpunktierten Linien 
in Abb. 10 gekennzeichnet ist. 

Wenn die Tilgung der Festkostenbetrăge auch in der Zone der Leistungs
steigerung von 100 % auf 200 % in lihnlicher Gesetzmă.Bigkeit erfolgt, wie in 
der Zone von 0% auf 100 %, so wiirde eine neue Proportionalkostengrenze 
ungefăhr beim Beschaftigungsgrad 215 % ",ieder erreicht. 

Wenn dagegen trotz der zusătzlich entstandenen Festkosten weiter zu 
einem den friiheren Proportionalkosten entsprechenden Preis verkauft wiirde, 
so sehen wir aus der Uberschneidung der oberen strichpunktierten Kosten
kurve mit der Eo-Geraden, daB vom Beschăftigungsgrad 115 % bis zum Be
schăftigungsgrad 145 % mit Verlust gearbeitet wiirde. Denn die durch die 
Eo-Gerade gekennzeichneten ErlOse wiirden innerhalb dieser Grenzen die ent-
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stehenden Kosten nicht decken. Beim Beschaftigungsgrad 200 % wii;rde 
immer noch der Gewinn durch die zusătzlichen Festkosten geschmălert. 

Aus dieser Betrachtung geht hervor, daB eine starke Steigerung der Pro
duktion nicht in allen Făllen ohne weiteres zweckmăBig ist. Man wird in erster 
Linie immer im Auge behalten miissen, wie die zu erzielenden Verkaufspreise 
zu den bei den verschiedenen Beschăftigungsgraden auftretenden Kosten 
liegen. Wenn im vorliegenden Beispiel die durch die E10-Geraden gekenn
zeichneten Erlose erzielt werden konnen, wird beispielsweise der Gewinn von 
22 Einheiten bei Beschaftigungsgrad 110 % erheblich groBer sein als der beim 
Beschăftigungsgrad 120 % zu erwartende. Erst beim Beschăftigungsgrad 142 % 
betrăgt der Gewinn wieder 22 Kosteneinheiten. 

Interessant ist es, daB wir auch hier ganz unabhăngig, aber in voller Uber
einstimmung mit Peiser 1), zu der Erkenntnis kommen, daB verschiedene 
Optima auftreten konnen. Beziiglich des Gewinnes haben wir das soeben 
festgestellt. Aber auch beziiglich der Kosten kann es verschiedene Optima 
geben. So sehen wir z. B., daB im vorliegenden Falle die Optimalzone 
zwischen den Beschăftigungsgraden 100 % und 115 % liegt, die spăter erst 
wieder beim Beschăftigungsgrad 215 % erreicht wird. Peiser hat diese Be
obachtung bei der Untersuchung der Frage der Zuschaltung neuer Kraft
aggregate gemacht. Wir kommen hier zu ganz ăhnlichen Feststellungen 
bei der Frage der Zuschaltung einer zweiten Schicht, die man in iibertragenem 
Sinne ebenfalls als Aggregatszuschaltung betrachten kann. 

XII. Schln:f3betrachtnng. 
Wenn wir zum SchluB iiberlegen, welche praktischen Nutzanwendungen 

aus der vorstehenden Untersuchung zu ziehen sind, so kommen wir in der 
Hauptsache zu dem Ergebnis, daB es in allen Făllen geboten ist, industrielle 
Betriebe, soweit es nur irgend angăngig ist, mit Hochstleistung arbeiten zu 
lassen. Das einzelne Unternehmen kann zur Erfiillung dieser Forderung in 
der Regel dadurch beitragen, daB es unentwegt daran arbeitet, die Selbstkosten 
und gleichzeitig die Verkaufspreise seiner Erzeugnisse unter Beriicksichtigung 
der Qualitătsfrage herabzudriicken. Wie das im Einzelnen geschehen kann, 
bedarf an dieser Stelle keiner besonderen Erorterung. Gleichzeitig kann jedes 
Unternehmen aber auch durch die Art seiner Preispolitik auf die rationellste 
Ausnutzung seiner Betriebsanlagen hinwirken. Der gesunde Grundsatz 
"Kleiner Nutzen, groBer Umsatz" gewinnt vom Standpunkt der Degressivităt 
der Kosten eine ganz besondere, vieI zu wenig beachtete Bedeutung. Denn 
ein Unternehmen kann durch Herabsetzung der Einzelgewinnquote eine der
artige Umsatzsteigerung erzielen, daB nicht nur der Gesamtgewinn unver
ăndert bleibt, vielmehr auLlerdem ein Mehrgewinn durch die aus der Um
satzsteigerung resultierenden Kosteneinsparungen zu buchen ist. Solche 
Uberlegungen sollten auch bei den auf Monopolwirkung hinarbeitenden 
Preiskartellen vieI mehr beriicksichtigt werden, als es gemeinhin geschieht. 
Von ganz eminenter volkswirtschaftlicher Bedeutung wăre es z. B. auch, 

