
Selbstkosten berechnung gemischter 

'Verke del' Grofseisenindustrie. 



Selbstkostenberechnung gemischter 
Werke der Grofseisenindustrie. 

Unter besonderel' Beriicksichtigung 

des Zusammenhanges del' einzelnen Teilglieder. 

Kritisch dargestellt von 

Dr. H. Wagner. 

Mit 18 Textfiguren. 

Berlin. 
Vcr 1 a g von J u 1 ius S p r i n g e r. 

1912. 



Softcover reprint of the hardcover lst edition 1912 

ISBN 978-3-642-47314-2 ISBN 978-3-642-47770-6 (eBook) 
DOl 10.1007/978-3-642-47770-6 

Druck der Universitllts-Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke) 
Berlin nnd Bernan. 



Vorwort. 

Die systematische Bearbeitung der Selbstkostenberechnung del' 
gemischten GroBeisenindustric schicn mir im Beginn meiner Untersuch
ungen als das erstrebenswerte Ziel. Bald aber muBte ich erfahren, daB 
bei der Vielgestaltigkeit der Verhaltnisse eine befriedigende Losung 
der gesteIlten Aufgabe zur Zeit nicht moglich war. Ich beschrankte 
mich deshalb auf die DarsteIlung der Bercchnungsmethoden eines Be
triebes und knupfte daran kritische Bemerkungen, so daB die Arbeit nur 
als ein Beitrag zur Lehre der Selsbtkostenberechnung zu betrachten 
ist. Wahrend des Aufbaues der Abhandlung entstanden aber durch 
die Gruppierung weitere Hindernisse, die es untunlich machten, aIle 
Einzelheiten der angewandten Verfahren im Deta.il zu geben. Um die 
an sich schon komplizierten Verhaltnisse der Huttenwerkselbstkosten 
so einfach wie moglich zu gestalten, muBten weniger wichtige Dinge 
unberucksichtigt bleiben, wahrend andere in verkurzter Form cr
scheinen. 

An dieser Stelle mochte ich nicht unterlassen, allen, die im Laufe 
der .Jahre in der Theorie und Praxis der Selbstkostenberechnung auf 
mich von Einflu13 gewesen sind, meinen Dank auszusprechen. 

Insbesondere aber fuhle ich mich meiner lieben Frau gegenuber "C1'

pftichtet, die mich sowohl bei der Ausarbeitung wie bei dol' Korrektur 
del' Arbeit naoh Kraften unterstiitzte. 

Dusseldorf, den 19. Malz 1912. 
Dr. H. 'Vagner. 
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I. V Orbelnerkung. 
Die Lehre von den Selbstkosten befindet sich erst in den Anfangen 

der Entwicklung. Insbesondere ist die theoretische Durchbildung 
derselben kaum mit nennenswertem Erfolge versucht worden. Die 
Ursache liegt hauptsachlich in dem Mangel an geeignetem Tatsachen
material. Das schiichterne und iiberaus langsame Hervortreten aus
gefiihrter Beispiele del' Selbstkostenrechnung hat seinen Grund in 
del' Art del' Behandlung in del' Praxis. Kaum ein Gebiet wird mit so 
viel Geheimnis umgeben als die Selbstkostenaufstellungen. In gewisser 
Beziehung entbehrt diese Angstlichkeit nicht einer wirtschaftlichen 
Notwendigkeit, da del' Konkurrent aus del' Gestaltung del' Zahlen 
auf giinstigel'e Betriebsmethoden und Einrichtungen aufmerksam ge
macht werden kann. Manche Unternehmungen gehen darin soweit, 
daB selbst die Abteilungsleitel' keine Kenntnis von den Selbstkosten 
ihl'es Betriebsteiles erhalten. Sobald die Scheu VOl' etwaigem Schaden 
in Intel'essentenkreisen geschw-unden sein wird und uns die Berechnungs
al'ten vieleI' Betriebsz\veige klar VOl' Augen liegen, wird man erkennen, 
daB die Selbstkostenbel'echnung fast jeder Industrie ganz individuell 
zu beul'teilen ist und daB man nicht in den Fehler del' Verallgemeine
rungen fallcn dad. 

Dber die Selbstkosten del' Gi'oBeisenindustrie insbesondere ist nur 
sehr wenig an die Offentlichkeit gekommen. Die von Schuchart 1) 
gegebene Darstellung eines Groileisenbetriebes ist an sich zweifellos 
wert voIles Material. Sein Hauptfehler besteht jedoch darin, daB er das 
Abhangigkeitsverhaltnis der Selbstkosten cines Betriebsteiles vom 
anderen zu wenig untersucht. Gerade dadurch aber ei'geben sich Pro bleme 
und Gedanken, auf die in der heutigen Literatur noch nicht geniigend 
aufmerksam gemacht worden ist. Es ist dies deshalb besonders be· 
klagenswert, weil die Entstehung gemischter Betriebe der Groileisen
industrie die Veranlassung zur Aufrollung der Frage wurde. Theoretisch 
hat Sch malen bach 2) das Gebiet behandelt, ist abel' zu Ergebnissen 
gekommen, deren Richtigkeit wir nicht voll anerkennen k5:men. Cal m e s 

1) Schuchart, Die Selbstkostenrechnung fiir Hiittenwerke, Dusseldorf 1909. 
2) Schmalenbach, Uber die Verrechnungspreise. Zeitschrift fiir handels

wissenschaftliche Forschung, Bd. III. 
V, agn e r, Selbstkostenberechnung. 
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und Rupp 1) haben sich auch mit dem Problem beschaftigt und in 
alIer Kurze an praktischen Beispielen Losungsmoglichkeiten gezeigt, 
die wir nur als unvolIkommene bezeichnen konnen. 

Es fehlt somit eine Darstellung der Selbstkosten der GroBeisen
industrie, in welcher speziell auf den Zusammenhang der Selbstkosten 
der Teilprozesse eingegangen wird. Die N otwendigkeit derselben tritt 
urn so deutlicher hervor, als dadurch sofort auf die Hauptmangel der 
kombinierten Huttenwerkselbstkosten hingewiesen wird. 

Es ist kein Zweifel, daB durch die isolierte Entwicklung der Selbst
kosten der GroBeisenbetriebe weitere Fehler entstehen, die bei einem 
gegenseitigen Austausch der Erfahrungen vermieden worden waren. 
Oftmals schleppt eine Verwaltung greifbare Unrichtigkeiten in der Be
rechnung mit, um nur nicht eine Anderung des Systems zu bedingen. 
DaB dies Ubelstande sind, die vielfach zu falschen Vorstellungen und 
Ansichten AniaB geben, ist bekannt. Deshalb mussen seitens der Wissen· 
schaft die bestehenden Methoden der Selbstkostenberechnung kritisch 
beleuchtet und die Hauptprobleme einer besonderen Betrachtung 
unterworfen werden, da dann erst eine theoretische Bearbeitung der 
Frage denkbar ist. 

Wir haben somit eine doppelte Aufgabe zu losen und zwar: 

1. an einem Beispiele die Art der Verbindung der einzelnen Selbst
kostenaufstellungen eines gemischten GroBeisenbetriebes zu 
zeigen, 

2. eine Kritik der Selbstkostenaufstellungen der GroBeisenindustrie 
vorzunehmen. 

1) Calmes, Dr. A., Die Buchhaltung und das Selbstkostenwesen einer 
Eisenhiitte. Zeitschrift fiir handelswissenschaftliche Forschung, Bd. III, S. 12l. 
Rupp, 0., Selbstkostenwesen eines gemischten Hiittenwerkes. Zeitschrift fiir 
handelswissemchaftliche Forschung, Bd. IV, S. 226. 



II. Die Darstellung der 
Selbstkostenberechnung eines gemischten 

Gro:Beisenbetriebes.1) 

A. Allgemeines. 
Aufgabe dieses Abschnittes ist es, die Berechnung der Selbst

kosten eines Einzelhuttenbetriebes darzustellen und insbesondere auf 
die Art der Verbindung der Selbstkosten der Teilprozesse des gemischten 
Betriebes hinzuweisen. 

Liegt es in unsererAbsicht, das Hauptgebiet der Auseinander
setzungen auf die Art der Verbindung der Selbstkosten der Teilbetriebe 
zu legen, so wird vor aHem zu erortern sein: 

1. was wir als Teilbetrieb aufzufassen haben und 
2. ob fUr aIle Teilbetriebe Selbstkosten aufgestellt werden. 
1. Die modernen Werke der GroBeisenindustrie setzen sich aus einer 

erheblichen Zahl von Gliedern zusammen. Durch die Gliederung wird 
eine intensivere Bearbeitung und grundlichere Beaufsichtigung jedes 
Teiles moglich. 

Unser Fabrikat (Eisen, Stahl) durchlauft bis zum Verkauf eine 
Reihe von Stadien. Zuerst wird aus dem Erz im Hochofen Roheisen 
gewonnen. Aus diesem fertigt man im Stahlwerk Thomasstahl, 
der im Blockwalzwerk und Walzwerk auf die gewunschten Dimensionen 
gewalzt wird. In der Adjustage werden an dem Fertigprodukt noch 
Sonderarbeiten wie Bohren, Lochen, Richten usw. gemacht, die fiir 
den spezieHen Verwendungszweck erforderlich sind2). 

l} Zur Erlauterung der Prinzipien wahlen wir einen Betrieb, der die Lasung 
mit Erfolg versucht hat. Um die Darstellung zu vereinfachen, muJ3ten einzelne 
Punkte, die fUr das Verstandnis des Zusammenhanges unwesentlich waren, aus
geschieden werden, wahrend andere nur summarisch behandelt sind. 

Die Zahlenbeispiele sind willkiirlich zusammengestellt. 
2} An dieser Stelle wird es vielleicht am zweckmaJ3igsten sein, die Haupt

begriffe zu erklaren, ohne weitlaufige Definitionen zu geben. Das Hiittenwerk 
umfaJ3t die Betriebe vom Koksofen bis zur Adjustage und stellt einen in sich 
geschlossenen einheitlichen Organismus dar (raumlich zusammenhangend). 

1* 
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AuBerdem wird in einer eigenen Anlage Koks fabriziert. 
Hinzu kommen nun noch Abteilungen fUr die Erzeugung von Kraft, 

Licht, fUr den Transport und die Reparatur dieses Gesamtwerkes. 

Die beiden wichtigsten Rohmaterialien, die fUr die Verhiittung in Betracht 
kommen, sind Koks und Erze. Beziiglich der Erze, die hauptsiichlich den eigenen 
Gruben entstammen, verweisen wir auf die Darstellung auf S. 84. 

Koks wird teils zugekauft, teils in eigenen KoksOfen erzeugt. Zur Produktion 
des Kokses ist eine besondere Sorte Kohlen, die Kokskohlen, erforderlich. Als 
Nebenprodukt entsteht dabei das Koksofengas, dessen rationelle Verwertung 
man erst in den letzten zehn Jahren vornahm. Das Koksofengas wird gereinigt, 
wodurch nacheinander Teer, Ammoniak und Benzol ausgeschieden werden. 
Letztere Produkte werden an chemische Fabriken verkauft und das reine Gas 
benutzt man 

teils fiir die KoksOfen selbst, 
teils zur Dampferzeugung in Kesseln (fiir die Maschinen del' iibrigen 

Betriebe) und 
teils zur Erzeugung von Elektrizitat. 

1m Hochofen verhiittet man Erze und Koks (ca. 3 Teile Erz und 1 Teil Koks) 
zu Roheisen. Ais Nebenprodukte werden das Hochofengas und aus den Schlacken 
der Schlackensand gewonnen. Das Hochofengas wird zur Erzeugung von Dampf 
und Elektrizitat verwandt. Den Schlackensand verkauft man fiir Bauzwecke. 
Das Roheisen wird gewohnlich im fliissigen Zustande in groBen Pfannen (Roh· 
eisenpfannen) nach dem Stahlwerk gebracht. Da dieses Roheisen zur Erzeugung 
von Thomasstahl Verwendung findet, nennt man es Thomaseisen (1 ~-3 % P, 
nicht unter 2 % Mn und hiichstens 0,5 % Silo Sonntags jedoch ruht del' Stahl
werksbetrieb, wahrend der Hochofen ununterbrochen weiterarbeitet. Infolge
dessen laBt man dieses Roheisen erkalten und zerschlagt es in kleinere Stiicke, 
die spater Verwendung tinden. Man bezeichnet dieses Roheisen als Sonntagseisen. 

Da die Qualitat des Roheisens del' verschiedenen HochOfen nicht ganz 
gleich sein kann, fiir die Stahlerzeugung eine homogene Beschaffenheit abel' er
forderlich ist, wird dasselbe in einem groBen Behaltel' (Mischer) vermengt. Von 
dort kommt das Roheisen nach Bedarf in einen kleineren birnenformigen Behalter 
(Konverter genannt), in welchem nach dem bekannten Thomasverfahren, Thomas
stahl erzeugt wird (Thomasstahlwerk). Den ProzeB nennt man das Konver
t:erungsverfahren. vVahrend des letztel'en Vorganges werden Schlacken aus
geschieden, die einen hohen Phosphorgehalt haben und die fiir Diingungszwecke 
sehr geeignet sind (Thomasschlacken). Letztere verkauft das Werk an eine Thomas-
8 Jhlackenmahlgesellschaft . 

Nach Beendigung des Konvertierungsverfahrens wird der fertige Stahl 
aus dem Konverter in eine Pfanne gegossen, aus welcher er in bestimmte Formen 

iiberfiihrt werden soli. Diese haben gewohnlich [j 0 folgendes Aussehen und heiBen Coquillen (Fig. 1). 
I : Fiir die Thomasstahlmengen einer Pfanne bzw. 0-
! : eines Konverters sind mehrere Coquillen erforder- : 

,L_____ L. AliCbhk' "hlDer Zwecdk dfle~,sel,ben ~st'd~enf SttahFI durchl __ 
u ung aus er usslgen III _ Ie es e orm zu 

Fig 1. bringen. 1st dies geschehen, so werden die Co- Fig 2. 
quiIlen von dem Stahl abgezogen, der sich im 

gliihenden Zustande als eine abgestumpfte Pyramide prasentiert (Fig. 2). 
Diese Stahlgebilde werden Ingots (Rohstahl, Rohblock) genannt. Beim 

GieBen der Ingots entstehen nun Abfalle, die zum Teil nicht unbedeutend sind. 



Es sind dies: 

Allgemeines. 

die elektrische Abteilung, 
der Kesselbetrieb, 
die Werkstatten, 
die Bauabteilung, 
die Eisenbahnabteilung und 
die Gie13erei. 

5 

So kann z. B. der fliissige Thomasstahl nicht vollstandig aus den Pfannen heraus' 
geschiittet werden. Es bleiben immer gewisse Mengen zuriick, die sich erharten. 
1st diese Stahlkruste zu stark geworden, so muB sie aus der Pfanne beseitigt werden. 
Diese Masse hat den Namen Pfannenschalen und ist in ihrer Beschaffenheit als 
guter Stahl zu bezeichnen. 

Nicht aller Stahl, der aus den Pfannen in die Coquillen gegossen wird, 
gelangt als Ingot zur Verarbeitung. Teils bleiben kleinere Stahlreste, die beim 
GieBen selbst entstehen, teils Restmengen, die nicht mehr geniigen, urn eine 
Coquille zu fiillen (Restblocke genannt). Die Pfannenschalen, Restblocke und 
die kleineren Stahlreste fassen wir unter dem Kamen S c h rot t zusammen. Die 
neu entstandenen Ingots haben nur auBeneine feste Kruste, wahrend der Stahl 
im Inneren fliissig ist. Bevor eine Walzung moglich ist, miissen sie eine gleich
maBige Beschaffenheit besitzen und trotzdem einen solchen Warmegrad aufweisen, 
daB ein Verwalzen denkbar ist. Erreicht wird dies in den Tiefgruben, in 
denen die Ingots eine bestimmte Zeit bleiben. 

In unserem Werke haben die Ingots fast alle die gleiche GroBe. Fiir die 
verschiedenen vValzenstraBen bedarf es aber, je nach der Art der Walzen, groBer 
und kleiner Blocke. Infolgedessen miissen die Ingots auf eine solche GroBe vor
gewalzt werden, wie sie fiir den bestimmten Zweck erforderlich sind. Dies ge
schieht im Blockwalzwerk. Die entstehenden Blocke heiBen vorgewalzte Blocke. 
Wir bezeichnen sie auch als Blooms. 

Das Walzen selbst verursacht kleine Stahlabfalle, die wir mit dem Namen 
Walzenschlacken belegen. Weiterhin aber miissen die vorgewalzten Blocke auf 
eine bestimmte GroBe geschnittcn werden, was durch eine Sage geschieht. Die 
verbleibenden Stahlreste werden Enden oder auch Schrott genannt. 

Die Blooms bringt man in dem IValzwerk in eine solche Form, wie sie fiir 
die direkte Verwendung als Baueisen, Eisenbahnoberbaumaterial usw. notwendig 
ist. Die Walzwerksfabrikate werden deshalb auch als Fertigware oder Fertig
fabrikate bezeiehnet. Jede Form derselben wird ein Profil genannt. 

Es ergibt sieh daraus, daB, wenn ein Hiittenwerk fiir samtliehe Verwendungs
zweeke vValzwerksfabrikate herstellen will, daB es dann fiir die Produktion einer 
groBen Zahl von Profilen eingeriehtet sein muB. Fiir jedes Profil sind besondere 
Walzen notig, die bei einer eventuellen Produktion in das Walzengcriist einge
baut werden miissen. 

Wie im Bloekwalzwerk entstehen aueh im Walzwerk Walzensehlaeken und 
durch das Abschneiden auf bestimmte Langen Enden, denen wir auch den 
Kamcn Schrott beilegen. 

Fiir manche Eisensorten ist noch eine besondere Anpassung (Adjustierung) 
an den speziellen Verwendungszweck, sei es durch Lochen, Bohren, Richten usw. 
erforderlieh. Diese Manipulationen werden in der sogenannten Adjustage vor
gellommen, von wo aus die Fertigfabrikate direkt versandt oder vorlaufig auf 
Lager gebracht werden. 
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Von allen genannten Anlagen kann mit Fug und Recht behauptet 
werden, daB sie ganz voneinander verschiedenen Betriebszwecken 
dienen und einen solchen Umfang annehmen, daB man sie ohne Aus
nahme als selbstandige Betriebsteile ansehen muG. In dem von uns 
behandelten gemischten Werke haben wir somit folgende Teilbetriebe 
bzw. Teilprozesse zu unterscheiden (die sich aIle an einem Orte in einer 
raumlichen Einheit befinden): 

I. Koksofen, 
2. Hochofen, 
3. Stahlwerk, 
4. Blockwalzwerk, 
5. Walzwerk, 
6. Adjustage, 
7. Elektrische Abteilung, 
8. Kesselbetrieb, 
9. Werkstatten, 

10. Bauabteilung, 
II. Eisenbahnabteilung und 
12. GieBerei. 

2. Es entsteht nun die Frage, ob fiir jeden Teilbetrieb Selbst
kosten berechnet werden sollen. Sicherlich ware es vom Standpunkt 
der einheitlichen Organisation, der zweckentsprechenden Kontrolle 
und der leichteren Oberaufsicht der Generalleitung von Vorteil, wenn 
dies geschahe. 

Unser Werk hat sich auf einen anderen Standpunkt gestellt und 
laBt nur fiir 

die Koksofen, 
die Hochofen, 
das Stahlwerk, 
das Blockwalzwerk, 
das Walzwerk, 
die Adjustage, 
die GieBerei 

besondere Selbstkosten anfertigen, wahrend fiir die restierenden Abtei
lungen solche nicht ermittelt werden. 

Vergegenwartigen wir uns nun die Betriebe, fiir die innerhalb 
unseres gemischten Werkes Selbstkosten aufgesteIlt werden, so ergibt 
sich die interessante Tatsache, daB aIle diese Teilbetriebe mit dem 
Verkaufsprodukt in direktem betriebstechnischen Zusammen
hange stehen. 

Da diese Betriebe eine Sonderstellung einnehmen, so darf es nicht 
iiberraschen, wenn sie Hauptbetriebe genannt werden. 
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Die iibrigen Abteilungen erzeugen in unserem Werke keine Ver
kaufsware, sondern dienen nur der Aufrechterhaltung der Produktions
bereitschaft (Nebenbetriebe). 

Die in den Hauptbetrieben entstehenden Kosten finden ihre Ver
rechnung in den zugehorigen Selbstkosten1). Fiir die Nebenbetriebe 
werden aber solche nicht aufgestellt, und so ist noch zu erortern, wie 
die Nebenbetriebskosten zu behandeln sind. 

Wollte man sich das Verfahren vereinfachen und die Nebenbetriebs
kosten aus der Selbstkostenberechnung des gemischten Betriebes ganz 
ausschalten, so miiDten bei der Bedeutung der Reparaturen, der Licht
und Krafterzeugung unvollstandige Ergebnisse entstehen. 

Die Nebenbetriebe sind aber eigentlich nur fiir die Zwecke der 
Hauptbetriebe geschaffen, und deshalb ist es als selbstverstandlich zu 
erachten, daD die Aufwendungen der Nebenbetriebe in den Haupt
betriebsselbstkosten zu beriicksichtigen sind. 

Sieht man genauer zu, so findet man, daD mit dieser allgemeinen 
Feststellung eine vollstandige Klarung der Sachlage nicht gegeben ist. 
AuDer den Aufwendungen fiir die Hauptbetriebe namlich werden auch 
Arbeiten fur Neubauten und Umbauten und fiir Fremde geleistet. 
Sicherlich gehoren diese Betrage nicht in die Hauptbetriebsselbstkosten, 
da sie mit der laufenden Produktion nichts gemein haben. Deshalb 
muD bei der Verteilung der Nebenbetriebskosten darauf geachtet werden. 

All diese komplizierten Zusammenhange und Beziehungen klar zu 
stellen, ist oftmals nicht leicht und vielfach befriedigt kaum eine L6sung 
vollstandig. Erst nachde m aber diese Arbeiten erledigt sind, vermag 
man die Hauptbetriebsselbstkosten festzustellen. 

Bei der Darstellung der Selbstkosten unseres gemischten GroD 
eisenbetriebes haben wir somit zwei wesentlich voneinander verschiedene 
Etappen zu durchlaufen und zwar: 

1. die Vorbereitungsarbeiten und 
2. die Feststellung der Hauptbetriebsselbstkosten. 

Diese Analysierung unseres Arbeitsgebietes gibt uns schon einen 
klaren Einblick in das Problem des Zusammenhanges der Selbstkosten 
der Teilbetriebe unseres Werkes. Da namlich fiir die Nebenbetriebe 
Selbstkosten nicht getatigt werden, so kann sich die Untersuchung 
nur auf den Zusammenhang der Selbstkosten zwischen Koksofen, 
Hochofen, GieDerei, Stahlwerk, Blockwalzwerk, Walzwerk beziehen. 

1) Siehe S. 69 fl. 
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B. Die V orbereitungsarbeiten. 

1. Allgemeines. 
Zweck der Vorbereitungsarbeiten ist es, die vielgestaItigen Bezie

hungen der Nebenbetriebe zu den Hauptbetrieben und der letzteren unter
einander so zu kliiren, daB danach die Fertigstellung der Hauptbetriebs
selbstkosten leicht wird. 

Die Hauptschwierigkeit liegt darin, daB man nicht von allen Aus
gaben genau weiB, wie sie sich auf die Hauptbetriebe verteilen. Nehmen 
wir z. B. an, daB ein Werkstiittenarbeiter an demselben Tage Repara
turen am Hochofen, im Stahlwerk und im Walzwerk zu machen hat, 
so miiBte der Aufwand an Lohn entsprechend der Zeit auf die drei Be
triebe verteilt werden. 

Aus diesem G-runde soIIte man genaue Notierungen vornehmen. 
Die Meister aber, denen hauptsiiehlich diese PHicht zufiiIIt, sind mit der 
Beaufsichtigung des Betriebes bereits so beschiiftigt, daB man weitere 
Arbeiten kaum mehr von ihnen verlangen kann. Daraus allein ergibt 
sich schon die Unmoglichkeit, eine weitgehende Spezialisierung der 
Notierungen vorzunehmen. Neuerdings hat man auf verschiedene 
Weise, teils durch besondere Schichtenaufschreiber, teils durch Uhren 
versucht, eine groBere Genauigkeit zu erzielen. Trotz alledem wird dies 
nur schwer zu erreichen sein. 

Besonders hemmend tritt der Umstand hinzu, daB die Kosten 
der Aufschreibung der Leistungen oftmals erhebliche sind, so daB die 
Aufwendungen nicht dem Erfolge entsprechen. 

Die G-esamtheit der Notierungen innerhalb des Betriebes be
zeichnet man als die Aufschreibungen 1). 

1) Aufschreibungen werden an zahlreiehen SteIIen des Betriebes vorgenommen 
und zwar: 

a) fiir die von den Kaufern aufgegebenen Auftrage, 
b) fiir den ProduktionsprozeB und 
e) fiir die Unterhalt1mg und Reparatur der Betriebsanlagen. 

Damit die Aufsehreibungen nicht willkiirlich erfoIgen, fiihrt man feste, miigliehst 
unabanderliche Benennungen (Konten genannt) ein. Jede del' 3 Aufsehreibungs
arten hat eine besondere Benennungsform. 

Zu a). Die eingehenden Auftrage erhalten eine besondere Nummer (Kom. 
missionsnummer.) Diese Aufsehreibung hat mit den Selbstkosten nichts zu tun. 

Zu b). Um den ProduktionsprozeB in den Selbstkosten berechnen zu 
kiinnen, miissen 

a) die verbrauchten MateriaIien und 
/3) die Liihne bekannt sein. 

a) InfoIgedessen wird fiir jedes Produkt im Bestandsbuch (vgl. S. 56) ein 
Konto eriiffnet nnd jede Verwendung im Betriebe wird unter diesem Konto notiert. 
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Sie bilden das Grundmaterial, das von wesentlicher Bedeutung fiir 
die Klarstellung der Beziehungen der Betriebe untereinander ist, 
wobei immer wieder hervorgehoben werden muD, daD die jetzigen Auf
schreibungen nur liickenhaftes Material bieten. 

In manchen Fallen vermogen selbst die aUerexaktesten Kotie
rungen keine AufkHirung fiir die Art der Verteilung gewisser Kosten zu 
geben. 

Zur rUustration woUen wir nur eins von den vielen Beispielen 
erwahnen. Der Meister der Reparaturwerkstatte hat seine Arbeit mit 
gIeicher Sorgfalt allen Betrieben zuzuwenden. Bei einem Gang durch 
die Werkstatten nimmt er nicht aUein die Reparaturstiicke der ver
schiedenen Betriebe in Augenschein, sondern er bespricht mit den 
Arbeitern weitere MaBnahmen. 

So kann es vorkommen, daB er in einer Minute fiir ganz verschie
dene Betriebe tatig ist. Bedenkt man nun noch, daB die Art der An
leitung, die er seinen Untergebenen gibt, von ungleichem Werte ist, 
erwagt man ferner, daB die verwandte Miihe auf groDe und kleine, 
teure und bilIige Objekte sich verteiIt, so wird man erkennen, daB bei 
der Verteilung des Meistergehaltes Aufschreibungen zu keinem Ziele 
fiihren. 

Lassen sich nun nicht aUe Ausgaben auf Grund der Notierungen 
den Betrieben belasten, so bleibt nur ein mageres Hilfsmittel, urn zum 
Ziele zu kommen und das ist das Verteilungsverfahren. Durch letzteres 
werden die Kosten nicht auf eine exakte, sondern nur auf eine an-

Allmonatlich gibt jeder Betrieb eine Zusammenstellung der verbrauchten Mate
rialien und erzeugten Produkte an das Sclbstkostenbureau. Auf Grund dieser 
Angaben werden die Konten des Bestandsbuches berechnet. 

fJ) tiber die Lohnaufschreibungen vgl. die Anmerkung auf S. 14. 
Zu c). Urn die Lahne und Magazingegenstande der Reparaturen auf die 

zugehiirigen Betriebe richtig verteilen zu kannen, damit sie ohne Schwierigkeiten 
in die Selbstkosten einzureihen sind, ist fur jede Maschine, jedes Gebaude usw. 
cine feste Bczeichnung eingefUhrt. 

Die Betriebe werden mit groLlen Buchstaben benannt: 

Koksofen = A. 
Hochofen = B. 

usw. 
Jeder Teil eines Betriebes erhalt eine fortlaufende Kummer, so daB z. B. 

A2 eine bestimmte Maschine der Koksiifen ist usw. Da jeder Meister das gesamte 
Kontenverzeichnis in Handen hat, so vermag er sowohl bei den Lohn- als auch 
bei den Magazinaufschreibungen fUr Reparaturen den genauen Betriebsteil anzu
geben. Dadurch erlangt man einen genauen Einblick in die Reparaturkosten. 

Die Aufschreibungen unter b und c sind fUr die Selbstkosten von grund
legender Bedeutung. Sie muLlten aber aus dieser Arbeit ausgeschieden werden, 
urn nicht noch ein umfangreicheres Zahlenmaterial anzuwenden, ohne daB fUr 
unsere eigentliche Aufgabe eine griiBere Klarheit erzielt worden ware. Somit 
setzen wir die Aufschreibungen voraus und benutzen nur deren Ergebnisse. 
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nahernde Weise den Teilbetrieben zugeschrieben. Die Verhiiltniszahl, 
nach welcher die Verteilung vorgenommen wird, nennt man den 
"Verteilungsschlussel" oder den "Verteilungsfaktor". 

Vgl. beispielsweise S. 16 (Kilowattstunden), S. 18 f1'. (Dampfverteilung in 
drei gleiche Teile), S. 20 (Eisenbahnliihne nach Wagen) usw. 

Mogen auch die Schwierigkeiten bei den Vorbereitungsarbeiten 
erhebliche sein, so muB doch schlieBlich das Ziel erreicht werden, daB 
alle Aufwendungen in die Selbstkosten der Hauptbetriebe 
eingefUgt werden konnen. Die letzteren bilden somit den Ausgangs
punkt fUr unsere weiteren Untersuchungen uber die Art der Aufstellung 
der Vorbereitungsarbeiten. Die Form der Selbstkostenaufstellung 
der Hauptbetriebe untereinander differiert in den Hauptzugen wenig 
oder gar nicht. Jede der Aufstellungen hat den Zweck, die Prod uktions
kosten (Vgl. Anm. auf S.l1), der Produkte des betreffenden Teil
prozesses festzustellen. W ohl sind die verwandten Materialien, die 
Produkte und die Betriebsprozesse voneinander verschieden; abstrahiert 
man aber von diesen Dingen und sucht den Kern der Selbstkosten
berechnung zu erfassen, so wird man tinden, daB die Grundbedingungen 
fUr die Selbstkostenaufstellungen jedes Teilbetriebes eines Eisenhutten
werkes dieselben sind. Immer wieder werden wir folgenden Vorgang 
rechnerisch zu erfassen haben: Ein Material (1) wird durch Arbeit und 
Materialaufwand (Lohne, Magazingegenstiinde usw.) (2) in eine andere 
Form gebracht. Die Aufwendungen fUr das Material und die Arbeit 
vermindern sich aber urn einen gewissen Betrag (Gutschrift) (3), da 
bei der Erzeugung Abfiille und Nebenprodukte entstanden sind, deren 
Verwertung dem Ganzen zugute kommt. 

Die Produktionskosten 1) jedes Fabrikates eines Teilprozesses 
setzen sich also aus drei Teilen zusammen und zwar: 

1. aus dem Materialwert, 
2. aus den Kosten der Umwandlung und 
3. aus dem Werte, der von der Gesamtsumme von 1 und 2 ab 

gezogen wird. 

Der Aufbau dieses Schemas entspricht der Entstehung der Kosten 
vollkommen und daraus ergibt sich auch, daB die Verbreitung dieses 
Systems eine fastaUgemeineist. Die Praxis der Huttenwerke hat jedem 
der Teile einen besonderenNamen gegeben, und zwar bezeichnet man den 
Materialwert (1) als den Einsatz, die Umwandlungskosten (2) als 
Fabrikationskosten und den abzuziehenden Betrag fur Nebenprodukte 
usw. (3) als Gutschrift. Ob diese Bezeichnungen glucklich gewahlt sind, 
kann augenblicklich dahingestellt bleiben, aber sie betinden sich so im 

1) Vgl. Anm. auf S. 11. 
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Gebrauch, daB unter Beriicksichtigung kleiner Abweichungen iiberall 
unter diesen Begriffen dasselbe verstanden wird. 

In den drei Schlagworten: Einsatz, Fabrikationskosten und Gut
schrift haben wir somit die Gliederung der Selbstkosten jedes Haupt
betriebes .. Die Vorbereitungsarbeiten miissen darauf Riicksicht nehmen 
und deshalb wird bei der Klarstellung der gegenseitigen Beziehungen 
von Betrieb zu Betrieb eine Trennung nach den Kosten des Einsatzes, 
der Fabrikationskosten und der Kosten der Gutschrift zu erfolgen 
haben. 

Wie wir schon gesehen haben, spielen die Nebenbetriebe bei den 
Vorbereitungsarbeiten die Hauptrolle, und da ihre Aufwendungen 
fast ausschlieBlich in die Fabrikationskosten verrechnet werden, so 
wird· deren Erorterung an die Spitze zu stellen sein, wahrend wir iiber 
Einsatz und Gutschrift erst spater verhandeln (s. S.45). 

2. Die Feststellung der Fabrikationskosten 
im engeren Sinne. 

a) Allgemeines. 
Nach den Auseinandersetzungen des vorigen Abschnittes haben 

wir festgestellt, daB die Fabrikationskosten mit dem Einsatz und der 
Gutschrift die Produktionskosten1 ) bilden. Es ist nun un sere Aufgabe, 
diese in groBen Ziigen vorgenommene Abgrenzung praziser zu ge
stalten. 

Die Gutschriftsbetrage enthaIten nur die Summen, die aus der 
Verwertung der Abfalle der Nebenprodukte entstammen. Folglich 
befinden sich in dieser Position keine A usga ben fur den Betriebs
prozeB selbst. Vielmehr darf man samtliche Erzeugungskosten als 
Glieder des Einsatzes und der Fabrikationskosten ansehen und es fragt 
sich nun, wo die Grenze zwischen den beiden zu ziehen ist. Der Einsatz 
selbst umfaBt nur die Kosten fUr die Materialien, die in dem Teil
prozesse zu dem Produkte umgewandeIt werden. Es gehoren somit in 
den Einsatz nur solche Materialien, die die Substanz des Produktes 
vermehren konnen, wobei besonders hervorgehoben werden muB, 
daB dabei der wesentliche BestandteiI desselben in Frage kommt2). 

Hinzu kommt noch, daB durch den ProduktionsprozeB ein mehr 

1) Unter "Produktionskosten" verstehen wir in diesem Zusammenhange 
Selbstkosten. In der nationaliikonomischen Literatur wird der Begriff gewiihnlich 
weiter gefaBt. - Vgl. auf S. 214 dieAnmerkung iiber Philippovich. - Vgl. Roscher, 
Grundlagen der Nationaliikonomie. Stuttgart. Berlin 1906, S. 341. 

2) V gl. S. 46. 
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oder minder groBer Materialverlust entsteht, der auch in den Einsatz 
der Selbstkosten einzurechnen ist. 

Auf diese Weise haben wir die Fabrikationskosten nach beiden Seiten 
begrenzt, und wir konnen nun den Umfang derselben Ieicht bestimmen, 
da aHes zu ihnen gehOrt, was nicht Einsatz und Gutschrift ist. 

Es ergibt sich daraus, daB der Begriff der Fabrikationskosten 
wie er hier gefaBt ist, durchaus nicht identisch ist mit der landlanfigen 
Auffassung, daB unter diesem Ausdruck sii.mtliche Aufwendungen 
(Produktionskosten) fUr das Fabrikat zu verstehen sind. Somit muB 
die Bezeichnung als ungliicklich gewahlt und irrefiihrend betrachtet 
werden. Dennoch wird man das Wort nicht umgehen konnen1). Zur 
groBeren Verdeutlichung fiigen wir deshalb hinzu, daB es sich dabei um 
Fabrikationskosten im engeren Sinne handelt. 

Nachdem wir auf negative Weise den Umfang des Begriffes 
Fabrikationskosten bestimmt haben, bedarf es noch einer genauen Angabe 
der TeiIglieder. Vor aHem gehoren die Zusatzmaterialien, mit deren 
Hilfe die Umwandlung des Einsatzes erfolgt, zu den Fabrikations
kosten. Die Berechnung dieser Werte unterscheidet sich aber kaum von 
der des Einsatzes, weswegen wir beide zusammen behandeln werden 
{siehe S. 45 ff.}. 

Weiterhin zahlt man dazu die Lohne. Dann aber werden auch kleine 
Materialaufwendungen notwendig, die nicht fur den BetriebsprozeB 
selbst erforderlich sind, sondern flir die Unterhaltung der Maschinen, 
der G-ebaude usw. Es sind d.ies die sogenannten Magazingegenstande. 

1) AuBer dieser Auffassung existieren noch zwei Definitionen des Begriffes: 
"Fabrikationskosten" . 

a) Die eine dieser Interpretationen setzt die Selbstkosten aus Einsatz 
und Fabrikationskosten zusammen. Da der Einsatz in diesem Falle, wie in 
dem obengenannten Beispiele, denselben Inhalt haben solI, so ware unter Fabri
kationskosten der Rest zu verstehen. Die Fabrikationskosten enthielten also 
samtliche Aufwendungen, die nicht zum Einsatz gehoren, jedoch vermindert 
urn die Gutschriftsposten. 

b) 1m anderen Falle faBt man die Fabrikationskosten noch viel weiter. 
Geht man beispielsweise von den Stahlselbstkosten aus (vgl. S. 86), so wiirdc 

Schichten-
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Ebenso reehnet man die Reparaturkosten und die Generalunkosten zu 
den Fabrikationskosten. Wenn letztere aueh mit dem Umwandlungs
prozeB direkt niehts zu tun haben, so bilden sie doeh die Unterlage 
fiir denselben; denn ohne Schaffung eines Erneuerungsfonds, Erledigung 
des Zinsendienstes, Anlegung eines Reservefonds usw. wiirde bald die 
finanzielle Grundlage des Werkes so ruiniert sein, daB an eiue Produktion 
nieht gedaeht werden konnte. Die Generalunkosten bilden somit eiue 
gewisse Betriebsbereitsehaft und deshalb gehoren sie auch zu den 
Fabrikationskosten. Da die Berechnung der Zusatzmaterialien vor
laufig ausseheidet, werden wir nur: 

1. die Bereehnung der Lohne, 
2. die Bereehnung der Magazingegenstande, 
3. die Bereehnung der Reparaturkosten, 
4. die Bereehnung der Generalunkosten 

zu zeigen haben. 

b) Die Berechnung der Fabrikationskosten. 

od Die Lohnkosten. 

Samtliehe Lohne, aueh die der Nebenbetriebe miissen so verteilt 
werden, daB nur die Hauptbetriebe daran partizipieren. 

Soweit es sieh erreiehenHi.Bt, werden seitens der Meister die Lohnauf
sehreibungen in den Sehiehtenbiiehern 2) derart getrennt, daB eine rein-

auf der einen Seite der Einsatz des Hauptmaterials stehen (50,97 M. pro t Roh
eisen) und auf der anderen Seite der Differenzbetrag zwischen dem Selbstkosten
wert (63,144) und 50,97 M. Diese Differenz (63,144 - 50,97 M) wird auch mit 
der Bezeichnung Fabrikationskosten belegt. 

2) Die Form der Schichtenbiicher weicht sehr voneinander abo Wesentlich 
ist aber, daB die Schichten oder Akkordstunden der Arbeiter genau verzeichnet 
sind. Gewohnlich hat jeder Meister ein Schichtenbuch. 1st die Abteilung aber 
groB, so besitzt er deren zwei oder mehrere. In unserem Werke existieren unge
£ahr 80 Schichtenbiicher. Soweit sich nicht aus der Bezeichnung des Arbeiters 
feststellen laBt, fiir welche Betriebsteile die Lohne aufgewandt sind, wird im 
Schichtenbuch dies vermerkt. Die Form des Schichtenbuches ist ungefahr folgende: 

buch. 

Monat 
I 
II Halfte. 

Konto Konto Konto Konto Konto Konto Konto Konto 

A B C D E F G H 

, I 

i , 

I 
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Lohn verteilungs-

1 2 3 4 5 6 
Lohnliste: Koks- Boch- Stahl- Block- Walz- Ad-

ofen of en werk walzwerk werk justage 

I. 

a) Fur Produktion. 50000 54000 130000 12000 90000 60000 oder Betriebe. \ 3000 
b) Fur Reparaturen 3092 200 1000 500 1500 1000 
c) Fur andere Betriebe - 800 900 - - 4000 

Summa 53092 55000 34900 12500 91500 65000 

II. 
d) Fur Unterhaltung . - - - - - -

e) Fur Materialien und 
Produkte. 9200 14200 1040 - 1500 1500 

III. 
f) Fur Umbau - - - - -
g) Fur Neubau - - - - -

h) Fur betriebsfremde 
Personen. 400 - 300 - -
Bemerkungen: Der Zweck des Bogens I ist, die in den Lohnlisten der 

Betriebe enthaltenen Lohnsummen nach gewissen Gesichtspunkten zu trennen. 
Jeder Betrieb hat eine besondere Lohnliste. Die Ziffern 1-13 geben die Betriebe 
an, flir die Lohnlisten in unserm Werke vorhanden sind. Addiert man beispiels
weise samtliche Betrage der senkrechten Spalte 1, so erhalt man den Gesamtwert 
der betreffenden Lohnliste (Koksofen). Ebenso verhalt es sich mit den ubrigen 
Spalten. - Sachliche Gesichtspunkte fur die Trennung der Lohnlistensummen 
der Betriebe (1-13) sind die verschiedenen Verwertungsmoglichkeiten flir Selbst· 

liche Auseinanderziehung in den meisten Fallen denkbar ist. Aber 
nicht immer trifIt dies zu, und wir werden nun darzustellen haben, 
in welcher Weise die Verteilung der restierenden Lohnsummen zu ge
schehen hat. Festzuhalten ist, daB die gesamten Lahne jedes Haupt
und Nebenbetriebes im Lohnbureau in gesonderten Lohnlisten J) 

zusammengestellt werden. 
Da auch die Hauptbetriebe gegenseitig Arbeiten voneinander 

ubernehmen, so muB in jeder Lohnliste untersucht werden, welche 
Summen fur den Betrieb selbst und welche fur andere zu verrechnen sind. 
Der erstere Betrag ist weiterhin zu spezialisieren in die Aufwendungen 

1) Die Schichtenbucher werden nach Beendigung der Lohnperiode (aIle 
14 Tage) an das Lohnbureau abgegeben. Dort werden die Lohne ausgerechnet 
und betriebsweise in eine Liste (Lohnliste) eingetragen. Bei 12 Betriebsabteilungen 
existieren ca. 13 Lohnlisten. Der Grund liegt darin, daB die Lohne fur die Pfortner, 
Fuhrleute, fur die Angestellten, die Wohlfahrtseinrichtungen, die man nicht den 
12 Betrieben zuweisen konnte, in einer besonderen Lohnliste zusammengefaBt 
werden. Letztere flihrt den Namen: "Allgemeine Kosten". 

--
-

-
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bogen I. 

7 8 9 10 11 12 13 14 
Elektr. Kessel- Werk- Bau-

GieBerei 
Eisenbahn- Allgem. Summa \.bteilung abteilung statten abteilung abteilung Kosten 

2000 - 3000 - 1000 10 338 - 315338 

1000 - 1000 - - - - 9292 
5000 2840 25000 7500 - - - 46040 

8000 2840 29000 7500 1000 10338 - 370670 

1500 - 7000 4500 - - 5000 --

- - - - 150 - - --

- - 8000 15000 - 1800 - -. 
2000 - 12000 20000 - 2000 - -

- - 4000 2500 - - - -

kosten, und zwar (I) ob die Lohnbetrage direkt, oder (II) ob die Lohnbetrage 
indirekt, oder (III) ob die Lohnbetriige iiberhaupt nicht in die Selbstkosten zu 
verrechnen sind. Deshalb sind die wagerechten Spalten (a-h) in die drei groBen 
Gruppen I, II, III geteilt. Die Spalten d und e unter II werden erst in einem 
viel spiiteren Stadium der Berechnung zu verwenden sein (siehe S. 37 fl.) die 
Spalten f, g, hunter III gehoren nicht in die Selbstkostenberechnung und scheiden 
aus. Die Summen unter III gehen ohne weiteres in die Buchhaltung. Fiir die 
direkte weitere Bearbeitung bleiben somit nur die Lohnlistensummen unter I a-c. 

fUr die Produktion an sich und fUr Reparaturen. Wohl zu beachten ist, 
daB bei der eben genannten Scheidung nur die Lohnsummen Beriick
sichtigung finden, die direkt in die Selbstkosten zu verrechnen sind. 

AuBerdem werden Lohne verausgabt, die fUr die Unterhaltung 
des Gesamtbetriebes (Wege, Hiittenumzaumung, Werkspolizei, Wohl
fahrtseinrichtungen) wie auch fUr das Abladen von Materialien und 
Produkten notwendig werden. Beide Positionen gelangen indirekt 
entweder durch die Generalunkosten oder durch den Einsatz in die 
Selbstkosten zur Verrechnung, so daB sie spezieH aufzufiihren sind. 

Ganz auszuschalten sina jene Lohnsummen, aie n i c h t fUr laufende 
Betriebszwecke aufgewandt werden. Dazu gehoren vor aHem Lohne fiir 
Neubauten, Umbauten oder fiir fremde Personen. 

Jede Lohnliste mu3 also in dreifacher Hinsicht untersucht werden 
und zwar: 

a) auf Lohne, die direkt in die Selbstkosten zu verrechnen sind, 
b) in solche, deren Verrechnung indirekt erfolgt und 
c) in solchf', die ganz au3erhalb des Rahmens derSelbstkosten stehen. 
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Der Lohnverteilungsbogen I (S. 14/15) veranschaulicht den 
Gedankengang. 