1) A. a. O., S. 12. 
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wenn im Hinblick auf die groBen KostenanOOile der FrachOOn an fast a11en 
industrie11en Erzeugnissen die Deutsche Reichsbahn A.-G. den Zusammen
hăngen zwischen KosOOndegressionen und Beschăftigungsgrad. erhOhOO Auf
merksamkeit schenken wo11OO. Es entzieht sich meiner Beurteilung, inwieweit 
von dieser Ste11e etwa einsch1ăgige Erhebungen und Berechnungen an
gesOO11t werden. Bei gebiihrender Berficksichtigung dieser Zusammenhănge 
sol1OOn sich angesichts der ganz besonders groBenAnOOile der "fesOOn" KosOOn 
bei einem solchen Unternehmen m. E. auch andere Wege als Tariferhohungen 
finden lassen, wenn es sich darum handelt, den ins Wanken geraOOnen Etat 
zu balanzieren. Dabei sei von der Mogllchkeit der Einsparung von KosOOn 
ganz abgesehen. Ganz Ăhnliches gilt von der Steuerpolitik des Reiches und 
der Lănder. Auch in den maBgebenden Ministerien sol1OO man berficksichtigen, 
daB es zur Steigerung des SOOueraufkommens nicht unbedingt erforderlich zu 
sein braucht, die Steu~rsâtze zu erhohen oder neue Steuern auszuschreiben. 
Man kann unOOr Umstanden auch durch H era bsetzung der Steuersatze 
die Steuereinkiinfte erhohen. Dies diirfOO, um nur ein Beispiel anzufiihren, 
der Fa11 sein, wenn man sich endlich dazu entsch1osse, die Vorbelastung der 
Exporterzeugnisse durch die Umsatzsteuer, die bekanntlich mehrere Prozent 
des gesamOOn Verkaufswertes ausmacht, zu beseitigen. Angesichts der Tat
sache, daB die Industrie heuOO in den meisten Fa11en Exportauftrăge zum 
Zwecke der Vo11beschăftigung ihrer An1agen gern hereinnimmt, sofern nur 
die Selbstkosten gedeckt sind, wiirde eine derartige steuerliche ErleichOOrung 
zur Folge haben, daB die gewaltigen Verluste, die jetzt durch den Leerlauf 
der Industrie verursacht werden, in Wegfa11 kămen und somit das sOOuerliche 
Aufkommen aus a11en auf dem Gewinn ruhenden Steuern wahrscheinlich ganz 
erheblich erhOht wflrde. 

Bei naherer Untersuchung lieBen sich auBer den genannOOn Beispielen 
wahrscheinlich noch eine ganze Reihe anderer Falle anfiihren, in denen die 
Frage der KosOOndegression eine sehr wichtige Rolle spielt. Von einer der
artigen UnOOrsuchuug kann aber hier abgesehen werden. Es sei zum Schlusse 
nur dem Wunsche Ausdruck gegeben, da.B das Studium der hier behandelten 
Fragen der industriellen Selbstkosten bei schwankendem Beschaftigungs
grade von allen interessierten Kreisen, insbesondere von der Industrie selbst, 
aufs eifrigste betrieben uud gefordert werden moge. Denn die richtige Er
kenntnis dieser Zusammenhange wird wahrscheinlich noch auf Jahre hinaus 
von tief einschneidender Bedeutung fur das Wohl und Wehe vieler Unter
nehmungen sein. 



Die Gesellschaft fiiI' Betriebsforschung E.V. 
(ehemnls Gesellscbaft f iiI' wirtschaftli che A USbi111ullg) 

in Fraukful't am Maiu 

wurde 1903 VOD fu.brendell PenOnlichkeitcn des \Virtechaft.alehen9 und na.mhaftcn Ver
tretem der 'Virt8chaftawi8scnechllft.en mit der Bestimmung gegrnndet, der FOrderung 
und Verhreitung wirtsobaftlicher, insbO!lOndere ka.ufmlinnillcher und indU8trieller Kennt
niu6 lIU dienen. Durch Preie&. un ch rei ben auI dem Gebiete de. induetriellcu Raeh. 
nung8weeens. durch UnterstUbung VOD FOI's chungearbe i ten IInd dUl'ch Scbaffung 
wirt.&chafl.8wi8S6Decbaftlicher Leh Ta tll.tton und Stipendien hat die Gesellschaft in den 
lIwei Jahrzehnten ihrer\Virvamkeitzur Vertiefung wirtschaftlieheI' Erkenntnis und lIU 
ihreT Verbreitung in alian Scbichtcn der BevOlkerung Ilach Krlften beigetragen. 