Die indirekt zu verrechnenden Lohne (II) werden wir spater be· 
trachten und diejenigen fiir Umbau, Neubau usw. (III) nicht mehr be
riicksichtigen. Vorlaufig beschranken wir uns auf die erste Gruppe, 
wobei wir einmal die Aufgabe zu losen haben, die Lohnsummen unter 
der Rubrik: "Fiir andere Betriebe" nach den Aufschreibungen 1) 
zu verteilen und zum anderen die NebenbetriebslOhne (Spalte 7-13) 
auf die Hauptbetriebe abzuwalzen. Aus den Aufschreibungen des Hoch
of ens ergibt sich, daB der Betrag von 800 M. "Fiir andere Betriebe" 
dem Stahlwerk zu belasten ist, und von den 900 M. des Stahlwerkes 
kommen 400 M. auf den Hochofen und 500 M. auf das Blockwalzwerk. 
An den 3000 M der Adjustage partizipieren mit 600 M. das Stahlwerk, 
mit 1400 M. das Blockwalzwerk und mit 2000 M. das Walzwerk. Der 
Betrag der elektrischen Abteilung ist in ahnlicher Weise als Reparatur 
auf die Betriebe zu verteilen. Die entsprechenden Zahlen (ebenso wie 
die der ReparaturlOhne der Werkstatten und der Bauabteilung) ergeben 
sich aus den Aufzeichnungen der Fortsetzung zum Lohnverteilungs
bogen I. Aus der Rubrik: "Fiir andere Betriebe" sind somit samtliche2 ) 

Positionen nach den Grundaufschreibungen bis auf 2840 M. der Kessel· 
abteilung verteilt. 

Wir beginnen nun mit der Verteilung der Betriebs- und Reparatur-
16hne der Nebenbetriebe und fangen mit der elektrischen Abteilung 
an. Ausgegeben worden sind 2000 M. fiir die Erzeugung des Stromes 
und 1000 M. fiir Reparaturkosten, insgesamt 3000 M. Die Verteilung 
dieser Summe kann insofern keine groBen Schwierigkeiten bereiten, 
da das Produkt ein einheitliches ist. Sind aber nicht geniigend Elektri
zitii.tsmesser vorhanden, so daB nicht fiir jeden Betriebsteil der Verbrauch 
an elektrischer Energie festgeste1lt werden kann, so kompliziert sich die 
Situation. In diesem Fa1le miiBte zu unvo1lkommenen Hilfsmitteln 
gegriffen werden. Als groBen Vorteil konnen wir somit betrachten, 
daB der Konsum jedes Betriebes an Kilowattstunden durch Uhren 
erfaBt wird. Es ist kein Zweifel, daB der Verbrauch an Kilowatt
stunden den besten Verteilungsfaktor3) fiir die Lohne der elektrischen 

1) V gl. S.8. Aus der Anmerkung auf S. 13/14 ergibt sich, daB in den Schichten
biichern die Betriebsteile verzeichnet sind, auf die die entsprechenden Lohn
betrage zu verrechnen sind. Urn die Arbeit nicht noch mehr mit Zahlenmaterial 
zu belasten, haben wir die Aufschreibungen in den Schichtenbiichern und die 
Berechnung der Lohne in den Lohnlisten als bekannt vorausgesetzt, so daB wir 
nicht auf die Zusammensetzung jeder Zahl einzugehen notig haben. 

2) Siehe S. 18/19. 
3) Cal mes (S. 132) verteilt die Kosten des elektrische:l Betriebes auch 

nach KW.·Stunden. - Rupp gibt keinen AufschluB iiber die Art der Berech
nung. - Schuchart (S. 16) faBt aIle Lohn-, Magazin- und Materialaufwen-
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Abteilung bildet, da sich die meisten Aufwendungen proportional zu 
dieser Zahl verhalten. 

In dem betrefl'enden Monftte betrug der Stromverbrauch 150000 
Kilowattstunden, und zwar entfallen auf 

die KoksOfen . 10 000 Kw.-Stunden 
die HochOfen . . . 
das Stahlwerk 
das Blockwalzwerk. 
dfts Walzwerk ... 
die Adjustage. . . 
die Kesselabteilung 
die Werkstatten . 
die Bauabteilung 
die GieBerei 
die Eisenabteilung . 

Es kommen somit auf 

die KoksOfen 
die Hoch6fen 
das Stfthlwerk 
das Blockwalzwcrk 
das Walzwerk. . . 
die Adjustage. . . 
die Kesselabteilung 
die Werkstatten . 
die Bauabteilung 
die GieBerei 
die Eisenbahnabteilung 

20000 
15000 
10 000 
40000 
25000 
5000 

10000 
2000 
3000 

10 000 

200M. 
400 " 
300 
200 " 
800 " 
500 

100 " 
200 " 
40 " 
60 " 

200 

" 
" 

" 

Diese Summen sind nicht als Reparaturkosten zu betrachten, 
sondern geh6ren zu den Betriebsaufwendungen, da sie zur Erzeugung 

dungen fUr "die Gebaude, die Dampfmaschinen mit Dynamos, die gesamte elektrische 
Leitung, die elcktrischen Lampen, die Gasleitung und Lampen und andere Gas
einrichtungen" in einer Summe zusammen. Diese Ausgaben fiir die "Bcleuchtungs
anlage" werden in Prozent auf die Betriebe verteilt. 

"Schmelzwerk. . . . 
Feinblechwalzwerk . . . . . . 
Mittelblechwalzwerk . . . . . 
Platinen-und Blatterwalzwerk . 
Feineisenwalzwerk . . . 
Das alte Stahlwalzwerk. . . . 
Die Aschenwasche . . . . . . 
Die gemeirisame Eisenbahnanlage 
Aufsicht und Verwaltung . 

Wagner, Selbskostenberechnung. 

25% 
10% 
12 % 
10% 
8% 

15 % 
1% 
8% 
8% 

100 %" 
2 
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Fortsetzung des Lohn-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Lohnliste: Koks- Hoeh- Stahl- Block- Walz- Ad-

of en Men werk walzwerk werk justage 

a) Hochofen. - - 800 - - -

b) Stahlwerk - 400 - 500 - -

c) Adjustage - - 600 1400 2000 -

d) Elektr. Abteilung . 250 500 600 600 1700 850 
e) Kesselabteilung . - - - - - -

f) Werkstatten 800 2400 3200 1000 9600 5000 
g) Bauabteilung . 1500 1800 2700 - 1500 -

KW.-Std. 
h) Elektr. Strom. lO 000 20000 15000 10000 40000 25000 

Mark 
i) Elektr. Strom. 200 400 300 200 800 

Bemerkungen: Die weiteren Lohnverteilungsbogen enthalten nur noch 
Lohnsummen aus den Rubriken I a-c des Lohnverteilungsbogens I. Auf diesem 
Fortsetzungsbogen werden nur die Lohnsummen sub I c des Lohnverteilungs
bogens I (mit Ausnahme der Betrage der Kesselabteilung) (wagerechte Spalte a-g 
dieses Bogens) und die Lohne fUr Betrieb und Reparatur der elektrisehen Abteilung 
(Spalte 7 von I a und b Lohnverteilungsbogen I) beriicksichtigt. (Wagerechte 

des elektrischen Lichtes und der Kraft notwendig waren. Unter 
Berucksichtigung der Verteilungen, wie sie in der Fortsetzung des Lohn
verteilungsbogens I angedeutet sind, ergibt sich der Lohnverteilungs· 
bogen II (siehe S.20/21). 

Es waren die Lohne der Kessel- und Eisenbahnabteilung zu 
repartieren. Wie sich aus dem Lohnverteilungsbogen II ergibt, sind fUr 
Betrieb und Reparatur der Kessel 3000 M. (siehe S. 20/21 Spalte 0 8) und 
der Eisenbahnabteilung 12 938 M. (siehe S. 20/21 SpaIte 0 12) auf
gewandt. Die Lohne der Kesselabteilung l ) sind fur die Erzeugung des 
Dampfes verbraucht2). 

1) Die Lohne der Kesselabteilung sind aufgewandt: 

1. zur Erzeugung des Dampfes in den Kesseln, die mit Hochofen- oder 
Koksofengas geheizt werden und 

2. zur Erzeugung des Dampfes in Stochkesseln. 

Je nach der GroBe der Produktion schwankt die Gas- und somit auch die 
Dampferzeugung. Fiir den regularen Betrieb bedarf es aber einer gleichmaBigen 
Dampfzufuhr. Infolgedessen dient eine besondere Kesselanlage (Stochkessel 
genannt) die mit Kohlen, Schlamm usw. gefeuert wird, als Reserve, als Aushilfs
mittel. Je groBer die Dampferzeugung durch Gas ist, je geringer wird die Bean
spruchung der Stochkessel sein. Die Gestehungskosten des Dampfes werden 
bei der Verwendung der letzteren groBer sein, da zu den Lohnen noch der Wert 
des Brennmaterials hinzukommt. Deshalb ist man bestrebt, die Dampfbean
spruchung durch die Stochkessel auf ein Minimum zu reduzieren. 

Der Wert des Kokses und des Hochofengases wird namlich nicht in Rechnung 
gestellt . 

• ) In diesem Bogen ist nur von den fiir die Heizer erforderlichen Lohnen die 

500 
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verteilungsbogens 1. 

7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 
EIektr. Kessel- Werk- Bau- GieBerei Eisenbahn- Allgem. Summa Abteilung abteilung statten abteiIung abteilung Kosten 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I 
- - - - - -

I 

800 
- - - - - - 900 
- - - - - -- 4000 

60 

I 
120 60 60 200 -

I 
5000 

- - - - - - -
-- - -- 800 2200 - 25000 
- - --- - - - 7500 

5000 10000 I 2000 3000 10000 - 150000 

100 200 
I 

40 60 200 - 3000 

Spalte h und i dieses Bogens). Aufgabe dieses Bogens: Die eben bezeiehneten 
Lohnsummen sollen den zugehorigen Betrieben, fiir die sie verausgabt sind, zu
gewiesen werden. Die Betriebe, auf die die Verteilung vorgenommen wird, sind 
n den senkrechten SpaIten unter 1-13 bezeichnet. Die Spalte h gibt die KW.

Stunden del' Betriebe 1-13 an, nach weIehen die Verteilung von i erfoIgt. 

In Betracht kommen Stahlwerk, Blockwalzwerk und Walzwerk. 
Die Bestimmung des anteiligen Verbrauches jedes Betriebes war deshalb 
besonders schwer, weil zuverlassigeDampfmesser nicht vorhanden waren. 
Aus diesem Grunde muBten andere Hilfsmittel zur Losung der Frage 
herangezogen werden. Durch Versuche wurde festgestellt, welcher Teil 
auf Stahlwerk, Blockwalzwerk und Walzwerk entfie!. In unserem 
FaIle fand man, daB aIle drei Betricbe ungefahr gleichen Dampfver
brauch aufzuweisen hatten, und teilte somit die Aufwendungen in drei 
gleiche Teile1). Dabei beriicksichtigte man spaterhin nicht, daB die 

Rede. Die KohIen der Stochkessel werden besonders bestimmt und finden sich 
unter del' Position: "KohIen" des Stahlwerks (S. 86/87), des BlockwaIzwerks (S. 91) 
und des WaIzwerks (S. 93) verzeichnet. 

1) Jedem der drei Betriebe war Y:J der Kessel zur Entnahme von Dampf 
zugewiesen. Da die Dampfleitungen abel' untereinnader in Verbindung stehen, 
so ist die Verteilung nul' eine theoretische. 

Cal mes verteilt die Dampfkosten nach Stundenatmospharen (S. 132). -
Rupp gibt keine klare Darstellung iiber diesen Punkt. Der Dampf wird auch 
hier durch Koks und Hochofengase und teils durch Kohlen erzeugt. Eigenartig 
ist, daB Rupp fiir die Gassubstanz einen Wert berechnet und in die Selbstkosten 
einsetzt (im Gegensatz zu uns). (Vgl. Anm. S. 83.) - In dem Schuchartschen 
Betriebe wird die zum Antrieb der Maschinen erforderliche Kraft teils durch 
die WasserkraftanIage und teils durch die Kesselanlagc erzeugt. Was letztere 
unbetrifft, so war den in Frage kommenden Betrieben eine bestimmte Zahl Kessel 
und die zugehorigen Maschinen zugewiesen. Dampfkosten an sich (pro Kilogramm) 
werden nicht berechnet. Man fiigte die Heizer- und MaschinistenlOhne unter die 
Lohne ein, und die Ausgaben fiir Kohlen wurden besonders aufgefiihrt. (Unter 
Kohlen.) (S. 23 ff., 31, 38.) 

2* 
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Lohn vertei-

l. 2. 3. 4. 5. 6. 

KoksOfen HochOfen Stahlwerk Block- Walzwerk Adjustage walzwerk 

Lohn I Rp.-L. Lohn I Rp.-L. Lohn I Rp.-L. Lolm I Rp.-L. Lohn I Rp.-I,. Lohn I Rp.-L. 

a) Koksiifen 50000 3092 - - - - - - - - - -

b) HochOfen - - 54000 200 - 800 - - - - - -

c) Stahlwerk 4001 30000 1000 500 - - - l 3000 - - - - -

d) Blockwalzwerk - - - - - - 12000 500 - - - --

e) Walzwerk. - - - - - - - - 90000 1500 - -

) Adjustage . - - - - - 600 - 1400 - 2000 60000 1000 
g) Elektr.Abteilung 200 250 400 500 300 600 200 600 800 1700 500 850 

:Kesselabteilung. - - - - - - - - - - - -

i) Werkstatten . - 800 - 2400 - 3200 - 1000 - 9600 - 5000 
k) Bauabteilung. - 1500 - 1800 - 2700 - - - 1500 - -

1) GieBerei . - - - - - - - - - - - -

m) Eisenbahnabtei-
lung. - - - - - - - - -

I 
- - -

n) AlIgem. Kosten - - - - - - - - - - - -
~ 0) Summa .... 100200156421544001530013330018900 11220014000 19080011630016050016850 

Bemerkungen: Die Lohnverteilungsliste II enthalt nur die Lohnbetrage 
der Lohnverteilungsliste I unter I a-c. Die in den wagerechten Spalten dieses 
Bogens genannten Betriebe unter a-n deuten die Lohnlisten an. Die Endsumme 
jeder wagerechten Spalte entspricht der des gleichnamigen Betriebes unter I a-c 
in der Lohnverteilungsliste 1. Die senkrechten Spalten unter 1-13 sollen aIle 
Lohne, die fUr die Produktion dieses Betriebes von ihm selbst oder von anderen 
Betrieben fUr ihn verausgabt sind, sammeln, so daB die Verrechnung in den 
Selbstkosten erleichtert wird. Die Spalten 1-13 sind wieder geteilt in Lohn und 
Reparaturlohn. Unter Lohn werden aIle Lohne gesammelt, die fur dic Produktion 
oder den Betrieb an sich verwandt sind. Insbesondere kommen in diese Rubrik 
aIle Lohnbetrage unter I a des Lohnverteilungsbogens 1. Unter Reparaturlohn 
werden, wie es der Namc andeutet, nur Lohne fur Ausbesserung der Glieder, die 

Dampfbeanspruchung fUr die Betriebe sich geandert h~tte, und . daB 
darum ein anderer Verteilungsschliissel aufgestellt werden miiBte. 

Die Verteilung der Eisenbahnlohne, die fast ausschlieBlich fUr 
Schmalspurzwecke verausgabt werden, ist erheblich komplizierter.· 
Bei der Staatseisenbahn werden Selbstkosten pro Tonnenkilometer 
berechnet. Wenn aUch in Hiittenwerken die Feststellung der Tonnen
kilometer moglich ist, so erfordert dies doch so viel Zeit und Kosten, 
daB ein derartiger Versuch als unpraktisch abgelehnt werden muB. 
Als Verteilungsfaktor wird in unserem Werk die Wageneinheit 1) 

[Forts. s. S. 22. 

1) In diesen Summen sind nur Lohne enthalten, Die Magazingegenstande 
werden auf S. 32 verrechnet. 

Cal mes (S.132) verteilt die Kosten des "Bahnbetriebes" nach "konstanten Ver
haltniszahlen". - R u p p verteilt die Kosten des Bahnbetriebes im Verhaltnis der von 
den einzelnen Lokomotiven verfahrenen Zeit (S. 270). - Schuchart (S.17) gibt die 
Lohne u. die Ausgaben fUrMaterialien usw. der "gemeinschaftlichen Eisenbahnanlage" 
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lungsbogen II. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
Elektr. Kessel- Werk- Bau- Gie13erei Eisenbahn- Allgem. Summa Abteilung abteilung statten abteilung abteilung Kosten 

Lohn I R.-L. Lohn I Rp.-L. Lohn I Rp.-L. Lohn I Rp.-L. Lohn I Rp.-L. Lohn I Rp.-L. LohnIR.-L. 

-

-

-

-
-
-
-
-
-

--

-

-
-

- - - - - - - - - - - - - 53092 
- - - - - - - - - - - - - 55000 

- - - - - - - - - - - -

\ 

- 34900 

- - - - - - - - - - - - - 12500 
- - - - - - - - - - - - - 91500 
- - - - - - - - - - - - - 65000 
- 100 60 200 120 40 60 60 60 200 200 - - 8000 
- 2840 - - - - - - - - - - - 2840 
- - - 3000 1000 - - - 800 - 2200 - - 29000 
- - - - - - - - - - - - - 7500 
- - - - - - - 1000 - - - - - 1000 

- -
I 

- - - -

I 
- - - 10338 - - - 10 338 

- - I - - - - - - - - - - - -
-I - 129401 60 1.3200 Ill20 1 40 1 60 11060 1 860 1100381 2400 1 - 1 - 1 370670 

zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendig sind, verrechnet. Vor aHem 
gehen in diese Rubrik samtliche Betrage unter I b des Lohnverteilungsbogens I. 
Die in I c des letzteren genannten Lohne "Fur andere Betriebe" werden nach der 
Fortsetzung des Lohnverteilungsbogens I auf 1-13 verteilt. (Kesselabteilung 
mit 2840 bleibt vorlaufig unverteilt.) Diese Summen werden unter Reparaturlohn 
verrechnet, da es sich urn Ausbesserungen handelt. Auch die (2000 + 1000) M 
[1. Sp. 7 (a und b)] der elektrischen Abteilung fUr Bctriebs- und Reparaturlohne 
werden auf 1-13 repartiertund unter "Lohn" gesetzt. So ergibt sich unter Beruck
sichtigung des Lohnverteilungsbogens I und seiner Fortsetzung der Lohnver
teilungsbogen II. Die Addition der samtlichen Endsummen der wagerechten 
und senkrechten Spalten muB gleich sein. 

1. fUr "das gemeinschaftliche Schienengeleise," die Bruekenwagen, die 
Platzmeister und deren Scheibenhauschen, 

2. fur "die Lokomotiven (ink!. Kohlenverbraueh), die Lokomotivsehuppen 
und W aggons, " 

gesondert an. Die Betrage von Gruppe 

"Schmelzwerk. 
Tiegelstahlwerk 
Feinblechwalzwerk . 
Mittelblechwalzwerk 
Platinen und Blatterwalzwerk . 
Feineisenwalzwerk . . . 
Das alte Stahlwalzwerk. 
Doppelwalze . 
Werkstatte . 
Aschenwasche 

1-2 werden folganderma13en verteilt: 

Gruppe 1 Gruppe 2 

30% 40% 
2% 

12% 
12% 
4% 

20% 
10% 
3% 
4% 
3% 

100% 

10% 
10% 
5°;': ,0 

10% 
10% 
5% 
5% 
5°/ /0 

100 %" 
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Verteilung der Lohne und 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Koks- Hoch- Stahl- Block- Walz- Ad- Kalk Kessel- Werk-
Men Men werk walzwerk werk justage betrieb statten 

Zahld. 
a) Fahrt 1 Wagen 400 500 400 200 200 150 20 30 100 
b) 

" 
2 

" 
200 300 600 - 700 600 - - -

c) 
" 3 

" 
- - - 300 - - 100 200 200 

d) 
" 

4 
" 300 400 500 400 600 500 - - -

e) 
" 

5 
" 

200 800 300 - 200 300 - - -

f) 
" 

6 
" 

400 500 200 - 300 200 - 100 100 
g) Summa der Wagenl 1500 1 2500 1 2000 1 900 1 2000 1 1750 1 120 1 330 1 400 
h) In Mark. . .. '11293,8 12156,3 11725,061 776,2811725,0611509,441103,501284,641345 
i)" ,,_.... 26,45 44,07 35,26 15,86 35,26 30,84 2,12 5,83 7,05 
k) Summa in Mark .11320,2512200,3711760,321 792,1411760,3211540,281105,621290,47 1352,05 

1) In Mark .... '11259 12098,3411678,661755,4 11678,6611468,841100,721276,981335,74 
m)" "..... 25,69 42,82 34,26 15,42 34,26 29,97 2,06 5,65 6,85 
n) Summa in Mark .11284,6912141,1611712,921 770,8211712,9211498,811102,781282,63 1342,59 

Bemerkungen: Die senkrechten Spalten 1-15 geben die Betriebe bzw. 
die Produkte an, auf die die Wagen, bzw. die Geldbetrage verteilt werden sollen. 
In den wagerechten Spalten a-f linden wir die Gesamtsumme der beforderten 
Schmalspurwagen jeder Fahrt in ihrer Verteilung auf die Betriebe und Produkte. 
Spalte g enthalt die Gesamtsumme der befOrderten Schmalspurwagen jeden 
Betriebes oder Produktes. Nach den Ziffern in Spalte g werden die 12 938 M. 

genommen. Es laBt dies sich urn so leichter ausfiihren, als die Wagen
groBe insonderheit im Schmalspurbahnbetrieb sich ziemlich gleichbleibt. 
Damit nun aber auch die Fahrtlange berucksichtigt wird, sind 6 ver
schiedene Fahrten eingerichtet worden. Jede Fahrt umfaBt den Trans
port einer bestimmten Linie, wobei man die Lange derselben moglichst 
gleich gestaltete. Allmonatlich wird eine Aufstellung seitens der Eisen 
bahnabteilung gemacht, die die Anzahl der befOrderten Wagen fur jeden 
Betrieb und jede Fahrt angibt_ Dabei ist im Auge zu behalten, daB 
auch Einsatz - und Zusatzmaterialien transportiert werden, und 
daB diese Aufwendungen erst iiber das Konto l ) derselben zu gehen haben. 
In unserem FaIle sind es insbesondere Kohlen, Koks, Kalk und Fertig
erzeugnisse. Die Gesamtzahl der Wagen aller Fahrten wird nach Be
trieben und Produkten zusammengestellt und nach dem Verhaltnis 
dieser Zahl werden die 12938 M. vertei1t2). 

Es kommen somit auf 
bei einer Wagenzahl von 

die Koksofen 1500 
die HochOfen . . . . _ 2500 

1) Siehe S. 54. 
2) Siehe obige Tabelle. 

M. 
1293,8 
2156,3 
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Magazinkosten der Eisenbahnabteilung. 

10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Trans· Zu ver-
Eisen- port von Zu ver- teilen-

Bau- Fertig- teilender Zu- der Ma- Zu-GieBerei bahn- Kohlen Koks Summe 
~bteiIg. erzeug- Lohn- schlag gazin- schlag abteilg. nissen betrag betral( 

- - - - - - 2000 - - I - -
- 100 - - -. - 2500 - - - -

300 100 300 - - - 1500 - - - -

- - - - - - 2700 - - - -
- - - 400 500 600 3300 - - - I -

100 200 400 500 3000 
I 

- - -- - - I -

300 1 300 1 300 1 600 1 900 1 1100 1 150001 1 1 
258,771258,771258,771517,531776,291 948,79 1 

5,29 5,29 - 10,58 15,87 19 1129381 - I 
- 258,77 

264,06 1 264,06 1 1 528,11 1 792,16 1 967,791 1 1 1 1 
251,8 1251,8 1251,8 1503,6 1755,4 I 923,26 1 

5,14 5,14 - 10,28 15,42 18,84 251,8 
256,94 1 256,94 1 1 513,88 1 770,82 1 942,10 1 1 1 1 - 1 

auf die Betriebe und Produkte verteilt (Spalte h 1-15). SpaIte h 12 muB weiter 
verteilt werden, und zwar nach dem VerhiUtnis der Spalten g 1-15 exklusive 12. 
Die Verteilung finden wir in Spalte i. Spalte h + i ergibt k. Auf demselben Wege 
sind die Magazinkosten der Eisenbahnabteilung verteilt. Es geschieht dies in 
Spalte 1. Die Weiterverteilung von I 12 erfolgt in Spalte m. Spalte m + I ergibt n. 

bei einer Wagenzahl von M. 
das Stahlwerk 2000 1725,06 
das Blockwalzwerk. 900 776,28 

das Walzwerk. .. 2000 1725,06 
die Adjustage. .. 1750 1509,44 
die Kesselabteilung 330 284,64 
die Werkstatten . 400 345,00 
die Bauabteilung. 300 258,77 
die GieBerei 300 258,77 
die Eisenbahnabteilung 300 258,77 
den Kalk . 120 103,50 
die Kohlen . . . . . . 600 517,53 
den Koks ...... 900 776,29 
die Fertigwarenerzeugn. llOO 948,79 

Die 258,77 M., die fur den Selbstverbrauch der Eisenbahnabteilung 
erforderlich waren, mussen den Transportkosten der ubrigen AbteiIungen 
zugeschlagen werden, und zwar im Verhaltnis der beforderten Wagen
zahl, exklusive der der Eisenbahnabteilung. Die Gesamtsumme der 
Wagen belauft sich somit nicht auf 15000 sondern nur auf 14700. 
An der Summe von 258,77 M. partizipieren die KoksOfen mit 26,45 M., die 



24 Selbstkostenberechnung eines gemischten GroBeisenbetriebes. 

Lohnver-

l. 2. 3. 4. 5. 6. 

Koks5fen Hochiifen Stahlwerk Block- Walzwerk Adjustage 
walzwerk 

Lohn IR.-L. Lohn IR.-L. Lohn IR.-L. Lohn IR.-L. Lohn IR.-L. Lohn IR-I.. 

KoksOfen (a) 50000 30921 -
- -

80J 
- - - -

1 
- -

HochOfen (b) - - 54000 200 - - - - - - -

StahIwerk (c) - - - 400 (30000) 
1 3000J 

1000 - 500 - - - -. 

BIockwaIz- - - - - - 12000 500 - - - -
werk (d) 
Walzwcrk (e) - - -- - - - - 500 90000 1500 - -
Adjustage (f) - - - - - 600 - 1400 2000 60000 1000 
Elektrische 
Abteilung (g) 200 25C 400 500 300 600 200 600 800 1700 500 850 

Kesselbetrieb 
(h). - , 800 -

'2400 
- ,1000 - ,1000 - 1000 -

'5000 Werkstatt. (i) - - - 3200 - 1000 - 9600 -

Bauabteilung 
(k). - 1- - 1800 - 2700 - - - 1500 - -

GieBerei (1). - 500 - - - - - - - - - -

Eisenbahna b-
teilung (m) . 1320,25 - 2200,37 - 1760,32 - 792,14 - 1760,32 - 1540,28 -

Allgemeine 
Kosten (n) . - - - - - - - - - - - -

Summa (0) . 151520,251564*6600,371 5300l35060,321990* 2992, 1415000l92560,3211730~62040,2816850 
Bemerkungen: Lohnverteilungsbogen III baut auf Lohnverteilungs

bogen II auf; enthalt somit nur die Lohnbetrage unter I des Lohnverteilungs
bogens I. Die im Lohnverteilungsbogen II unter Spalte 12 (EisenbahnabteiIung) 
enthaltrnen Betrage (10538 + 2400) M. sind auf dem Sonderbogen (S. 22/23) verteilt 
und auf diesem Bogen in Spalte m entsprechend eingereiht. Der unter Eisen
bahnabteiIung (Spalte m 12) verbleibende Rest von 2393,68 Mist nur der Voll-

Hoehofen mit 44,07 M., das Stahlwerk mit 35,26 M., das Bloekwalzwerk 
mit 15,86 M., das Walzwerk mit 35,26., die Adjustage mit 30,84 M., 
die K,esselabteilung mit 5,83 M., die Werkstatten mit 7,05 M., die Bau 
abteilung mit 5,29 M., Kalk mit 2,12 M., Kohlen mit 10,58 M., Koks 
mit 15,87 M. und die Fertigwarenerzeugnisse mit 19 M. Naeh Einsetzung 
dieser Werte in die Lohnverteilungsliste II entsteht die Lohnverteilungs
liste III (siehe oben). 

Es bedarf nur noeh einer Verteilung der restierenden Lohnsummen 
des Kesselbetriebes, der Werkstatten undder Bauabteilung. Die 
290,47 M.I) des Kesselbetriebes, die von der Eisenbahnabteilung her
riihren, werden wieder in drei Teile geteilt und je zu einem Drittel 
dem Stahlwerk, Bloek~a]zwerk und Walzwerk zugefiigt. 

Die auf Seite24/25 Spalteo9 und 0 10 genannten Werkstatt- und 
Bauabteilungslohne verlangen aueh eine individuelle Behandlung. 

1) Siehe S. 24/25 Spalte 08. 
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t eilungs bogen III. 

" ,. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
Elektr. Kessel- Bau-Werkstatten GieBerei Eisenbahn

abteilung 
Allgem. 
Kosten Abteilung abteilung abteilung 

LohnIRp.-T,. Loho I Rp.-L. Lohn I Rp.-L. Lohn IR.-L. Lohn ![Rp.-L. Lohn I Rp.-L. LohnIRp.-L. 

=1=1=1====1= 

200 120 40 60 60 60 

- 3000 1000 800 

- 1000 
Rest 

264,06 - 2393,68 -1-

- 1 - -1-
290,47 1 - 1352,051 - 1264,06 -

-1- -1- - - -1-
-I - 290,471 - 13552,05111201304,06 60 1324,061 860 2393,681 - I - I - I 

standigkeit halber aufgefiihrt. Er wird spater (S. 56/64, 108) verwertet fiir die 
Produkte. Die in Spalte 8 desLohnverteilungsbogens II (Kesselabteilung) genannten 
Summen (2940 + 60) M sind auf diesem Bogen in Spalte h auf die in Frage 
kommenden Betriebe verteilt. Die Endsumme (370 670) des Lohnverteilungsbogens 
II und III sind gleich. 

Letztere Sum men bilden nur einen kleinen Rest des Gesamtbetrages der 
in beiden Betrieben entstandenen Lohne. Die Hauptsumme ist bereits 
auf Seite 20/21 in den Spalten i und k nach den Angaben der Betriebe 
liber die wirklichen gegenseitigen Lieferungen verrechnet. Der Rest
lohnbetrag liil3t sich aber in dieser Form nicht behandeln. Er ist ent
standen aus den GehiiJtern der Meister, aus den Reparaturlohnen fUr 
die Werkstatten selbst usw., die man ohne weitere Erorterung den Haupt
betrieben nicht zuschreiben kann. Ebenso kommt der Anteil an den 
Lohnen anderer Betriebe fi.ir Beleuchtung, Kraft- und Transport
zwecke usw. den Werkstatten hinzu, die von demselben Gesichtspunkte 
zu betrachten sind. Bestimmte Anhaltspunkte fur eine exakte Auf
teilung dieser Summen lassen sich auch nur schwer finden. Infolgedessen 
gehen die Meinungen bei Bestimmung des Verteilungsfaktors weit aus
einander. Unser Werk ging von dem Standpunkt aus, daB die auf 
Seite 24/25 Spalte 09 genannte Restsumme, die sich aus Aufwendungen 
fi.ir Werkzeuge und die Werkstattgebaude zusammensetzt, nur da· 

Summa 

53092 
55000 

34900 

12500 

91500 
65000 

7440 

3000 
26800 

7500 
1000 

12938 

370670 
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durch moglich geworden ist, daB durch die Werkstatten Reparatur
arbeiten usw. fur andere Betriebe geleistet werden muBten. 

Wenn darin aber die Ursache fUr das Werden der Restsumme liegt, 
so muB auch eine Verteilung derselben nach MaBgabe dieser Betrage 
gerech tfertigt sein. 1 ) 

Aus der Fortsetzung des Lohnverteilungsbogens I (siehe S. 18/19 

Spalte f) ersehen wir, daB die Werkstatten an Reparaturlohnen fur: 

die Koksofen . 800 M. 
die Hochofen . 2400 

das Stahlwerk 3200 

das Blockwalzwerk 1000 
" 

das Walzwerk. 9600 
" die Adjustage . 5000 
" die GieBerei 800 " ausgegeben haben. 

Da aber die Werkstatten auch 2200 M. fur die Eisenbahnabteilung 
aufgewandt haben, so muBte eigentlich dieser Betrag auch bei der 
Verteilung Berucksichtigung finden. Dadurch wurde aber die auf 
Seite 22/23 erledigte Repartierung der Eisenbahn16hne von neuem be
ginnen. Urn dies zu vermeiden, beging man die Inkorrektheit und 
zog in den Verteilungsplan nur die obengenannten Betriebe mit den 
entsprechendenBetragen ein. Auch hieraus laBt sich erkennen, daB in dem 
Verteilungsproblem sehr groBe Klippen umschifft werden mussen, 
die nicht immer eine Freude der Beteiligten aus16sen. 

1) Wahrend in unserer Darstellung die Werkstattkosten in Lohne und 
Magazinkosten getrennt werden und in den Lohn- und Magazinkosten der Haupt
betriebe verrechnet werden, bez. unter Reparaturen zu verbuchen sind, wird 
nach Cal mes (S. 132) fiir jede Werkstattenarbeit ein Kommissionszettel heraus
geschrieben, auf dem Material und Lohne vermerkt werden, und zu dem ein Un
kostenzuschlag von x % kommt. In den Selbstkosten figuriert der Anteil eines 
Betriebes an den gesamten Werkstattkosten unter: "Werkstatten". Infolge
dessen hat Calmes nicht die zeitraubende Verteilung nach der oben angegebenen 
Art vorzunehmen. 

Rupp (S. 244) wendet ein ahnliches Verfahren wie wir an: "Es ist aber 
zu beachten, daB die kleineren und Nebenbetriebe unberiicksichtigt bleiben 
und nur der Hochofenbetrieb, die Konverteranlage, die BlockstraBe und die 
WalzenstraBen diese Werkstattkosten tragen." (Nach Lohnen und Magazin
kosten getrennt.) 

Schuchart berechnet auch nicht die Werkstattkosten insgesamt, vielmehr 
trennt er jede Reparatur usw. sofort in die Lohne und Magazinkosten. Zu den 
Lohnen wird ein Zuschlag fiir Werkzeugkosten gemacht, der nach der Art der 
Werkstattenarbeiter variiert. Der so vermehrte Lohnbetrag und die Magazin
kosten werden addiert und unter "Wiederherstellung" in die Selbstkosten ein
gesetzt. Zu beachten ist, daB die Betriebsteile, die den Charakter von Neben
betrieben haben, ihre "Wiederherstellungskosten" wieder auf andere iibertragen 
miissen. (Besondere Verteilungsschliissel.) (V gl. S. 19 ff.) 
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Nach den oben genannten Summen werden die 4672,05 M. der 
Werkstatten (Lohnverteilungsbogen III Seite 24/25 Spalte 09) verteiIt. 
Es erhalten darnach: 

KoksOfen 
HochO£en 
Stahlwerk 
Blockwalzwerk 
Walzwerk 
Adjustage 
GieBerei 

163,931\'1. 
491,80 " 
655,72 " 
204,92 " 

1967,17 " 
1024,58 " 

163,93 " 

Bei der Bauabteilung wird die Verteilung von 364,06M. (siehe S. 24/25 
Spalte 010) in ahnlicher Weise vorgenommen. Es entfallen darnach auf 

die KoksOfen . 
die HochOfen . 
das Stahlwerk 
das Walzwerk. 

72,81 M. 
87,38 " 

131,06 " 
72,81 " 

Nach diesen Feststellungen wird der endgiiltige Lohnverteilungs
bogen IV (siehe S. 28/29) aufgestellt, der fiir jede der 6 gesonderten Selbst
kostenaufstellungen die Lohnsummen fiir Betrieb und Reparaturen 
angibt. Die Endsummen der Bogen II, III, und IV sind einander gleich 
und stimmen mit dem Gesamtbetrag der 3 ersten Rubriken des Lohn
verteilungsbogen I iiberein. Dadurch hat der Selbstkostenrechner bei 
den teilweise sehr komplizierten Verteilungsarbeiten ein Kontrollmittel 
in der Hand. 

~) Die Magazinkosten. 

Die Verteilung der Magazinkosten erfolgt fast in derselben Weise 
wie die der Lohne 1). Wir konnen uns deshalb viel kiirzer fassen. Die 
Magazinrechnung liegt in den Handen einer Magazinverwaltung, die 
monatlich fiir jeden Betrieb den Verbrauch an Magazingegenstanden 
zusammenstellt. Infolge· des Ineinandergreifens der Abteilungen muS 
jede Betriebsliste wieder daraufhin analysiert werden: 

1) Jeder Betriebsteil hat eine Magazinliste. Es bestehen also ebensoviel 
Magazinlisten wie Lohnlisten (vgl. S. 14). Auch bei der Magazinverteilung sollen 
alle Magazinkosten, soweit sie in die Selbstkosten hineingehOren, schlieBlich 
auf die Hauptbetriebe verrechnet werden. Deshalb muD bei jeder Magazinbe
stellung der Betriebsteil (oder ein Konto, wenn fur die Betriebe bestimmte Be
zeichnungen eingefiihrt sind) angegeben sein. In den Magazinheften der Werk
statten usw. finden sich somit die Magazinkosten fur die ausgefuhrten Reparaturen 
der ubrigen Betriebe gesondert vermerkt. Meistens werden aber diese Magazin
kosten direkt in die Magazinlisten der zugehOrigen Betriebe eingesetzt (vgl. Anm. 
S. 14). Ein ahnliches Verfahren gibt auch Rupp an (S. 246/247). 
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1. 

KoksOfen 

KoksOfen (a) 150000 
HochOfen (b) -

Stahlwerk (c) I -
Blockwalz-
werk (d). 

Walzwerk (e) 
Adjustage (f) 
Elektr. Ab-
teilung (g) 

Kesselbetrieb I _ 
(h) . J 

200 

Werkstatten I 
(i) . I 

Bauabteilung \ _._ 
(k) . I 

GieBerei (l) . 

13092 

250 

(163,93 
1\800 
f 72,81 
,\1500 

I Eisenbahn
abteilung(m 

Allgemeine 
Kosten (n) 

1320,25, 

- I 

2. 3. 

Hochofen Stahlwcrk 

54000 200 1 = 
If 30000 
\ 3000 

400 

I 800 

1000 

400 500 

fl 491,80 
- \,2400 

fl 87,38 
- \}800 

2200,371 

600 

300 600 
f 96,82 

- 11000 
f 655,72 
\3200 
f 131,06 

- :12700 
- 1 _ 

i 
1760,321 -

- I -

4. 
Block

walzwerk 

i 500 

12000 500 

1400 

200 '600 
_ fl 96,82 

1'1000 
f 204,92 
\,1000 

792,14 

Lohnver-

5. 

Walzwerk 

90000 I 1500 
2000 

800 
, 

: 1700 
:f 96,83 
1\1000 
if1967,17 
1\9600 
If 72,81 
1\1500 
I 

i 

1760,3~1 
I 

- i 

Summa (0) . 151520,25:5878, 7 4156600,37:5879,18\35060,32110783,60112992,1415301, 7 4192560;32119436,81 

Bemerkungen: LohnverteiIungsbogen IV baut auf Lohnverteilungs
bogen III und somit auch auf II auf. Die im Lohnverteilungsbogen III in Spalten 8, 
9 und 10 enthaltenen Betrage von 290,47 M. und (3552,05 + ll20 M.) und (304,06 
+ 60 M.) sind nach den im Text genannten Grundsatzen auf die iibrigen Betriebe 
verteilt und finden sich in den Spalten h, i und k. Da die neu zugefiigten Betrage 

1. ob die Magazingegenstande direkt in die Selbstkosten zu ver
rechnen sind, 

2. ob die Magazingegenstande indirekt in die Selbstkosten zu ver· 
rechnen sind, 

3. ob sie nicht in die Selbstkosten verrechnet werden. 

Die Zusammenstellung der Gesamtsumme samtlicher Betriebe 
nach diesen Prinzipien geschieht in dcr Magazinverteilungsliste 1. 
(siehe S.30/31). 

Die Betrage, die nicht in die Selbstkosten einzubeziehen sind, 
werden direkt der Buchhaltung angegeben (Umbau, Neubau, fii.r 
fremde Personen). Die indirekt zu verrechnenden Summen werden bei 
den Generalunkosten naher betrachtet. Es bleibt uns die Aufgabe, 
die Betrage der drei ersten Spalten im Werte von 140946 M. so zu ver-
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teilungsbogen IV. 

6. 

Adjust age 

60000 

7. 
Elek

trische 
Abteilg. 

.§ I~.§ 
o ",0 
H p:1H 

8. 
Kessel
abtei' 
lung 

.§ I~.§ 
o '" 0 H P;H 

_1-
-1--1-

9. 

Werk
statten 

10. 

Bauab
teilung 

=1= = 1= _1- _1_ 

=1= -
I 
I 

500 

1000 

I 850 ---1----

11024,58 
- 15000 - - - - - - -

11. 

GieBerei 

60 60 

1163,93 
l800 

- 1000 

1540,28 264,06 

-I 

12. 13. 
Eisenbahn- Allgem. 
abteilung Kosten 

- _1-

= =1= 

- 1- -1-
- 1- -1-

Rest I - -1-
2393,68 1 -1- 1 -

- 1- -1-

14. 

Summa 

53092 
55000 

34900 

12500 
91500 
65000 

7020 

3290,47 

27472,05 

7864,06 

1000 

12031,42 

62040,28~7874,5~ -1-1-1 -I - I-I - - 11324,06:1023,9*393,68 - I-I - 1370670,00 

gesondert aufgefiihrt sind, so ist das Auffinden derselben leicht. Die Endsumme 
yom Lohnverteilungsbogen IV stimmt mit der yom Bogen III und II iiberein. 
Zweck des ganzen Lohnverteilungsverfahrens war die Endsumme der Spalten 1, 
2, 3, 4, 5, 6 und 11 zu erhalten, die erst nach dieser vielfaltigen Bearbeitung fiir 
die Selbstkostenberechnung verwertbar sind. 

teilen, daB die Hauptbetriebe damit bela stet werden. Zuerst greifen 
wir wiederum die Rubrik "Fur andere Betriebe" heraus. Nach den Auf
schreibungen1) verteilen sich die Werte, wie sie in der Fortsetzung der 
Magazinverteilungsliste 12) angegeben sind. Aus diesen Veranderungen 
ergibt sich die Magazinverteilungsliste Ira), die in ihren senkrechten und 
wagrechten Spalten die Summe von 140946 M. ergeben muS. Des 
weiteren werden die Aufwendungen der elektrischen und der Eisenbahn
abteilung verrechnet. Nach Magazinverteilungsliste II sind 1500 M. 
auf die elektrische Abteilung verbucht. Jeder Betrieb partizipiert 
daran nach MaBgabe des Verbrauches der Kilowattstunden. 

[Forts. s. S. 32. 
1) V gl. die Anmerkung auf S. 8. 
2) V gl. S. 30/31. 
3) Siehe S. 32/33. 
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Magazinver-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Magazinlisten: 

Koksofen HochOfen Stahl- Block- Walz- Ad-
werk walzwerk werk justage 

I I I I I. 
a) Fiir die produktiOn} ( 19000} 

oder den Betrieb 15000 9000 
lRP.1800 

7000 20000 16000 
an sich ..... 

b) Fiir Reparaturen . 606 1000 1900 1000 2000 1500 
c) Fiir andere Betriebe - 500 I 700 - I - 2000 

d) Summa 15606 10500 23400 
I 

8000 22000 19500 

II. 
I e) Fiir die Unterhal-

tung des Betriebes - - - I - - -

III. 

I I I I I 
f) Fiir Umbau - - - - - -

g) Fiir Neubau -

I 

-

I 

-

I 

-

I 

-

I 

-
h) Fiir betriebsfremde 

Personen 300 - 200 - - -

i) Summa I 300 200 

Bemerkungen: Die Magazinverteilungsliste I enthalt samtliche Ausgaben 
fur Magazingegenstande einerlei, ob sie fiir die Selbstkostenrechnung bestimmt 
sind oder nicht. Wie im Lohnverteilungsbogen I erfolgt hier zuerst eine Scheidung 
in Magazinausgaben, die direkt (I), die indirekt (II) oder die nicht (III) in die 
Selbstkosten zu verrechnen sind. Die senkrechten Spalten 1-13 geben die Magazin-

Fortsetzung der Magazin-

1. 2. 3. 4. 5. 

KoksOfen HochOfen Stahlwerk Block- Walzwerk walzwerk 

Fiir andere Betriebe: 
a) HochOfen - - 500 - -
b) Stahlwerk . 300 - 400 -

c) Adjustage . - - 300 700 1000 

d) Elektr. Abteilung. 200 400 500 400 1500 
e) Werkstatten. 500 1500 2000 800 6200 
f) Bauabteilung. 1000 1200 1800 - 1000 

Bemerkungen: Die weiteren Magazinverteilungslisten (II-IV) enthalten 
nur noch die Magazinkosten unter I a-c der Magazinverteilungsliste I. Auf 
diesem Fortsetzungsbogen werden nur die Magazinkosten unter I c "Fiir andere 
Betriebe" der Magazinverteilungsliste I behandelt. Die Ie der Magazinver-
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teilungsliste 1. 

7. 8. 9. 10. II. 12. 13. I 14. 
Elektr. Kessel- Werk- Bau- GieI3erei Eisenbahn- Allgem. 

I 
Summa Abteilung abteilung statten abteilung abteilung Kosten 

I I I 

1000 - 1500 - 1200 9240 - 100740 
500 - 600 - - 1600 - 10706 

4000 2300 15000 5000 - I - - I 29500 

5500 2300 I 17100 I 5000 I 1200 I 10 840 I - 140946 

I 

I 

I I I 1000 - 8000 I 1400 - - 4000 I -

- I - 6000 12000 -
I 

1200 - -

1500 

I 

- 9000 15000 -

I 

1500 - -

- - 3000 2000 - - - -

1500 18000 I 29000 I 2700 I 

listen an, die auf die wagerechten (a-h) verteilt sind. Die Werte unter III bleiben 
in der Selbstkostenrechnung unberiicksichtigt, die unter II werden erst spater 
(siehe S. 38) verarbeitet. Fur die weitere Behandlung bleiben wiederum nur die 
Spalten a, b, c unter 1. 

verteilungsliste 1. 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Adjustage Kessel- Werk- Bau- GieI3erei Eisenbahn- Summa betrieb statten abteilung abteilung 

- - - - - - 500 
- - - - - - 700 
- - - - - - 2000 

600 50 100 50 50 150 4000 
2000 - - - 500 1500 15000 

- - - - - - 5000 

27200 

teilungsliste I entsprechenden Summen linden sich in den wagerechten Spalten 
dieses Bogens a-f unter 12. Diese Betrage werden auf die Betriebe 1-11 nach 
den Aufschreibungen verteilt. 
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Magazinver-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Bloek- Ad-Koksofen Hoehofne StahIwerk waIzwerk WaIzwerk justage 

Mag. I Rep. Mag. IRep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. IRep. 