Von Anfang an hat die GesellsehaIt den handelswiuenaehaftliehen und 
betriebswirtaehaftliehen Fliohern besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In der 
Inftations-Z~it hat aie ihr Augenmerk vorwiegend den Frag<!n dea Geldwertauegleieha 
in der Bilanz, dem Soheinge,..inn-Problem, der \Viedergewinnung einea stabilen \Vert... 
mesaeTII zuge,..andt. Im Einvernehmen mit bckanntcn Vertretem der betriebawil"tschaft... 
lichen uod techuiachen Sp·eziaHAeher IIlBt die Gell611llcllaft zeitgemll.Ben Problemen der 
Detriebaruhruog eine methodiache Behandlllug an~deiban. Dieae Arbeiten eratreckten 
aich in neuerer Zeit so"·obl auf die Betriebnechnung in Verbindllng mit dar Organi· 
sation des A rbeit."pro~e8ses ,..ie auf die Finan"ierung uuter BerUcksichtigung der Nach
wirkuugen der Inflation. Die GeselLsebaft veranstahet in grOBereu Zeitabstllnden ,..issen
achaItliche Tagungen, die dcr ErOrtcrung von belJOndera bedeutsamen Fragen gewidmet 
aind. Ganz beaonderen \Vert legt sic darau', daB die Praxia anregend und kritisch 
zu ihr en Arbeiten Stellung uimmt und dall aie in Fllhlull,ll" mit gleichgcrichtawu 
Beatrebllngen der Wirtacbaftg- nod Berulllverbll.udel der willseullchaftlichen lDstitute, 
off .. ntl ichen KOrpersehAftell und BehOrdon - ge,\\"ehenenfalla auch dea AlIalandes -
durebgefllbrt werden, damit Doppelarbeit vcrmieden und dem Erfordernia dea apar
samSlen Aufwandea an Stoff, Kraft und Zeit en\.$prochen wird. 

Die Leiter aller privaten und Offellllicben Ul,wrnehmen aeben sich dureb die 
Entwicklung der letzten IOJahre vor gllndioh nelle Betriebllfragen und vor AllfgabCll 
geswllt, deTen befriedigende, I1ber den Augenblicksbehelf hinauareichende LOsung eine 
metbodi8<:be, vom Tagt>skampf der Interessen I08geiOate Betracbtungaweille und syste
matiaebe FOT!lchunj:l"aarbeit vorauall6tzt. Daraus erwILchst den Betrieb~wissensehaften 
eine f'Ulie neuartiger und loekender Aufgaben. Eine fruehtbare GestD.lt kllnnen ihre 
Unteraucbungen lrei lich nur dann annehmen, wenn aie in dauernder Fllblung mit dem 
'Virteehaltslellen vor aich gehen. Dieae lebendige Verbindung zwi.chen Praxia 
un d \V i ue n aah alt dea Betrie bale ben a henustellen und ,,·acbzuhalteu, ist recbt 
eigenUicb Zweek lInd Ziei der Gesellachaft. 

I n diesem Slreben nacb Vertiefung nnd Verbr eitung betriebawirtschaltlicher Er
kenntnia findet aie die tatkraftige UmerstUtzung einer stD.ttlicben Zahl von Unter
nebmungen und Organisationen ver8<:hiedenawr Art: Firmen und VerbILnde der Indu8trie 
und dea Haudela, dea Ver~ehra- nnd Bankwesenll, GenossenlKlbaften dea kaufmlLnnisehen 
lInd gewerblichen MitwlatD.ndea, der Landwirtllchaft nnd der Verbraucher sind Îhr 
angeachlo.sen. 

Die GeselllKlbaft verfllgt nber folgende Organe fllr die Verllffentliehung von For
.ehungs-Arbeiten und fllr die laufende Berichteratattung Uber belangreiche Vorgange auf 
betriehswirtllehaftliebem Oebiew (siehe die auefUhrliehen Anzeigen auf der Rllckseite!): 

Beuie bs wi rtac h aftlieh e Zei tf r agen iln Verlage vonJuliu8 Springer , Berlin. 
Einzelhefte mit betriebsorganisatoriscbem nnd betriebstechnisehem lohalt. 

Betriebewirtaehaltliche Rundaehau. Monat88ehrif~ im Verlage ven G. A. 
Gloeclmer, Leipzig, bringt kurze Abhandlungen, Faeh- nnd LILnderbericbte. 

Betriebawirtachahliehea Arehiv (frUher nMitwilungl'n" der GeaeIl8chaft), 
erlleheint im Verlage von G. A. Gloookner in Leipzig in Jahreahllnden. 

Den Mitgliedern der Geaellaehaft werden diese Verllffentliebungeu 
d urah Vermittlung de r U6IIchlifuatl'lle mit erheblicben Nachlauen ge
liefert. NlLheren AufscbluB erteilt auf Anfragen d,e 

Gesebilrtutelle in Frankrurt 8. M., MelemstraBe S. 