Koksofen (a) . 15000 606 - - - - - - - - - -

HoehOfen (b) . - - 9000 1000 - 500 - - - - - -

8tahIwerk (e). 300/ 
19000 1900 400 - - -
1800 - - - - -

Bloekwalzwerk (d) - - - - - - 7000 1000 - - - -
Walzwerk (e). - - - - - - - - 20000 2000 - -
Adjustage (f) . - - - - - 300 - 700 - 1000 16000 1500 
Elektr. Abteilung (g) - 200 - 400 - 500 - 400 - 1500 - 600 
Kesselbetrieb (h) . - - - - - - - - - - - -

Werkstatten (i) . - 500 - 1500 - 2000 - 800 - 6200 - 2000 
Bauabteilung (k) . - 1000 - 1200 - 1800 - - - 1000 - -
Gie.6erei (1). - - - - - - - - - - - -

Eisenbahnabteilung 

1= 1 1 
(m) - - - - - - - - - - -

Allgem. Kosten (n) - - - - - - - - - - -

Summa (0). . . . 1150001230619000 144001208001700017ooo133001200ool11 70011600014100 

Bemerkungen: Die Magazinverteilungsliste II enthalt nur die Magazin
kosten unter I der Magazinverteilungsliste I a-c. Die in den wagereehten Spalten 
genannten Betriebe (a-n) weisen auf die Magazinkosten hin. Die Endsumme 
jeder wagereehten Spalte (13) entsprieht der des gleiehnamigen Betriebes unter 
I a-e der Magazinverteilungsliste 1. Die senkreehten Spalten unter 1-13 sollen 
aIle Magazinkosten, die fiir die Produktion dieses Betriebsteiles von ihm selbst 
oder von anderen Betrieben fUr ihn verausgabt sind, sammeln. Die Spalten 1-13 
sind wieder geteilt in Mag. = Magazinkosten und Rep. = Reparaturkosten. Ersterc 
Rubrik enthalt aIle Maga,zinaufwendungen, die fiir den Betrieb oder die Produktion 

Danach kommen auf 
die KoksOfen 100 M. 

" Hochofen 200 " 
das Stahlwerk 150 " 
"Blockwalzwerk 100 " 
" Walzwerk 400 " 

die Adjustage 250 " 
den Kesselbetrieb 50 " 
die Werkstatten 100 " 

" Bauabteilung 20 " 
" Eisenbahnabteilung 100" 

Die Repartierung der Eisenbahnmagazinkosten erfolgt genau 
80 wie die der Transportlohne1 ). Nach dem Verhaltnis der Wagen 
werden die 9240 + 3250 + 1002) = 12 590M. verteilt. DeraufdieEisen· 
bahnabteilung entfallende Betrag von 251,9 M. wird nach MaBgabo 

1) Siehc· S. 20/23. 
II) Siehe S. 32/33 Spalte 0 12 und S. 32 unten. 
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tellungsliste II. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
Elektr. Kessel- Werk- Bau- GieBerei Eisenbahn- Allgem. 

Abteilung betrieb statten abteilung abteilung Kosten Summa 
Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. 

- - - - - - - =1 - - - - - - 15606 
- - - - - - - - - - - - - 10 500 

- - - - - - - - I - - - - - - 23400 

- - - - - - - - - - - - - - 8000 
- - - - - - - - - - - - - - 22000 
- - - - - - - - - - - - - - 19500 

1000 500 - 50 - ]00 - 50 - 50 - 150 - - 5500 
- - 2300 - - - - - - - - - - - 2300 
- - - - 1500 600 - - - 500 - 1500 - - 17100 
- - - - - - - - - - - - - - 5000 
- - - - -

I 

- - - 1200 - - - - - 1200 

- - - - - - - - - - 9240 1600 - - 10840 
- - - - - - - - - - - - - - -

1000 1500 12300 I 50 11500 1700 1 - I 50 11200 155019240 132501 - I - 1 140946 

an sich sind, wahrend letztere nur die Magazinkosten fUr Ausbesserungen, Repara
turen enthalt. In ersterer Rubrik sind aIle Positionen aus I a und in letzterer 
aus I b der Magazinverteilungsliste I enthalten. Die in der Fortsetzung des 
Magazinverteilungsbogens I bewerkstelligte Gliederung von I c (Magazinkosten 
fiir andere Betriebe) umfaBt ausschlieBlich Reparaturaufwendungen und sind 
letztere in diesem Bogen beriicksichtigt. Nachdem die in der senkrechten Spalte 14 
unter a-n genannten Summen entsprechend auf die zugehiirigen Betriebe ver· 
teilt sind, werden die samtlichen Betrage der senkrechten Spalten addiert. Dabei 
miissen die Endsummen alIer senkrechten und wagerechten Spalten gleich bleiben. 

der restierenden Wagenzahl auf die iibrigen Betriebe verrechnet, so 
daB der Anteil jedes Betriebes an den Magazinkosten der Eisenbahn
abteilung sich stellt 

fiir die Koksofen . 
" Hochofen. 

" das Stahlwerk 

" 
Blockwalzwerk 

" Walzwerk 
" die Adjustage 
., den Kesselbetrieb 
" die Werkstatten 

" Bauabteilung 
" GieBerei 

" Kalk . 
" Kohlen 
" Koks .. 
" Fertigwarenerzeugnisse 

Wag n e r, Selbstkostenberechnung. 

auf 1284,69 M. 
" 2141,16" 
" 1712,92" 
" 770,82" 
" 171 2,92 " 
" 1498,81" 

" 

282,63 " 
342,59 " 
256,94 " 
256,94 " 
102,78 " 

" 513,88" 

" 
" 

770,82 " 
942,10 " 

3 
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Magazinver-

l. 2. 3. 4. 5. 6. 

KoksOfen HochOfen Stahlwerk Block- Walzwerk Adjustage walzwerk 

til l'i,tiI til I'i,:: til l'i,tiI til ~:: til I'i,:: til 
GiS 

~~ ~ 
GiS 

~~ GiS GiS GiS 
::01 ~::01 ::01 ::01 ~::01 ::01 ~::01 ::ol 

Koksofen (a) 15000 606 - - - - - - - - -
HochOfen {b) - - 9000 loo(] - 500 - - - - -

Stahlwerk (c) - - - 30(] { 19000 190(] 400 1800 - - - -
Block-
walzwerk(d) - - - - - - 7000 1000 - - -

Walzwerk (e) - - - - - ~ - 20000 200C -
Adjustage (f) - - - - - 300 - 700 - 100( 16000 
Elektrische 
Abteilung(g) 100 200 200 400 150 500 100 400 400 150( 250 

Kesselbetrieb 
(h) . - - - - - - - - - - -

Werkstatt. (i) - 500 - 1500 - 2000 - 800 - 6200 -
.Bauabteilung 

(k) . - 1000 - 120( - 180( - - - 1000 -
GieBerei (1). - - - - - - - - - - -
Eisenbahnab-
abteilung(m) 1284,69 - 2141,16 - 1712,92 - 770,82 - 1712,92 - 1498,81 

Allgemeine 
Kosten (n). - - - - - - - - - - -

Summa (0). 16384,69 2306 11341,16 4400 22662,92 7000 7870,82 330( ~2112,92 11700 17748,81 

Bemerkungen: Magazinverteilungsliste III baut auf Magazinverteilungs
liste II auf. Von der Magazinverteilungsliste II werden die Betrage der elektrischen 
und die der Eisenbahnabteilung weiterverteilt, und zwar die elektrische Abteilung 
zuerst. Der Betrag der letzteren von (1000 + 500) M. wird nach der im Text 
angedeuteten Weise (s. S. 00) verteilt und ist auf diesem Bogen den betreffenden 
Betrieben zugeschrieben. Da diese Aufwendungen fiir die Erzeugung des elek
trischen Stromes hauptsachlich verwandt werden, so finden sich die Summen 
unter den Betriebsmagazinkosten von der wagerechten Spalte g. Aus dieser 

Unter Einfiigung dieser Betrage entsteht die Magazinverteilungs
Hste IIP}. Von letzterer miissen noch die Summen 

von 2632,63 + 50 2682,63 M. fiir den Kesselbetrieb 
" 1942,59 + 700 = 2642,59" " "Werkstatten 
" 276,94 + 50 = 326,94;, " "Bauabteilung 

abgewalzt werden. Die Magazinkosten fiir den Kesselbetrieb werden wie 
die Lohne zu drei gleichen Teilen auf Stahlwerk, Blockwalzwerk und Walz
werk verteilt (2682,63 : 3 = 894,21 M.). Die Werkstattmagazinkosten 
werden als Zuschlag zu q.en bereits durch Aufschreibungen verrechneten 
Magazinkosten geschlagen. Ebenso wird bei der Bauabteilung verfahren. 
Es sind verteilt worden an Werkstattkosten auf 

1) Siehe oben. 

~t>i 

~~ 

-
-
-

-
-

1500 

600 

-
2000 

-
-

-

-
4100 
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teilungsliste III. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
Elektr. Kesselbetrie b Werkstatten Bau- GieBerei Eisenbahn- Allgem. 
Abteilg. abteilung abteilung Kosten 

00 
'" >1 

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
- I 

~ci! .. ';'00 00 ';'00 .. .;.'" .. ",,,, .. .;. .. '" ~ti! 
"", '" "", '" "", '" "", .. 

~~ '" "" .. ~)j ~>1 >1 ~>1 >1 ~>1 >1 ~>1 >1 >1 ~>1 >! 

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- 50 50 100 100 20 50 30 50 - - - -

- 2300 - - - - - - - - - - -
- - - 1500 600 - - - 500 - - - -

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1200 - - - - -

Rest 
- 282,63 - 342,59 - 256,94 - 256,94 - 2329,58 - - -

- - - - - - - - - - - -

-12632,63 50 1942,59 700 276,94 50 1486,94 550 2329,58 - - -

Verteilung erhalt die Eisenbahnabteilung 100 M., dazu kommen von der Magazin
verteilungsliste II (9240 + 3250) M., so daB insgesamt 12590 M. zu repartieren 
sind. Diese Summe ist auf dem Sonderbogen (s. S. 22(23) mit den Eisenbahnlohnen 
verteilt und findet sich auf diesem Bogen unter m 1-13. Der in Spalte m 12 
verzeichnete Betrag von 2329,58 M. ist der Anteil verschiedener Produkte an den 
Magazinkosten der Eisenbahnabteilung, die auf S. 55 verrechnet werden. Auch 
hier stimmen die Endsummen der senkrechten und wagerechten Spalten iiberein. 

die KoksOfen . 
" Hochi:ifen 

das Stahlwerk 
" Blockwalzwerk 
". Walzwerk 

die Adjustage. . . 
die GieBerei 

An den 2642,59 M. partizipieren 
Koksi:ifen . 
Hochi:ifen ... 
Stahlwerk 
Blockwalzwerk 
Walzwerk 

500M. 
1500 

" 2000 
" 

800 
" 

6200 
2000 ,. 
500 

" 
somit die 
. mit 97,85 M. 
. " 293,60" 

391,50 " 
156,60 " 

" 1213,69" 
3* 

14. 

Summa 

15606 
10 500 

23400 

8000 
22000 
19500 

5250 

2300 
15600 

5000 
1200 

12590 

-
140 946 
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Magazin ver· 

1. 2. 3. 4. 5. 

Koksofen HochOfen Stahlwerk Blockwalzwerk Walzwerk 

Magazin I Reparat. Magazin I Reparat. Magazin I Reparat. Magazin IReparat. Magazin I Reparat. 

a) Koksofen 15000 606 -
11000 

- - - - - -
b) HochOfen - - 9000 - 500 - - - -

{ 19000 
c) Stahlwerk - - - 300 1800 1900 - 400 - -

Dolomit 
d) Block-

walzwerk - - - - - - 7000 1000 - -

e) Walzwerk - - - - - - - - 20000 2000 
f) Adjustage. - - - - - 300 - 700 - 1000 
g) Elektr. Be 

trieb. 100 200 200 400 150 500 100 400 400 1500 
h) Kesselbe-

trieb. - - - - - 894,21 - 894,21 - 894,21 
i) Werkstat- } { 500 ( 1500 { 2000 (800 {6200 - 97,85 -

l 293,60 - 391,50 -
l156,6C 

-
1213,69 en ... 

k) Bauabtei- l { 1000 { 1200 { 1800 (1000 
lung. . I - 65,39 

-
78,46 

- 117,70 - - -
l 65,39 

I) GieBerei . - - - - - - - - - -
m)Eisen-

bahnab-
teilung. 1284,69 - 2141,16 - 1712,92 - 770,82 - 1712,92 -

n) Allgem. 
Kosten. - - - - - - - - - -

0) Summa .116384,69[2469,24111341,16[4 772,06122662,92[8403,4117870,82[4350,81122112,92[13873,29 

Bemerkungen: Magazinverteilungsliste IV baut auf Magazinverteilungs
liste III und II auf. Die in Magazinverteilungsliste III in den Spalten 8, 9, 10 
enthaltenen Betrage von (2632,63 + 50 M. Spalte 8) und (1942,59 + 700 M. 
Spalte 9) und (276,94 + 50 M. Spalte 10) sind nach den im Text genannten Grund-

Adjustage 
GieBerei 

. . . . . . mit 391,50 M. 

. . . . . ." 97,85" 

Von den Magazinkosten der Bauabteilung, die bereits verrechnet 
sind, fielen auf 

die Koksofen . 1000 M. 
Hochofen 

das Stahlwerk 

" 
Walzwerk 

1200 " 
1800 " 
1000 " 

Darnach sind die genannten Betriebe an dem Betrage von 326,94 M. 
wie folgt beteiligt: 

Koksofen . 
Hochofen 
Stahlwerk 
Walzwerk 

. mit 65,39 M. 
78,46 " 

" 117,70 " 
65,39 " 
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teilungsliste IV. 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Adjustage Elektr. Kessel- Werk- Bau- GieBerei Eisenbahn-
Betrieb betrieb statten abteilung abteilung Summa 

Magazin I Reparat. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Mag. I Rep. Magazin I Repar. Magazin I Rep. 

- - - - - - =1 - - - - - - - 15606 
- - - - - - - - - - - - - 10500 

- - - - - - - - - - - - - - 23400 

- - - - - - - - - - - - - - 8000 
- - - - - - - - - - - - - - 22000 

16000 1500 - - - - - - - - - - - - 19500 

250 600 - - - - - - - - 30 50 - - 4880 

- - - - - - - - - - - - - - 2682,63 
f 2000 f 500 16142,59 - \ 391,50 - - - - - - - - -

\ 97,85 - -

- - - - - - - - - - - - - - 5326 

- - - - - - - - - - 1200 - - - 1200,94 

Rest 
1498,81 - - - - - - - - - 256,94 - 2329,58 - II 707,84 

- - - - - - - - - - - - I - - -

17748,8114491,501 - I -I -I -I -I -I -I -11486,941647,8512329,581 -1140,946 

satzen auf die iibrigen Betriebe verteilt und finden sich in den Spalten h, i, k 
dieses Bogens. Die neuzugefiigten Betrage sind in den Spalten i und k gesondert 
zugefiigt. Die senkrechten Spalten 1-14 werden addiert und diese 8ummen 
in den Selbstkosten verwertet. 

Werden diese Resultate beriicksichtigt, so entsteht die Magazin
verteilungsliste IV), die die Magazinkosten den Betrieben zuerteilt 
zeigt, fUr welche gesonderte Selbstkosten aufgestellt werden. 

y) Die Reparaturen. 
Bereits bei der Lohn- und Magazinanalysierung haben wir dieRepa

raturkosten ausgeschieden. Die GieBerei, die fast nur Reparaturarbeiten 
liefert, war dabei unberiicksichtigt geblieben. Da aber die GieBerei eine 
besondere Selbstkostenaufstellung erhalt, so lassen sich diese Kosten 
erst nach beendigter Vorbereitungsarbeit berechnen (siehe S. 74/75). 

0) Die Generalunkosten. 

Als Generalunkosten werden in unserer Selbstkostenberechnung 
folgende Posten gefUhrt: 
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1. die Kosten der Unterhaltung des Gesamtbetriebes, 
2. die Handlungsunkosten, 
3. die Zinsen, 
4. die Erneuerungsfonds, 
5. die Fonds fur groBe Reparaturen, 
6. die Amortisation der Coquillen, 
7. die Amortisation der Walzen. 

Zwischen den Unkosten fur die Unterhaltung des Gesamtbetriebes 
und den Handlungsunkosten liiBt sich schwer eine scharfe Grenze 
ziehen. Man kann sagen, die Kosten fur die Unterhaltung des Gesamt
betriebes umfassen aIle die Ausgaben, welche im Betrieb zum Nutzen 
des Ganzen oder zum Vorteil der Arbeiter entstehen, wahrend die Hand
lungsunkosten nicht direkt durch den Betrieb oder die Produktion 
hervorgerufen sind, sondern erst infolge der Verkaufs- und Verwaltungs
tatigkeit in die Erscheinung treten. 

Die Hauptquelle der Kosten der Unterhaltung des Gesamtbetriebes 
bilden die Lohn- und Magazinkosten. Die Rubrik fUr die Unterhaltung 
des Betriebes haben wir bereits kennen gelernt1), und es bedarf nur der 
Zusammenfassung. Die Summe der Unterhaltungskosten, die sich in den 
Lohnlisten verzeichnet findet, betragt fUr diesen laufenden Monat 
18000 M2), und die Magazinkosten erreichen eine H6he von 14400 M.3) 
Beide Posten sind aufgewandt worden zur Unterhaltung und Reinigung 
der Wege, fUr das Pferdefuhrwerk, den Sicherheitsdienst, die Hiittenum
zaunung und die W ohlfahrtseinrichtungen. Obwohl jeder Betrieb und 
jeder Arbeiter Anteil an diesen Aufwendungen haben miiBte, werden 
die Summen doch nur auf die GieBerei, den Hochofen und das Walzwerk 
verteilt. 

Sehen wir an dieser Stelle von der Untersuchung der Griinde, 
nach der die Beschrankung der Verteilung auf die drei Betriebe zu
lassig erschien, ab, so bedarf es noch einer Auseinandersetzung iiber 
den Verteilungsschlussel. Die Anteilnahme jedes der drei Betriebe 
an der Gesamtsumme muB naturgemaB wechseln, je nachdem besondere 
Arbeiten fUr den einen oder anderen Betrieb geleistet werden. 

Urn aber feste Zahlen zu bekommen, berechnete man fUr mehrere 
Monate das anteilige Verhaltnis der drei Betriebe an den Unterhaltungs
kosten des Gesamtbetriebes und zog den Durchschnitt heraus. Auf 
diese Weise fand man, daB der GieBerei 1/1S ' dem Hochofen 5/1S und 
dem Walzwerk % der Unterhaltungskosten zukommen. Nach diesem 
Verteilungsfaktor wurde fernerhin die Verrechnung vorgenommen. 

1) Vgl. S. 14/15 II d, 30/31 lIe. 
2) VgI. S. 14/15 lId. 
3) Vgl. S. 30/31 II e. 
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Es geschah dies sogar dann noch, als das GroBenverhaltnis der 
drei Betriebe sich wesentlich verschob und somit die Basis £iir diesen 
Verteilungsschliissel beseitigt war. 

Unter Beriicksichtigung des Verteilungsfaktors werden die oben
genannten Summen so verteilt, daB auf die GieBerei 800 M. fiir Magazin
gegenstande und 1000 M. fiir Lohne, auf die Hochofen 4000 M. £iir 
Magazingegenstande und 5000 M. fiir Lohue, auf das Walzwerk 9600 M. 
fiir Magazingegenstande und 12 000 M fiir Lohne entfallen. 

Die Handlungsunkosten hangen nicht mit dem Betrieb zusam
men, sie werden aber im Interesse desselben ausgegeben. Bei den 
Handlungsunkosten kann man in vielen Fallen nicht feststellen, welche 
Summen auf einen bestimmten Monat entfallen, da wir es in der Haupt
sache mit Jahresausgaben zu tun haben, Es gehoren dazu die Steuern, 
die Bankzinsen, dieObligationszinsen, die Tantiemen undGratifikationen. 
Die iibrigen Handlungsunkosten lassen eine monatliche Feststellung, 
schon eher zu wie der Agioverlust, die Reisespesen, die Reklamespesen 
die ProzeBkosten, die G-ehalter des kaufmannischen Personals, der 
Bureaubedarf. Da es in unserem Werke in vielen Fallen nicht moglich 
war, die Handlungsunkosten monatlich zu bestimmen, so begniigte 
man sich mit der Feststellung der Summe des vergangenen Jahres und 
teilte diesen Betrag durch 12, wodurch man die monatlichen Handlungs
unkosten fand. Urn aber nicht mit jahrlich wandelbaren Zahlen zu 
arbeiten, hatte man vor langer Zeit die Summe der in die Selbstkosten 
zu verrechnenden Handlungsunkosten ohne Riicksicht auf etwaige Ver
anderungen festgelegt. Wir nehmen an, dieser Betrag belaufe sich auf 
720000 M., so wiirden in die monatlichen Selbstkosten 60000 M. ein
zustellen sein. Auch hier beschrankt man den Anteil nur auf drei der 
Betriebe, und zwar wiederum auf die GieBerei, den Hochofen und das 
Walzwerk. 

Bei der Feststellung des Verteilungsfaktors ging man schon von 
dem oben gekennzeichneten Gesichtspunkte aus und nahm an, daB 
der verhaltnismaBige Auteil der drei Betriebe an den Handlungsunkosten 
bei sonst gleichen Bedingungen annahernd unverandert sei. DaB aber 
trotzdem erhebliche Schwankungen eintreten konnen, lieB man unbe
riicksichtigt. Zur Feststellung des Verhaltnisses wurde langere Zeit 
hindurch eine einigermaBen exakte Verrechnung der Handlungsunkosten 
auf die drei Betriebe vorgenommen und darnach die durchschnittliche 
prozentuale Beteiligung ermittelt. Es wurde berechnet, daB die GieBerei 
mit 2 %, der Hochofen mit 38 % und das Walzwerk mit 60 % an den 
Handlungsunkosten zu beteiligen sind. Somit entfallen von den 6000 M. 

1 200 M. auf die GieBerei, 
22 800 M. auf die Hochofen und 
36 000 M. auf das Walzwerk. 
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VerteiIung der 

l. 2. 3. 
Zinsen Allgem. Unkosten Unterhaltung 

Aktienkapital 720 000 M. pro Magazin. I Lohn und 15 000 000 M. Zinsen 
zu 4'1, = 600000M. Jahr = 60000 

gegenstande I Gehalt 
pro Monat 50 000 M. pro Mouat 

KoksOfen (a) . - - - -
HochOfen (b) . 38% 19000 38% 22800 5/18 4000 5000 

Stahlwcrk (c) . - - - -
Blockwalzwerk (d) - - - -
Walzwerk (e) . 60% 30000 60% 36000 2/3 9600 12000 
GieBerei (f) . 2% 1000 2% 1200 1/18 800 1000 

Statt der Abschreibungen existieren in unseren Selbstkosten 
2 Erneuerungsfonds und 2 Fonds fur groBe Reparaturen. Die Er
neuerungsfonds finden wir in den Koksofen- und Hochofen - Sel bst
kosten. Sie dienen zur Ansammlung von Reservebetragen, aus denen 
insbesondere die Reparaturen der Koks- und Hochofen, die durch die 
auBerordentliche Abnutzung infolge der groBen Hitze und chemischen 
Reaktionen hervorgerufen werden, zu begleichen sind. Wurde man 
erst im Momente des Unbrauchbarwerdens der Anlage an die Geld
beschaffung denken, so wurde durch Widrigkeiten oft erheblicher 
Schaden eintreten. Da fast vollstandige Erneuerungen der Of en in mehr 
oder minder groBen Zeitabstanden regelmaBig vorkommen, so gehort 
eine Anhaufung derartiger Reserven zu den Fabrikationskosten. Um 
die Hohe der einzusetzenden Betrage zu bestimmen, muB man die 
Lebensdauer und Erneuerungskosten1) der Of en kennen und darnach 
pro Tonne und Monat den Satz feststellen, der in die Selbstkosten 
einzusetzen ist. Auf Grund dieses Verfahrens berechnen wir die monat· 
lichen Beitrage zum Erneuerungsfond 2) 

fur den Koksofen auf 0,50 M. pro Tonne Koks und 
fiir den Hochofen auf 0,30 M. pro Tonne Roheisen. 

In derselben Weise wird mit den Fonds fiir groBe Reparaturen 
verfahren. Der einzige Unterschied zwischen beiden besteht in der Ver
wendung. 

Nur im Stahl- und Blockwalzwerk werden Fonds fiir groBe Repa
raturen angesammelt, wobei hauptsachlich Erneuerungen an den Walzen
straBen in Betracht kommen. Der Satz pro Tonne und Monat ist im 
Stahlwerk 0,30 M. und im Blockwalzwerk 0,10 M. 

1) Als "Erneuerungskosten" ermittelt man nicht den zukiinftigen Wert, 
den die Erneuerung verursachen k6nnte, sondern den \Vert, der nach den Ver
haltnissen der J etztzeit erforderlich ist. 

2) Calmes (S. 134(135), Erneuerungsfonds fUr die HochOfen 0,60 M. 
pro Tonne Roheisen. - Rupp gibt keine Fonds fUr diese Zwecke an. 
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General u nkosten. 

4. 5. 6. 7. 

Erneuerungsfonds Fonds flir groBe Amortisation der Amortisation der 
Reparaturen Coquillen Walzen 

0,50 M. pro t "Koks - - -
0,30 M. pro t - - -

Roheisen 
- 0,30 M. p. t Stahl 1 M. p. t Stahl -
- 0,10 M. p. t Blooms - 0,06 M. pro t Blooms 
- 0,30 M. p. t - 0,60 M. pro t Fertigware 

0,30 M. pro t GuB Fertigware - -

Wahrend in den beiden vorgenannten Fallen nur auBergewohnliche 
Erneuerungen in Frage kommen, gibt es auch im Stahl- und Walzwerk 
Betriebsmittel, die standig zu ersetzen sind. Es sind dies die Coquillen 
{Stahlwerk) und die Walzen (Blockwalzwerk und Walzwerk\. Da die 
alten Coquillen und Walzen immerhin noch einen nicht geringen Metall
wert haben, so verringern sich die Neuherstellungskosten urn diese 
Gutschrift. 

Der Verbrauch der verschiedenen Monate schwankt sehr, so daB 
die entsprechenden Positionen der Selbstkosten auch allzu groBem 
Wechsel unterworfen sein wtirden. Urn dies zu vermeiden, hat man in 
der Buchhaltung besondere Coquillen- und Walzenkonti eroffnet. Die 
Belastung derselben erfolgt durch die Betriebsangaben tiber verbrauchte 
Coquillen und Walzen. Zur Kreditierung des Kontos dienen vor allen 
Dingen die Rtickerstattungen (Gutschrift) aus alten Coquillen undWalzen. 
Zum Ausgleich der Konti sind weitere Betrage erforderlich, die durch die 
Selbstkosten aufzubringen sind. Zu dem Zwecke wird nach den Ver
haltnissen der letzten Jahre festgesetzt, wie hoch der ZuschuB pro Tonne 
Fabrikat betragen muB, und diesen Satz setzt man in die Selbstkosten ein. 

In unserem FaIle kommen: 1 M. pro Tonne Stahl fur das Co quillen
kontol), 0,06 M. pro Tonne Blooms und 0,60 M. pro Tonne Fertig
ware fur das Walzenkonto in Anrechnung. 

Interessant ist fernerhin, daB in unseren Selbstkost<m die Kapital
zinsen eingerechnet werden. Vor Entstehung eines Gewinnes soll min
destens der regulare Kapitalzins verdient sein. Nehmen wir nun ein 
AktienkapitaJ von 15000000 M. an, so betragen die Zinsen zu 4 % 
berechnet 600000 M. pro Jahr oder 50000 M. pro Monat. Auch diese 
Summe wird nicht etwa samtlichen Betrieben, sondern nur der GieBerei, 
dem Hochofen und dem Walzwerk belastet, und zwar nach denselben 
Prozentsatzen wie die Handlungsunkosten. 

1) Vgl. Rupp S. 260, 264. 
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Es entfallen somit: 

auf die GieBerei 
auf die Hochofen 
auf das Walzwerk 

2% 
38% 
60% 

1000 M. 
19000 M. 
30000 M. 

c) Untersuchuug der Griinde, die zur Verwendung der 
angegebenen Methoden fiihrten. 

Da die Fabrikationskosten als Sammelbegriff fUr aIle Aufwendungen 
dienen, die nicht zu den Einsatzmaterialien gehoren, so mussen in ihnen 
zahlreiche Kostenarten enthalten sein. Eine besondere Bedeutung 
nehmen dabei die Kosten ein, die durch die gegenseitigen Lieferungen 
der Teilbetriebe untereinander entstehen. 

Wollte man exakt vorgehen, so muBte der Wert jeder einzelnen 
Lieferung berechnet und dem ubernehmenden Betriebe bela stet werden. 
Leistung und Gegenleistung standen dann einander gegenuber,und der 
Einblick in das Getriebe des inneren Mechanismus des Werkes ware 
zweifeHos erhoht. Diesen Weg hat man nicht eingeschlagen. Die Ursache 
erklart sich aus der historischen Entwicklung der Verrechnung der 
Fabrika tionskosten. 

In den ersten Jahren nach der Grundung der Fabrik existierten 
nur Koksofen, Hochofen und die GieBerei, Fur die Reparaturen war 
eine kleine Werkstatte vorhanden, wobei es sich hauptsachlich nur um 
Lohnarbeiten mit einem winzigen Verbrauche an Magazingegenstanden 
handelte. GroBere Ausbesserungen, insbesondere schwierigere Material
arbeiten wurden nach auswarts verge ben. Infolge der stetigen VergroBe
rung der Fabrik muBten auch die Werkstatten ausgedehnt werden. 
Trotzdem anderte man an dem Prinzip der Verrechnung nichts. Man 
behielt die Analysierung der Kosten in Lohn- und Magazinaufwendungen, 
die als Charakteristikum der friiheren Werkstattenverrechnung anzu
sehen ist, bei. Wenn sich auch dies Verfahren anfanglich nur auf die 
Werkstattreparaturkosten bezog, so dehnte man es doch weiterhin 
auf aIle hinzugekommenen Nebenbetriebe aus. Dementsprechend 
behandelte man spaterhin die Baureparaturkosten, die Erzeugungs
kosten des elektrischen Stromes und des Dampfes, die Beforderungs
kosten der Eisenbahnabteilung. AHein die GieBerei, die heute nur die 
Bedeutung eines Hilfsbetriebes hat, machte eine Ausnahme. Auf diesen 
letzten Punkt muB genauer eingegangen werden, da er geeignet ist, 
uns den Schliissel zum Verstandnis anderer Phanomene zu geben. 

Hochofen und GieBerei waren anfanglich zur Lieferung von Ver
kaufsprodukten bestimmt, weswegen man fUr beide getrennte Selbst
kostenberechnungen aufstellte. Die spater erbauten Puddel-, SchweiB
und Walzwerke dienten auch Verkaufszwecken, deshalb verstand es 
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sich von selbst, daB fur sie eigene Selbstkosten eingefUhrt wurden. 
Selbst auf die KoksOfen dehnte man dasselbe Prinzip aus, urn dadurch 
eine scharfere Preiskontrolle uber den von Kohlengruben bezogenen 
Koks zu haben. Man ging somit von dem Grundgedanken aus, daB fur 
Betriebe, die Verkaufsware herstellten, und fur solche, die Rohstofi'e 
zum Eigenverbrauche in groBer Menge erzeugten, besondere Selbst
kosten zu schafi'en sind, wahrend aIle ubrigen Abteilungen als Neben
betriebe betrachtet wurden, denen man eine selbstandige rechnerische 
Existenz nicht zuerkannte. 1m Laufe der Jahre anderte sich die Ver· 
wertungsmoglichkeit der einzelnen Abteilungen. Die lIochofen konnten 
nicht genugend Roheisen fUr Weiterbearbeitungszwecke liefern, so daB 
an einen Verkauf nicht mehr zu denken war, und die GieBerei kam als 
Lieferant verkaufsfahiger Produkte bei dem groBen Eigenbedarf uber
haupt kaum in Frage. Obwohl somit eine vollstandige Umdeutung 
in wirtschaftlicher Beziehung vor sich gegangen war, behielt man dennoch 
den ursprunglichen Aufbau des Selbstkostensystems bei. Auf diese 
Weise erklart es sich, daB die KoksOfen-, HochOfen-, GieBerei- und 
Walzwerkselbstkosten verselbstandigt blieben. 

Auch die sehr merkwurdige Art der Verteilung mancher General
unkostenteile, wie der Kosten fUr die Unterhaltung des Gesamtbetriebes, 
der Handlungsunkosten und der Zinsen auf die HochOfen, die GieBerei 
und das Walzwerk laBt sich durch diesen historischen Zusammenhang 
entzifi'ern. Die Generalunkosten soIl ten nach fruherer Auffassung nur 
den Verkaufsprodukten belastet werden. Das war auch anfanglich ge
schehen. Nach der Umwertung der Betriebe bedurfte es aber einer 
andersartigen Regelung der Generalunkosten. Entweder hatte man, dem 
Prinzip entsprechend, nur das Walzwerk bedenken durfen, oder 
man muBte aIle Abteilungen verhliJtnismaBig beteiligen. Leider ist 
eine derartige MaBnahme nicht versucht worden. Der Grund mag 
in der Tatsache liegen, daB das ursprungliche Prinzip der Verteilung 
der Generalunkosten in Vergessenheit geraten war. So klammerte man 
sich an das bisherige System als eine geheiligte Tradition und wagte, 
trotz der notwendigen Reformbediirftigkeit infolge der betrieblichen 
Umwalzungen keine Anderung vorzunehmen. Wenn sich schlieBlich 
noch erklaren lieB, daB der Zustand bis zur Inbetriebsetzung des Stahl
werkes wahren konnte, so mutet es doch merkwiirdig an, daB die 
Verknocherung des Systems heute noch nicht beseitigt ist. 

In die Selbstkostenaufstellung sind fernerhin die Zinsen einbe
zogen, wobei es sich nicht urn die des Betriebskapitals, sondern nur urn 
die des Anlagekapitals handelt. Sicherlich waren es nicht wohlerwogene 
Rucksichten auf die Vollstandigkeit des Systems, die ausschlaggebend 
waren, wohl aber fUhrte die bittere Notwendigkeit dazu. In den Grun
dungsjahren waren die Ertragnisse mager und gar oft blieb wenig 
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iibrig. Deshalb richtete man die Rechnungsfiihrung so ein, daB selbst 
bei einem Verkaufe zum Selbstkostenpreise doch noch eine norm ale 
Verzinsung eriibrigt wurde. Diese MaBnahme erwies sich nach und nach 
als ein wertvolles Glied einer iiberaus gesunden Finanzgebarung, 
und heute ist man wohl allgemein der Auffassung, daB die Verzinsung 
des Anlagekapitals als ein integrierender Bestandteil der Selbstkosten 
anzusehen ist. 

Weiterhin muB das Fehlen jeglicher Abschreibungsquote auch 
bei fliichtiger Betrachtung der Selbstkosten auffallen. Trotzdem 
ist gerade seitens dieses Werkes in der vorsichtigsten Form finanz
technisch vorgegangen worden. 

Zum Verstandnis der Griinde, die die AusgestaItung dieses eigen
tiimlichen Systems ermoglichen, bedarf es wiederum der geschichtlichen 
Betrachtung. In den ersten Anfangen der Werksentwicklung dachte man 
nicht an Abschreibungen, da die Anlagen neu waren. Dagegen stellten 
sich insbesondere bei den Of en und den WalzenstraBen auBerordentliche 
Kinderkrankheiten ein, die oftmals mit einer Betriebseinstellung ver
bunden waren. GroBe Reparaturen oder Erneuerungen waren die not
wendige Folge dieser Storung. Die Kosten konnte man keinesfalls 
als eine Vermehrung des Anlagewertes ansehen, sie muBten vielmehr aus 
Betriebsmitteln getragen werden. Waren dieselben erst zur Zeit des 
Bedarfes in die Selbstkosten eingesetzt worden, so waren zahllose 
Schwankungen die Folge gewesen. Eine derartige Zickzackbewegung 
der Selbstkosten kann absolut nicht im Interesse des Werkes liegen, 
und deshalb versuchte man eine Art Versicherungspramie einzufiihren. 
Die Pramie berechnete sich nach der Haufigkeit der Storungen und def 
Hohe der Kosten. Fiir HochOfen, Koksofen und GieBerei wurde der 
Name Erneuerungsfond gewahlt, wahrend man fiir Stahl und Walz
werk den Ausdruck "groBe Reparaturen" einfiihrte. 

Andere Abniitzungen, kleineren Umfanges, Wertverminderungen, 
soweit dieselben sich wieder beseitigen lieBen, wurden als Betriebs
last angesehen und in den Selbstkosten unter: Reparaturen be
zeichnet. 

Innerhalb unseres Werkes unterscheidet man also: 

kleine Reparaturen, 
groBe Reparaturen und 
Erneuerungen. 

Die kleinen Reparaturen sind fortlaufende Erscheinungen und 
werden durch die Lohn- und Magazinkosten der Nebenbetriebe den 
Hauptbetrieben belastet. (Reparaturen im eigentlichen Sinne.) GroBe 
Reparaturen und Erneuerungen sind Herstellungen aul3ergewohnlicher 
Art, die durch Pramiensatze in den Generalunkosten figurieren. 
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Ais Ergebnis unserer Untersuchung konnen wir konstatieren, 
daB die Stellung der Nebenbetriebe zu den Hauptbetrieben in rechne
rise her Beziehung eine ganz untergeordnete ist. Die Nebenbetriebs
kosten werden in althergebrachter Form in Lohn- und Magazinkosten 
zergliedert und den Betrieben mit selbstandigen Selbstkostenaufstellun
gen zugeschrieben. Wenn auch versucht wird, die wirklich entstandenen 
Kosten moglichst annahernd, den tatsachlichen Verhaltnissen ent
sprechend zu verteilen, so kann man doch bezweifeln, daB die auf anderen 
Grundlagen aus friiherer Zeit aufgebaute Verteilungsmethode das ge
wiinschte Resultat erzielt. Immerhin ist das Verfahren noch zweck· 
maBiger als die durchaus in Verknocherung geratene Verteilungsweise 
der Generalunkosten. 

3. Die Berechnung des Einsatzes und der Gutschrift. 

a) Allgemeines. 
Die Vorbereitungsarbeiten fiir die Selbstkostenaufstellung, die sich 

auf die Fabrikationsunkosten beziehen, gestalten sich deshalb so schwierig, 
weil in denselben ein Menge Kostenbestandteile enthalten sind, die sich 
nicht mit dem gleichen MaBe messen lassen wie z. B. die Lohne und die 
Generalunkosten. Viel giinstiger wird dies bei denVorbereitungsarbeiten 
fiir den Einsatz und die Gutschrift. Obwohl beide in unseren Selbst
kosten getrennt aufgefiihrt werden (z. B. s. S. 79), haben sie doch so 
viel gleichartige Beziehungen, daB sich die einheitliche, gleichmaBige 
Behandlung empfiehlt. Bevor wir jedoch an die Berechnung selbst her
antreten, wird es zweckmaBig sein, zu untersuchen, was man im 
einzelnen unter Einsatz und Gutschrift versteht, urn zu erkennen, 
worin der Kern der Vorbereitungsarbeiten bei beiden liegt. 

~) Der Einsatzl). 

Dber den Begriff "Einsatz" konnen wir dasselbe Urteil fallen, 
wie iiber den Ausdruck "Fabrikationskosten" (siehe S. 12). Betrachten 
wir das 'Vort an sich, so will es bedeuten, daB es sich bei dem Einsatz 
um Dinge handelt, die irgendwo eingesetzt, eingefiigt, eingeschiittet, 
eingeschoben usw. werden. Denkt man dabei speziell an die Eisen· 
industrie, so konnte der Begriff Einsatz so gedeutet werden, daB dabei 
Materialien in den Koksofen, in den Hochofen, in den Konverter usw. 
eingesetzt bzw. hineingeschiittet werden. 

Doch laBt sich in neueren Walzwerken die Verwendung des Wortes 
Einsatz kaum mehr rechtfertigen, da man das Einfiigen der Blocke 

1) Vgl. S. 11. 
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in die Walzen wohl nicht mit diesem Ausdruck bezeichnen kann. Trotz
dem behalt man den Namen aus alter Gewohnheit bei, und wir werden 
den Inhalt des Begriffes "Einsatz" nach den jetzigen Auseinandersetzun
gen dahin zu formulieren haben, daB es sich urn Materialien, die bei der 
Produktion erforderlich sind, handelt. Sehen wir aber genauer zu, so 
finden wir, daB mit dieser Definition der Kern der Sache nicht getroffen 
ist; denn sonst miiBte beispielsweise im Hochofen auch der eingesetzte 
Koks zu den Einsatzmaterialien gerechnet werden. Dies ist nicht der 
Fall. Deshalb bedarf es einer Einschrankung der Begriffsbestimmung. 

Betrachten wir speziell die eingesetzten Materialien des Hochofens 
und suchen wir uns klar zu werden, wo die Grenze zu ziehen ist. In dem 
Werke, das wir im Auge haben, werden Eisenerze, Manganerze, Schlacken, 
sonstige eisenhaltige Stoffe und Koks verbraucht. Als Einsatz betrachtet 
man nur die eisenhaltigen Stoffe. Jeder dieser Bestandteile tragt in 
mehr oder minder groBem MaBe zu dem Produkte (Roheisen) bei. Sogar 
der Kohlenstoff des Kokses dient mit zur Bildung des Roheisens. Somit 
erscheint es schwer, eine einfache Dnterscheidung zwischen den Materia· 
lien, die zum Einsatz gehoren, und denen, die nicht Glieder desselben 
sind, zu treffen. Bei genauerem Zusehen jedoch findet man, daB zu dem 
Einsatz aIle die Materialien gerechnet werden, die die Hauptsubstanz 
des Produktes (Eisen) vermehren helfen; wahrend Stoffe, die auf Neben
bestandteile des Produktes von Bedeutung sind (Koks), nicht zu dem 
Einsatz gerechnet werden, vorausgesetzt, daB dieselben nicht auch eisen
haltig sind. Selbstverstandlich andert sich der Einsatz jedes Teil
prozesses. Dnter Einsatz verstehen wir somit die Materialien, die die 
Hauptbestandteile des Produktes eines Teilprozesse~ vermehren 
helfen1). 

Die Aufgabe der iibrigen Materialien besteht wesentlich darin, 
den Produktionsvorgang zu ermoglichen und ihn zu erleichtern. (Zu
satzmaterial). Somit gehoren die Kokskohlen im Koksofen zum 
Einsatz, da sie den Kohlenstoff zum Koks liefern. 1m Hochofen rechnen 
wir aIle eisenhaltigen Materialien zum Einsatz, wahrend Koks als 
Zusatzmaterial zur Erzeugung der Hitze hauptsachlich notwendig 
ist. 1m Stahlwerk gehoren Roheisen, Schrott, Ferromangan, Ferro
silizium, Spiegeleisen zum Einsatz, wahrend Kalk, Kohlen und Koks nur 
einen akzessorischen Charakter haben. 1m Blockwalzwerk zahlen wir 
die Ingots und Blooms zum Einsatz, wahrend die Kohlen (zur Erzeugung 
des Dampfes und Gases) nichts damit gemein haben. 

LieB sich auch, wie aus dem Gesagten hervorgeht, fiir die Definition 
des Begriffes "Einsatz" nur schwer eine klare Bestimmung finden, so 
ist aber anderseits nicht zu vergessen, daB sich in der Praxis aus der 

1) Vgl. S. 11. 
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jahrelangen Dbung heraus, kaum MiBverstandnisse iiber die ZugehOrigkeit 
des einen oder anderen Materials erge ben. 

Die Berechnung des Einsatzes gestaltet sich nach den Ausein
andersetzungen nicht schwierig. Man hat die Einzelquantitaten 
und deren Werte zusammenzuziehen und einen Durchschnittspreis zu 
berechnen. 

Der Einsatz des Hochofens wiirde sich also beispielsweise folgen 
dermaBen gestalten: 

Eisenerze. . a t it b M. c M. 
Manganerze. . a1 t it b1 M. C1 M. 
Schlacken a2 t it b2 M. C2 M. 
Sonstige eisenhaltige Materialien aa t it ba M. Ca M. 

Es wiirde somit der Durchschnitt der Tonne Einsatz gleich 

c + C1 + C2 + Ca . 
+ + + M. sem. 

a a1 a2 aa 

Auf die Beobachtung dieser Zahl kommt es den Werksleitern sehr 
an; denn sie solI angeben, wieviel die Tonne Einsatzmaterial in der 
Mischung kostet. 1hre Bedeutung ist um so hOher, je groBer die Zahl 
der verwandten Sorten im Einsatz ist. Es gibt Hiittenwerke, die 10 und 
mehr Einsatzsorten mit ganz verschiedenen Gestehungspreisen und 
Qualitaten verhiitten. Mag man absichtlich oder gezwungen die 
Mischung variieren, so muB doch mit peinlicher Genauigkeit darauf ge
halten werden, daB bei gleicher Durchschnittsqualitat del' Durch
schnittspreis pro Tonne Einsatz sich nicht wesentlich verandert. 

Wir haben dabei schon betont, daB der erwahnte Durchschnitts
preis nicht allein maBgebend ist, sondern daB die Produktionskosten 
auch von der Qualitat des Einsatzes abhangig sind. 1st der Durch
schnittsprozentsatz des Eisengehaltes im Erz beispielsweise in dem 
einen Monat nur 30 %, wahrend er in anderen 33 % betragt, so macht 
diese Differenz bereits einen erheblichen Unterschied. 

Deshalb darf man nicht allein den Durchschnittspreis pro Tonne 
Einsatz betrachten, vieimehr muB man auch wissen, wie hoch sich der 
Einsatz fUr eine Tonne des Prod ukteil steIlt, da dann auch die Qualitat 
des Einsatzes beriicksichtigt ist. 

Den Gesamtwert des Einsatzes kennen wir bereits; er betragt: 
c + c1 + c2 + ca M. 

Nehmen wir die Hohe der Produktion mit p t an, so wiirde der 
Einsatz der p t = c + c1 + c2 + ca M. sein. 

Eine Tonne des Produktes kostete somit: 

c + c] +c~ + C1 ---'----- M. 
p 
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Die durch den Produktionsvorgang aus dem Einsatz entstandene 
Produktion ist an Gewicht kleiner als der Einsatz selbst, da bei der 
UmwandlungVerluste entstehen. Insbesondere im Koksofen und Hoch
of en sind in den Einsatzmaterialien viele Bestandteile enthalten, 
die nicht in das Produkt iibergehen. Bei dem Kokseinsatz betragt 
diese Quantitat bis zu 50 % desselben und beim Hochofeneinsatz bis 
zu 70 %. Aus diesen Einsatzrestbestanden bilden sich teilweise die 
Nebenprodukte, auf die wir spater zuriickkommen werden 1). 

Aus dem Vergleich zwischen dem Durchschnittspreis pro Tonne 
Einsatz und dem Wert des Einsatzes in der Tonne Fabrikat kann man 
Schliisse auf die Hohe des Materialverlustes2) machen. Die stete Beobach
tung dieser Zahl ist besondere Aufgabe der Betriebschefs, die dafiir 
zu sorgen ha.ben, daB der Materialverlust so klein wie moglich ist . 

• Wenn wir also von dem Einsatz der Selbstkosten eines Teilbetriebes 
sprechen, so denken wir erstens an die Materialien, die die Haupt
substanz des Produktes zu vermehren imstande sind, una zweitens 
an den durch die Produktion hervor~erufenen Materialverlust. 
Die beiden WertE', die uns dariiber AufschluB geben, sind 

1. der Durchsrhnittspreis pro Tonne Einsatz und 
2. der Wert des Einsatzes in der Tonne Fabrikat. 

Damit haben wir das gesamte Gebiet, das der Einsatz umfaBt, 
umschrieben und haben auch die Wege gezeigt, wie der Einsatz in den 
Hauptbetriebsselbstkosten zu berechnen ist. Es bedarf nur noch der 
Feststellung, worin das Wesen der Vorbereitungsarbeiten fUr den Einsatz 
besteht. 

Aus unseren Auseinandersetzungen geht hervor, daB der Wert des 
Einsatzes in der Tonne Fabrikat gleich der Formel: 

c + c1 + c2 + c3 • 
--...:..-~---...:... 1st. 

p 

Da p aus den taglichen Notierungen der Betriebe bekannt ist, 
so berechnet sich der Quotient auf leichte Weise, wenn wir die Summe 

c + c1 + c2 + c3 

kennen. Letztere dient auch, worauf oben hingewiesen worden ist, 
zur Berechnung des Durcbschnittspreises der Tonne Einsatz und setzt 
sich aus den einzelnen Summanden c, c t , c2 • c3 zusammen. 

Dber die Entstehung und Berechnung dieser Summanden ist 
bis jetzt noch nicht gesprochen worden, und die Feststellung ihres 
Wertes gehOrt zur Aufgabe der Vorbereitungsarbeiten fiir den Einsatz. 

1) Siehe S. 50. 
2) Siehe S. 130 fl. 
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~) Die GutschrifP}. 

Das Wort "Gutschrift" will bedeuten, daB irgend etwas zu gut 
geschrieben werden solI, daB also ein Betrag, der zu leisten ist, um 
eine gewisse Summe verringert wird. Dbertragen wir diese Erklarung 
auf die Selbstkosten, so wurde dies bedeuten, daB von dem Gesamtwerte 
der Selbstkosten ein Betrag abgezogen werden soIl. Damit ist allerdings 
fur das Wesen der Gutschrift noch keine Erlauterung geschaffen. 
Nun liegt in dem Begriff der letzteren implizite die Voraussetzung des 
Bestehens eines Glaubiger- und Schuldnerverhaltnisses. 

Man denkt sich jeden Teilbetrieb als eine selbstandige Person 
oder ein eigenes Unternehmen, welche mit dem Hauptwerk in ge
schaftlicher Beziehung stehen. Das Hauptwerk liefert dem Teilbe
triebe die Einsatzmaterialien und stellt ihm die Mittel zur Umwandlung 
derselben zur Verfugung (Fabrikationskosten). Die Gesamtaufwendun
gen sind gleich dem Wert des Einsatzes und der Fabrikationskosten. 
Da die Betriebsperson diese Summen von dem Hauptwerk empfangen 
hat, ist sie Schuldnerin desselben. Zum Ausgleich der Forderungen 
gibt der Teilbetrieb dem Hauptwerk einmal die gewonnenen Abfalle 
und Nebenprodukte und dann das Hauptprodukt selbst. Da aus 
Grunden, die spater erortert werden2), die selbstandigen Teilbetriebe 
keine Gewinne erzielen sollen, so muB die Gesamtsumme der Aufwen
dungen aus dem Einsatz und den Fabrikationskosten gleich dem Werte 
der Abfalle und Nebenprodukte und dem der Hauptprodukte sein. 
Das Schuldkonto der Betriebsperson ist somit in dem Moment voll
standig ausgeglichen, in dem die Ablieferung der Abfalle, Nebenprodukte 
und Hauptprodukte an das Hauptwerk sich vollzogen hat. 1m Schuld
verhaltnisse ist also die Dbergabe der Haupt- und Nebenprodukte 
an das Hauptwerk eine Kreditierung des Schuldkontos oder eine Gut· 
schrift. 

Aus Grunden der einfachen Verrechnung aber uberlaBt man den 
Teilbetrie ben die Verwertung der me i s ten Neb en pro d u k t e selbst, 
so daB sie die Moglichkeit haben, aus dem gunstigen Verkaufe usw. 
derselben Vorteil zu ziehen. Somit bleibt fUr die Verrechnung des Teil
betriebes mit dem Hauptwerk und der Teilbetriebe unterein
ander nur das Hauptprodukt als Gutschrifts- bzw. Belastungsbasis. 

Die bei der VerauBerung der Nebenprodukte erzielten Summen 
haben infolgedessen nur noch zu dem Hauptprodukt in Beziehung 
zu treten und dienen ihm gegenuber als Gutschrift. So treten die Neben
produkte als Gutschrift des Hauptproduktes und die Hauptprodukte 
als Gutschrift z,wischen Teil- und Hauptbetrieb usw. auf. Da in letzterer 

1) Vgl. S. 10/11. 
1) Siehe S. 116 ff. 

Wagner. Selbstkostenberechnung. 4 
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Form der Ausdruck "Gutschrift" weniger angewandt wird, so bleibt er 
nur fUr die Beziehungen des Nebenproduktes zum Hauptprodukt. 

Man mag dariiber streiten, ob dieser Fiktion eine gewisse Berech
tigung innewohnt oder nicht, jeden£alls aber wird aus dieser Auffassung 
heraus die Verwendung des Wortes Gutschrift erklart. 

Unterziehen wir das Verhaltnis zwischen Neben- und Haupt
produkten einer genauen Betrachtung, so werden wir erst die eigenartige 
Bedeutung der Gutschrift erkennen. 

Die Hauptsache der Selbstkostenberechnung muB es sein, eine 
brauchbare Unterlage fiir die Preisbildung der produzierten Waren zu 
schaffen. Nun ist die Zahl der Produkte, die in unserem Werke erzeugt 
werden, eine auBerordentlich groBe, und durch die hervorrragenden 
technischen Neuerungen der Jetztzeit vermag man immer mehr aus 
den bei der Produktion entstehenden Abfallen, die vielfach bis jetzt 
unverwandt waren, neue Produkte zu schaffen. Lag es also beispiels
weise urspriinglich in der Absicht eines Hochofenwerkes, nur Roheisen 
zu erzeugen, so werden heute in derselben Anlage sowohl die Gase wie 
auch die Schlacken in mannigfaItiger Form verwertet, so daB dadurch 
eine giinstigere Ausnutzung des ganzen Hochofenprozesses ermoglicht 
wird. 

Seitdem dies erkannt ist, und das ist noch nicht lange her, strebt 
man mit aller Macht nach einer viel intensiveren Verwertung der Abfalle. 
Dadurch entstehen Produkte, deren Erzeugung anfanglich gar nicht 
beabsichtigt war; sie werden nur nebenher gewonnen und daraus erklart 
sich auch, daB eine Einteilung der Produkte in Haupt- und Neben
produkte sich allgemein einbiirgern konnte. 

Unter Hauptprodukten haben wir somit Erzeugnisse zu verstehen, 
die der eigentliche Zweck der Produktion sind, wahrend wir unter Neben
produkten die aufzufassen haben, die erst durch die Produktion des 
Hauptproduktes moglich werden. Nach und nach hat die Erzeugung 
der Nebenprodukte einen solchen Umfang angenommen, da.B sie heute 
eine ausschlaggebende Rolle spielt. 

Ob nun ein Produkt Neben- oder Hauptprodukt ist, bleibt sich auf 
dem Markte ganz gleich. Hauptprodukte wie Nebenprodukte sollen 
letzten Endes verauBert werden, und einen Hauptbestimmungsgrund 
fUr die Hohe des Verkaufspreises bilden nach wie vor die Selbstkosten. 

Eine eingehende Betrachtung zeigt ganz von selbst, daB die meisten 
der Aufwendungen fUr die Produktion der Hauptprodukte eines Betriebs
teiles auch fiir die Nebenprodukte verausgabt werden, so daB die zu
gehorigen Haupt- und Nebenprodukte yom rechnerischen Standpunkt 
aus zweifellos zusammengehoren. 

Haben wir uns zu der Dberzeugung durchgerungen, daB viele 
Betriebsausgaben fUr Haupt- und Nebenprodukte gemeinsam sind, 
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so konstruieren wir damit fiir die Selbstkostenbereehnllng der Haupt
und Nebenprodukte ein inniges VerhiUtnis. 

Wenn aber mehrere Produkte in e i n e r Rechnung erscheinen, 
so kann dies nicht so gedeutet werden, daB aus der einen Rechnung 
Selbstkostenwerte flir die Haupt- und Nebenprodukte gleichzeitig 
entstehen. Vielmehr konnen aus der Berechnung entweder nur Werte 
fiir das Hauptprodukt oder fiir das Nebenprodukt erzielt werden. 

Es ergibt sich aus der Natur der Sache, daB mandeshalb die Be
rechnung der Selbstkosten eines Betriebsteiles fiir das Hauptprodukt 
zuschneidet, und daB sich diesem Modus die Nebenprodukte unter
ordnen mussen1). Da also die Ausgaben fur Haupt- und Nebenprodukte 
desselben Betriebsteiles in den Selbstskosten zusammenbleiben, so 
mussen auch die Verkaufserlose abhangig voneinander sein. 

Aus dem Obengesagten geht hervor, daB die bei der Verwertung 
der Neb e n pro d u k t e erzielten Summen in die Selbstkosten des Haupt
produktes eingefugt werden muBten, urn dort die Ausgaben urn einen 
gewissen Betrag zu vermindern. Dadurch verringern sich die Selbst
kosten des Hauptproduktes und in entsprechender Weise auch die Ver
kaufspreise derselben. Die Selbstkosten des Hauptproduktes hangen 
also direkt mit dem Verkaufspreise del' Nebenprodukte zusammen. 

Wir kommen hier somit auf das Problem der zusammenhangenden 
Preise in den Selbstkosten gemischter GroBeisenbetriebe, worauf wir 
noch spater eingehen mussen 2). In diesem Zusammenhange interessiert 
uns die Frage nur insoweit, als damit dargetan wird, daB die Gutschrift 
sich nicht allein aus der Fiktion der Personifikation der Haupt- und 
Nebenbetriebe erklaren lal3t, sondern daB der Tatsache viel wichtigere 
Erscheinungen zugrunde liegen, und zwar das Gesetz der zusammen
hangenden Preise. 

Der Ausdruck "Gutschrift" nimmt somit auf diese wesentlichen Be
ziehungen der Nebenprodukte zu den Hauptprodukten keine Rucksicht. 
Dennoch ware es auch hier unzweckmaBig, denNamen bei Seite zu lassen, 
weil der Ausdruck allgemein verstanden und richtig angewandt wird. 
Infolgedessen behalten wir die Bezeichnung Gutschrift bei. 

Unter der Gutschrift verstehen wir also Werte, die sich aus der 
VerauBerung von Abfallen oder Nebenprodukten des Produktions
prozesses eines bestimmten Betriebes ergeben, und urn die sich die 
Gesamtaufwendungen fur die Erzeugung des Hauptproduktes ver
mindern. 

Darnach gehoren zu der Gutschrift: 

1) Vgl. die Auseinandersetzungen auf S. 162/163 iiber die Frage, ob es ge
rechtfertigt ist, nur fiir die Hauptprodukte Selbstkosten zu berechnen. 

2) S. 220. 
4* 
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in den Selbstkosten der Koksofen: 
Kleinkoks, Ammoniak, Teer,. Benzol; 

in den Selbstkosten der HochOfen: 
Hochofenschlacken; 

in den Selbstkosten des Stahlwerks: 
Thomasschlacken, Schrott (vgl. Anm. auf S.5), GuBstiicke; 

in den Selbstkosten des Blockwalzwerks: 
Schrott, GuBstiicke, Walzenschlacken; 

in den Selbstkosten des Walzwerks: 
Schrott, GuBstiicke, Walzenschlacken; 

in den Selbstkosten der Adjustage: 
Schrott, GuBstiicke, Walzenschlacken. 

Vergegenwartigen wir uns nun, wie die Berechnung der Gutschrift 
zu erfolgen hat. 

Wahrend beim Einsatz zuerst der Durchschnittspreis pro Tonne 
Einsatz festgestellt werden muB, hat eine gleichartige Berechnung fiir 
die Gutschrift keine Bedeutung. Die Ursache ist darin zu suchen, 
daB beim Einsatz die verschiedenen Materialien einen inneren Zusammen
hang haben, da sie die wichtigsten Teile des Hauptproduktes enthalten. 
Dagegen laBt sich bei der Gutschrift vielfach kaum eine Verwandtschaft 
der einzelnen Erzeugnisse untereinander feststellen. So sind beispiels
weise Schrott und Thomasschlacken zwei so voneinander verschiedene 
Dinge, daB eine Durchschnittsberechnung flir beide unzweckmaBig 
erscheint. Man stellt daher flir jedes Abfall- und Nebenprodukt der 
Gutschrift Menge, Verwertungspreis und Gesamtwert fest. Daraufhin 
addiert man die Gesamtwerte der Abfall- und Nebenprodukte der 
Selbstkosten eines Teilprozesses. Diese Summe reprasentiert die Gut
schrift. 

Wie beim Einsatz der Wert desselben pro Tonne Produktion er
mittelt wurde, so muG es auch bei der Gutschrift sein. Infolgedessen 
ist die Summe samtlicher Gutschriftswerte durch die Produktion zu 
dividieren. 

Schematisch wird sich der Vorgang folgendermaBen abspielen: 

Nebenprodukt 1 . a tab M. c M. 
Nebenprodukt 2. . . . a1 t a b1 M. = c1 M. 
Nebenprodukt 3. . . . a2 t a b2 M. = c2 M. 

Summe der Gutschriftswerte = (c + C1 + c2) M. 

Wie schon auseinandergesetzt, wird aus diesen beiden Zahlen ein 
Durchschnittswert nicht berechnet. Dagegen wird in der Annahme, 
daB die Produktion = p t ist, der Wert der Gutschrift fiir 1 Tonne 

c + C1 + C2 
Erzeugnis £estgestellt = M. Dieser Quotient spielt in den 

p 
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Selbstkosten der Hauptbetriebe eine groBe Bedeutung (z. B. s. S. 86/87). 
Die Berechnung der Gutschrift muB also auf die Feststellung dieser 
Zahl hinauslaufen. Sie ist bekannt, wenn wir c, c1 , c2 kennen, die 
wiederum von den Mengen (a, a1 , az) und den Verwertungspreisen 
(b, b2 , ba) abhangen. 

Das Auffinden der Werte c, c1 , c2 (aus dem Ebengenannten) ist 
somit eine wesentliche Arbeit, die vor der Zusammenstellung der Haupt
betriebsselbstkosten erledigt sein muB. Die Berechnung der Werte jedes 
Abfall- und Nebenproduktes der Gutschrift gehort darnach zu den Vor
bereitungsar beiten. 

Wir haben somit festgestellt, was wir unter Einsatz und Gutschrift 
zu verstehen haben, und auch in unserer Untersuchung gefunden, 
worin die Vorbereitungsarbeit fur den Einsatz una die Gutschrift 
besteht. Um es kurz zu wiederholen, wollen wir feststellen, daB in den 
Vorbereitungsarbeiten des Einsatzes die Gesamtwerte jedes Einsatz
materials und in denen der Gutschrift die Gesamtwerte der Abfall- und 
Nebenprodukte zu berechnen sind. 

b) Die Art der Berechnung im Bestandsbuche. 
Im vorigen Abschnitt suchten wir in das Wesen der Vorbereitungs

arbeiten des Einsatzes und der Gutschrift einzudringen. Bei genauerem 
Zusehen stellt es sich heraus, daB es ziemlich gleichartige Aufgaben sind, 
die gelost werden sollen, wie wir es auch schon von vornherein in einer 
Vermutung ausgesprochen haben. In beiden Fallen sollen fUr eine 
gewisse Menge (Einsatzmaterialien, Abfalle, Nebenprodukte) Werte 
fur die Einheit und Gesamtheit derselben berechnet werden. Es ergibt 
sich daraus, daB das Berechnungsverfahren fur Einsatz und 
Gutschrift dasselbe sein muB. Auch fiir die Zusatzmaterialien trifft 
das gleiche zu. Die· Berechnung selbst erfolgt in dem Bestandsbuch. 

Jedes Material wird in dem Bestandsbuch1) gesondert behandelt, 
worin jedem derselben ein Konto eroffnet wird. Demnach gibt es im 
Bestandsbuch so viele Konti, als Materialien im Betriebe vorhanden 
sind. Die Bearbeitung eines Kontos erfolgt in derselben Weise, wie es 
die Buchfiihrung vorschreibt. Als Unterlagen dienen einmal die monat
lichen Betriebsnachweise uber eingegangene und verbrauchte Waren 
und zum anderen Ausziige aus den Rechnungen des betreffenden 
Monats 2). Sind innerhalb des Werkes sonstige Leistungen fUr das be
treffende Material, z.B. Lohne oderTransportkosten notwendig geworden, 
so sind dieselben zuzufiigen. 

1) Siehe S. 56 ff. 
2) Diese Unterlagen gehoren zu den Aufschreibungen und werden in dieser 

Arbeit als vorausgesetzt betrachtet. V gl. die Anmerkung auf S. 8. 
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In unserem speziellen FaIle sind folgende Lohn- und Fraehtkosten 
entstanden. Aus dem Lohnverteilungsbogen I ergibt sieh, daB fiir 
Waren1) insgesamt 24590 M. verausgabt worden sind, und zwar von 

den KoksOfen 9 200 M.2) 
den HoehOfen . 14 200 " 
dem Stahlwerk 1040 " 
der GieBerei 150 " 

Diese Summen sind im Bestandsbueh zu verreehnen, wodureh sie 
indirekt in den Selbstkosten erseheinen. 

Davon entfallen auf das Abladen: 

der Kokskohlen . . . 
der sonstigen Kohlen 
der Erzsorte I 
der Erzsorte II . 
der Erzsorte III 
der Manganerze 
des Kokses ... 
des Roheisens 
des Ferromangans 
des Ferrosiliziums 
des Spiegeleisens 
des Dolomits . . 
des Kalkes ... 
der Fertigwarenerzeugnisse 
des GieBereiroheisens 

8000 M. 
1200 " 
8000 " 
3000 " 
2000 " 
500 " 
600 " 
100 ,. 

60 " 
5 " 

25 " 
200 ,. 
750 " 

1500 
150 " 

An Eisenbahnfraeht3) ist fUr die einzelnen Materialien aufgewandt 
worden: 

Kokskohlen . 
Koks ... 
Erzsorte I . 
Erzsorte II . 
Erzsorte III. 
Kohlen ... 
Ferromangan 4) 

20000,00M. 
18437,02 " 
75000,00 " 
47000,00 " 
30000,00 " 
5000,00 " 
1600,00 " 

1) Unter Waren sind die Rohmaterialien, Zwischenprodukte und Haupt
produkte verstanden. 

I) S. 14/15 Spalte e 1, 2, 3, 11: Aus den Aufschreibungen, die hier nicht be
riicksichtigt sind, ergibt sich die spater folgende Verteilung auf die Materialien 
und Produkte. 

3) Auch dieser Betrag ergibt sich a.us den Aufschreibungen und wird als 
bekannt angesehen. 

') Ferromangan enthalt iiber 20 % Mn. 
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Ferrosilizium 1) 

Spiegeleisen 2) 
Dolomit 
Kalk .... 
GieBereiroheisen 

150,00M. 
800,00 " 
900,00 " 

1200,00 " 
4000,00 " 
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Aus der Verteilung der Transportkosten 3) gehoren noch III daB 
Bestands buch fur: 

Kalk. 
Kohlen. 

208,40M. 
1041,09 " 

Koks. . 1562,98 " 
Fertigwarenerzeugnisse . 1909,89 " 

(V gl. die Tabellen auf den Seiten 56-65.) 

Auf der linken Seite der Konti sind die Eingange der Materialien 
verzeichnet. Das Gewicht der zugegangenen Quantitaten ist auf Grund 
der Notierungen im Betriebe festgestellt (Aufschreibungen). Die zu
gehOrigen Preise der Rechnungen werden beigefugt und der Restbetrag 
des vergangenen Monats figuriert als Vortrag. Nach Berucksichtigung 
der Kosten, die durch Fracht, Abladen usw. entstehen, werden die 
Quantitaten und die Werte addiert und durch Division ein Durchschnitts
preis berechnet, welcher den Namen: "B es tands buch preis" fiihrt. 
Urn die Feststellung dieser Zahl handelt es sich hauptsachlich bei den 
Bestandsbuchberechnungen, da in unserem Werk nur dieser Preis 
in der Selbstkostenberechnung Verwendung findet. 

Die rechte Seite des Kontos orientiert llns uber den Verbrauch und 
zwar stammen die Mengenzahlen aus den monatlichen Betriebser
gebnissen 4). 

AIsAusgangspreis wird der eben festgestellte Bestandsbuch
preis genommen. 

Aus dem noch vorhandenen Restbestand und dem Restwert wird 
ein neuer Durchschnittspreis berechnet, der in der folgenden Monats
rechnung vorgetragen wird. Damit man nicht durch eine zu groBe 
Zahl der Konti die Dbersicht verliert und falsche Eintragungen macht, 
ist eine Zusammenstellung, wie wir sie auf S. 66/68 geben, von Bedeutung. 
Der praktischen Anwendung wegen haben wir dabei die Gutschrift5) 
von den Einsatzkosten getrennt. 

1) Ferrosilizium enthiiIt tiber 5 % Si. 
2) Spiegeleisen enthalt bis 20 % Mn. 
3) Vgl. S. 22/23 Spaite 7, 13, 14, 15. Summe aus Lohn- und Magazinkosten. 
4) Auch diese sind ein Teil der Aufschreibungen und geiten alB bekannt. 
0) Vgl. S. 66/67 Ubersicht der Einsatz- und Zusatzmaterialien; S. 68 Uber-

sicht der Abfiille und Nebenprodukte. 
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Bestands-

Die Unterlagen fiir das Bestandsbuch riihren 
1. aus den Betriebsaufschreibungen her (vgl. Anm. S. 8), 
2. aus denZusammenstellungen der eingegangenenRechnungen (als gegeben 

angenommen ). 
1. Koks-

Eingang Mengen Preis Summe 
in t it t M. M. 

Jan. 1. Bestand 10000 9,30 93000 
1.-31. Zugang in Kokskohlen R 55000 R 9,-7 R 495000 

Fracht und AnschluBgleis - - B 20000') 
Abladen - - B 8000 2) 

I in Summa . . . . . . . . . . . . . I 65000 I 9,48 
==~= 

616000 

1) S. S.54. - 2) S. S.54. 
2. Andere 

Eingang Mengen Preis Summe 
in t it t M. M. 

Jan. 1. Bestand 500 11,50 5750 
1.-31. Zugang von verschiedenen Gruben R 6000 R 11,-7 R 66000 

Fracht. - - B 50001) 

Abladen - - I~ 12002 ) 

Eisenbahnabteilung - - 1041,093 ) 

/ I I I 
6500 12,15 78991,09 

1) s. S.54. - 2) s. S.54. - 3) s. S.55. 
3. Teer. 

Eingang Mengen Preis Summe 
in t it t M. M. 

Jan. 1. Bestand 40 30 1200 
1.-31. Produktion . B 1250 301) 37500 

1290 I 30 38700 

1) Marktpreis. 

4. Schwefelsaures 

Eingang Mengen Preis 

I 

Summe 
in t it t M. M. 

Jan. 1. Bestand . 10 200 I 2000 
1.-31. Produktion . B 200 2001 ) 40000 

210 200 42000 

1) Marktpreis. 
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bucb. 

Um die Herkunft der einzelnen Positionen klarzulegen, bezeichnen wir die Werte,. 
die aus den Betriebsaufschreibungen herriihren mit B und die Rechnungsbetrage 
mit R. 

Kohlen. 

Ausgang Mengen Preis Sum me 
in t atM. M. 

Jan. An Koksofen abgegeben . B 50000 9,48 474000 
1.-31. 

Bestand 15000 9,466 142000 

65000 I 616000 

Kohlen. 

Ausgang Mengen 

I 

Preis Summe 
in t atM. M. 

Jan. Abgegeben an Hochofen B 270 12,15 3280,50 
1.-31. 

" " 
Stahlwerk B 360 - 4374 

" " 
Blockwalzwerk B 180 - 2187 

" " 
Walzwerk B 1800 - 21870 

" " 
Adjustage. .. B 540 - 6561 

" " 
Dolomithalle B 50 - 607,5 

Bestand 3300 12,16 40 111,09 

I 6500 I 78991,09 

Ausgang Mengen Preis Summc 
in t atM. M. 

Jan. Abgabe an Stahlwerk B 82 I 30 2460 
1.-31. Verkauf B 1160'/3 30' ) 24820 

Bestand 47'/, 30 1420 

1290 30 I 38700 

') Marktpreis. 

Ammoniak. 

Ausgang Mengen Preis Summe 
in t atM. M. 

Jan. Verkauft. B 150 2001) 30000 
1.-31. 31. Bestand 60 200 12000 

210 200 42 000 

') Marktpreis. 
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5. Benzol. 

Eingang I Mengen Preis Summe 
in t it t M. M. 

IB 5 500 2500 
50 5001) 25000 , 55 500 27500 

1.1 Bestand . . 
Produktion . ---+-,-Jan. 

1) Marktpreis. 

6. Erz-

Mengen Preis Summe 
in t it t M. M. Eingang 

Jan. 1. Bestand 5000 5,20 26000 
1.-31. Zugang R 30000 3,401 ) 102000 

Fracht. - - B 750002) 

Abladen - - B 80003 ) 

35000 I 6,03 211 000 

1) Normalpreis. - 2) s. S. 54. - 3) s. S. 54. 

7. Erz-

Eingang Mengen Preis Summe 
in t it t M. M. 

Jan. 1. Bestand 3000 5 15000 
1.-3l. Zugang von Grube a) . R 10000 3 1 ) 30000 

b) . R 5000 3,101) 15500 
c) . R 5000 3,501) 17500 

Fracht. - - B 470002 ) 

Abladen - - B 30003 ) 

23000 I 5,56 128000 

1) Normalpreise. - 2) s. S. 54. - s. S. 54. 

8. Erz-

Eingang Mengen Preis Summe 
in t it t M. M. 

Jan. 1. Bestand 4000 4,90 19600 
1.-31. Zugang von Grube a) R 6000 2,901) 17400 

b) R 4000 3,001) 12000 
c) R 2000 2,801) 5600 

Fracht. - - B 300002 ) 

Abladen - - B 20003 ) 

16000 I 5,41 86600 

1) Normalpreise. - 2) s. S.54. - 3) S. S.54. 
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Ausgang 

Jan.1.-3l.1 Verkauft. 
31. Bestand. 

I 
1) Marktpreis. 

sorte I. 

Ausgang 

Jan. Abgegeben an Hochofen 1 
1.-31. 

" 2 

" 3 
Bestand . 

sorte 2. 

Ausgang 

Jan.1.-3l. Abgegeben an Hochofen 1 
2 
3 

Bestand 

sorte 3. 

Ausgang 

Jan. 1.-31. Abgegeben an Hochofen 1 

" 
2 

" 
3 

Bestand 

I Mengen 
in t 

IB 40 
15 

I 55 

I M~ngen I mt 

B 10000 
B 9500 
B 10500 

5000 

350001 

I M~ngen I mt 

B 6000 
B 5800 
B 6400 

4800 I 

23000 I 

Mengen 
in t 

B 2000 
B 1800 
B 2400 

2460 

16000 I 

Preis 
it t M. 

5001) 

500 

Preis 
it t M. 

6,03 
6,03 
6,03 
6,02 

Preis 
it t M. 

5,56 
5,56 
5,56 

5,54 

Preis 
it t M. 

5,41 
5,41 
5,41 

5,41 

Summe 
M. 

20000 
7500 

27500 

Summe 
M. 

60300 
57285 
63315 
30100 

211 000 

Summe 
M. 

33600 
32248 
35584 

26568 

128000 

Summe 
M. 

10 820 
9738 

12984 

53058 

86600 

59 
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Eingang 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Zugang 

Abladen 

1) s. S.54. 

Eingang 

Jan. 1. Bestand: GuBstiicke. 
Zugang: GuBstiicke und altes Eisen von 

den KoksOfen. 
vom Stahlwerk 
von der GieBerei 
von andern Betrieben . 

i) Normalpreis. 

Eingang 

Jan. 1. Bestand 
Zugang vom Walzwerk. 

" 
Blockwalzwerk 

" 
Stahlwerk 

" 
Stahlwerk 

" 
Adjustage 

I 
1) Normalpreis. 

Eingang 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Zugang 

Fracht. 
Abladen 

" 

1) s. S.54. - 2) s. S.54. 

Mengen Preis 
int atM. 

1000 50 
R 2000 45 

- -

3000 I 46,83 

9. Man-

Summe 
M. 

50000 
90000 

B 5001) 

140500 

10. Sonstiges. 

Mcngen Preis 
in tat M. 

650 30 

B 6 301) 

B 80 30 
B 20 30 

180 30 

936 30 

Summe 
M. 

19500 

180 
2400 

600 
5400 

28080 

11. Schrott. 

I Mengen I Preis I 
int atM. 

Summe 
M. 

100 50 
B 1200 501 ) 

B 850 50 
B 80 50 

100 30 
B 300 50 

2630 -

Mcngen Preis 
in tat M. 

100 250 
R 200 240 

- -
- -

I 5000 
60000 
42500 
4000 
3000 

15000 

I 129500 

12. Ferro-

B 
B 

Summe 
M. 

25000 
48000 

1 6001) 

601 ) 

300 I 248,86 I 74 660 
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ganerz. 

Ausgang 

Abgegeben an Hochofen 1 
2 
3 

Bestand . 

Ausgang 

Jan. 1.·31. Abgegeben an Hochofen 1 
2 
3 

Bestand . 

/ 

Ausgang 

Jan. 1.-31. Abgabe an Stahlwerk . 

Bestand. ...... 

/ 
mangan. 

Ausgang 

Jan. 1.-31. Abgabe aus Stahlwerk 
31. Bestand . ...... 

/ 

Mengen Preis 
int atM. 

B 180 
B 170 
B 190 

2460 

I 3000 I 

B 300 
B 260 
B 320 

56 

I I 
936 

I Mengen 
in t 

IB 100 

I 
B 1041 

1489 

I I 

I 2630 I 

I Mengen 
int 

IB 147 
153 

I 
I 300 

46,83 
46,83 
46,83 
46,83 

Preis 
atM. 

30 
30 
30 
30 

Preis 
atM. 

30 
50 
50 

Preis 
atM. 

248,86 
248,87 

Summe 
M. 

61 

8429,40 
7961,10 
8897,70 

115211,80 

I 140500,00 

I 

Summe 
M. 

9000 
7800 
9600 
1680 

28080 

Summe 
M. 

3000 
52050 
74450 

129500 

Summe 
M. 

36582,42 
38077,58 

74660,00 
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Eingang 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Zugang 

Fracht. 
Abladen 

1) s. S.54. - 2) S. S.54. 

Eingang 

Jan. 1. Bestand 
Zugang 

Fracht. 
Abladen 

1) S. S.55. - 2) S. S.54. 

Eingang 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Zugang 

Fracht. 
Abladen 

1) s. S.55. - 2) s. S.54. 

Eingang 

Jan. 1. Bestand 
Zugang 

Fracht. 
Abladen 
Eisenbahnabteilung 

1) s. S.55. - 2) S. S.54. - 3) S. S.55. 

50 
R 20 

-
-

70 

Mengen 
int 

30 
R 100 

-
-

130 

I 

13. Ferro-

Preis 
atM. 

140 
135 

-

-

140,78 I 

14. 

B 
B 

Summa 
M. 

7000 
2700 

1501) 

52) 

9855 

Spiegel-

I. Preis 
1 

Summe 
atM. M. 

72 2160 
65 6500 

- B 8001) 

- B 252) 

72,96 9485 

15. Dolo mi t. 

I Mengen I Preis \ 
in tat M. 

Summe 
M. 

300 5,50 1650 
R 700 4,50 3155 

- - B 9001) 

- - B 2002 ) 

1000 I 5.90 5900 

16. Kalk. 

I M~ngen I Preis Summe 
lilt atM. M. 

I 1000 12 12000 
R 3000 1l,00 33000 

B 12001) 

I B 7502) 
B 208,403 ) 

I 4000 1l,79 I 47158,40 
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silizium. 

Ausgang 

Jan.I.-3I. Abgabe aus Stahlwerk 

" 
an die GieBerei . 

31. Bestand 

eisen. 

Ausgang 

Jan. 1.-31. Abgaben aus Stahlwerk . 
Bestand . .. . . 

/ 

Ausgang 

Jan. 1.-31. Abgabe an Stahlwerk 
31. Besta d .. ..... 

/' 

Ausgang 

Jan.I.-a1. Abgabe an Stahlwerk . 

" " 
die GieBerei . 

31. Bestand . 

/ 

Mengen 

I int 

B 7 
1,5 

61,5 

70 

I Mengen 
. in t 

IB 65 
65 

I 
I 130 

I Mengen 
in t 

IB 600 
400 

I 
I 1000 

B 2608 
B 16 

1376 

I I 
I 4000 I 

Preis 
atM. 

140,78 
140,78 
140,78 

Preis 
atM. 

72,96 
72,76 

Preis 
atM. 

5,90 
5,90 

Preis 
atM. 

11,79 
11,79 
11,79 

I 

I 

63 

Summe 
M. 

985,46 
211,17 

8658,37 

9855 

Summa 
M. 

4742,40 
4742,60 

9485 

Summe 
M. 

3540 
2360 

5900 

Summe 
M. 

30748,32 
188,64 

16221,44 

I 47158,40 
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Eingang 

Jan. 1. Bestand 
Zugang 

Fracht. 
Abladen 

1) s. S.55. - 2) s. S.54. 

Eingang 

Jan. 1. I Bestand .. 
1.-31. Produktion . 

I 
1) Vereinbarter Preis. 

Eingang 

Jan. I..3d Zum Verkaufe fertig .. . . . . 
I 

17. Giel3erei-

Mengen Preis 
in t atM. 

50 70 
B 650 66 

- -
- -

700 73 

18. 

I M~ngen I Preis 
mt atM. 

IB 4 000 I 2001) 

I 4000 j 200 

Summe 
M. 

3500 
43450 
40001) 

1502 ) 

51100 

Thomas-

Summe 
M. 

80000 

80000 

19. Hochofen-

I M~ngen Preis Summe 
mt atM. M. 

I IB 1000 

I I 1000 

c) Untersnchnng der Griinde, die die Einfiihrnng des 
Bestandsbnches notwendig machen. 

Ehe wir auf die Grunde fur die Existenz des Bestandsbuches ein
'gehen, bedarf es der Feststellung, was wir unter dem Bestandsbuch zu 
verstehen haben. Das Wort selbst gibt schon den wesentlichen Inhalt 
an: Es solI ein Buch sein, in dem die vorhandenen Bestande an Waren 
und Produkten verzeichnet sind. Damit wurde aber fUr die Selbst
kostenrechnung nicht viel erreicht sein, da die Vorrii.te oder Bestande, 
solange sie auf Lager liegen, nicht verrechnet werden. 

Trotzdem lii.Bt sich das Bestandsbuch fur die Selbstkosten
rechnung verwerten, da aus dem Zu- und Abgang der Vorratsmengen 
und dem Restbestand der monatliche Verbrauch an Materialien zu 
bestimmen ist. Darin liegt aber nicht die alleinige Ursache fur die 
Einfiihrung des Bestandsbuches; vielmehr wird durch dasselbe ein 
nachhaltiger EinfluB auf die Gestaltung der Materialverrechnungspreise 
ausgeubt. 
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Roheisen. 

Ausgang I Mengen Preis Summe 
in t atM. M. 

Jan. 1.·31. Abgabe an GieBerei . IB 550 73 40150 
Bestand 150 73 10 950 

/ I 
I 700 51100 

schlacken. 

Ausgang I M~ngen Preis Summe 
mt atM. M. 

IB 4000 200 80000 Jan. 1..31.1 Verkauft. 
31. Bestand . 

I I 4000 200 80000 

schlacken. 

Ausgang. I M~ngen Preis 

I 
Summe 

mt atM. 1\'1:. 

Jan. I.-3d Verkauft. I IB 1000 

I I I 1000 

Bei der Vergleichung der auf den Rechnungen befindlichen Preise 
erkennt man bald die groBe Verschiedenartigkeit in der Aufstellung 
derselben. Oftmals werden die Waren frei Versandstation, manchmal 
frei Empfangsstation und mitunter sogar loco Werk geliefert. Wollte 
man sich auf den Standpunkt stellen, daB die auf den Rechnungen 
angegebenen Preise fur die Selbstkosten maBgebend seien, so fehlten 
in denselben mitunter mancherlei Betrage (z. B. Frachtteile usw.). 
Selbstverstandlich muBten diese Summen unter irgend einem Titel ein
gesetzt werden, weswegen man sie wahrscheinlich den G-eneralunkosten 
zuzmveisen hatte. 

Um diese Fehler zu verhiiten, setzte man fest, daB samtliche Mate
rialien dem produzierenden Betriebe frei Verbrauchsstelle zu liefern sind. 
Es muBten also die Kokskohlen frei Lagerplatz des Koksofens zur Ver
fugung gestellt werden. Ebenso waren die Erze und der Koks freiLager
platz des Hochofens zu senden usw. Wurde die Rechnung, wie es 
meistens der Fall war, nicht frei Verbrauchsstelle ausgefertigt, so muBte 
das Selbstkostenbureau die Fakturen so umandern, daB diese Forderung 

W a gn er. Selbstkostenberechnung. 5 
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Vergleichende Zusammenstellung der Abgange 

K~~s-I 2. ·I

i 3. I 4. 5. s:~st. 7. R:~-
kohlen. Erz I . Erz II Erz III Mangan Mate- Kohlen eisen 

I rialien 
Mk. Mk. I Mk. I Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. 

9. 

Stahl 

Mk . 

a) GieBerei. 
b) Koksofen . 
c) HochMen . 

. 474000 = I = = - - = = 
- 180900,1014323354225288,2026400 3280,50 -

d) Stahlwerk. - - I - ! - - - {D~~~it}942945 -
607,5 

2187 
- 21870 

6561 

e) Blockwalzwerk 
f) Walzwerk . 
g) Adjustage. 

Bemerkungen: Der Bogen ist ein Sammelbogen und dient zur leichteren 
AufsteIlung der Selbstkosten. Er enthalt nur Zahlen des Bestandsbuches (siehe 
S. 56-64) und ist somit nur ein Auszug aus demselben. Die senkrechten Spalten 1 
bis 19 geben die Materialien des Bestandsbuches in Mark an. Die wagerechten 
Spalten a-g weisen auf die Hauptbetriebe hin. Da schlieBlich aIle Materialien 
soweit sie verarbeitet werden, in die Selbstkosten der Hauptbetriebe gehoren, 

erfullt war. Je nach der Ausstellung der Rechnung hatte man also 
Fracht, Zoll, Zweigbahngebuhr, Auteil an den Kosten der Eisenbahn
abteilung, Abladelohne usw. hinzugefugt. 

Der durch Division entstandene Be&tandsbuchpreis (Durchschnitts
preis aus der Quantitat und den samtlichen Ausgaben bis zum Lagerplatz 
fUr dieselbe) schafft fiir aIle Material- und Produktpreise eine einheitliche 
Ortstellung (franko Lager im Werk). Dadurch wird neben einer groBen 
Vereinfachung des Rechnungswesens eine exakte Dbertragung aller 
Unkosten denkbar. 

Gerade in diesem Punkte liegt auch die wesentliche Ursache fUr die 
Entstehung des Bestandsbuches. 

Aus einem weiteren Grunde ist die EinfUhrung des Bestandsbuches 
erforderlich geworden. Die Ruttenwerke fUhlen sich aus technischen 
und wirtschaftlichen Grunden verpflichtet, in vielen Materialien groBe 
Lagerbestande zu halten. Je nach der Konjunktur andern sich die Preise, 
so daB es vorkommt, daB Materialien derselben Qualitat aber mit ver
schiedenen Einkaufspreisen nebeneinander lagern. Ratte man kein 
Bestandsbuch, so muBte man, um eine exakte Verrechnung zu er
moglichen, die Quantitaten raumlich getrennt halten. In der Praxis 
ist dies selbstverstandlich unmoglich, so daB sich fur die Selbstkosten
berechnung alleriei Schwierigkeiten ergeben. 

Auf der Suche nach einem Auswege, fand man schlieBlich den 
Kern der Losung in dem Satze; daB fur die Produktion nicht der Wert 
der MateriaIien der Vergangenheit von Bedeutung sei, sondern daB man 
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des Bestandsbuches an die Selbstkostenaufstellungen. 

10. 

Blooms 

Mk. 

-
-
-

-

-
-

-

ll. 12. 13. 14. I 15. 16. 17. 
I GieBerei 

18. 19. 

Ferro- Ferrosi- Dolo· Schrott SPiegel-I Kalk 

I 

Roh- Teer Koks mangan Iizium elsen mit eisen 
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. I Mk. ~k. Mk. Mk. 

- - 211,17 - - 188,64 40150 - 2480 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - 412344 

55050 36582,42 985,46 4742,40 3540 30748,32 - 2460 { 6374,40 
796,80 

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

so werden die Werte von 1-19 auf a-g verteilt. Statt des Bestandsbuches wird 
dieser Bogen zur Selbstkostenberechnung verwertet, da auf den Spalten der 
Hauptbetriebe (a-g) sich samtliche Bestandsbuchwerte desselben Betriebes 
sammeln. Auf diese Weise ist ein Vergessen unmoglich. Die zu den Geld
betragen gehorenden "Preiseinheiten" und "verbrauchte Mengen" sind dann 
sofort aus dem Bestandsbuch festzustellen, ohne daB ein Ubersehen denbkar ist. 

die augenblickliche Preisgestaltung ins Auge zu fassen habe. Auch hier 
bot sich das Bestandsbuch als Retter in der Not dar. Samtliche Ma terialien 
der gleichen Art werden auf ein gemeinsames Konto gebracht, wenn 
auch ihre Herkunft und ihre Einkaufspreise nicht dieselben sein sollten. 
Der ermittelte Durchschnittspreis (Bestandsbuchpreis) gibt den a ugen
blicklichen Wert der Ware in dem betrefl'enden Monat an. Auf diese 
Weise wird es ermoglicht, daB man zu jeder Zeit den heutigen Wert 
einer Tonneneinheit gleicher Qualitat bestimmen kann. 

Wir k6nnen somit als Resultat der Untersuchung feststellen, daB 
das Bestandsbuch erforderlich geworden ist, und zwar: 

1. um eine einheitliche Berechnung der Einsatz- und Zusatz
materialien und .der Gutschriftsposten zu erzielen und 

2. um eine jederzeitige Durchschnittsbewertung samtlicher Be
stande herbeifiihren zu k6nnen. 

d) Ergebnis der Vorbereitungsarbeiten. 
Die Vorbereitungsarbeiten gliedern sich in die Feststellung 

der Fabrikationskosten und in die 
der Gutschrift und des Einsatzes. 

Bei der Ermittlung der Fabrikationskosten handelt es sich einer-
seits um die Feststellung 

der Lohnkosten, 
der Magazinkosten, 
der Reparaturen und Leistungen der Nebenbetriebe 

5* 
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Vergleichende ZusammensteIIung der Gutschriftsbetrage aus den Be
standsbuchern. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
GuB- Schrott Teer Am- Benzol Thomas- Hochofen-

stucke moniak schlacken schlacken 
M. M. M. M. M. M. M. 

a) GieBerei 600 - - - - - -
b) Koksofen. 180 - 34820 30000 20000 - -
c) Hochofen. - - - - - - 1000 

d) Stahlwerk 2400 r 4000 } 80000 l 3000 - - - -

e) BIockwalz-
werk - 42500 - - - - -

f) Walzwerk 4500 60000 - - - - -
g) Adjustage - 15000 - - - - -

Bemerkungen: Auch dieser Bogen ist ein Sammelbogen und dient dem
selben Zweck wie der vorhergehende (siehe S. 66/67). Er enthalt auch nur Zahlen 
des Bestandsbuches (siehe S. 55-64). Die senkrechten Spalten geben die Gut
schriftbetrage nach Nebenprodukten usw. in Mark an. (Spalte 1--6). Die wage
rechten Spalten (a-g) weisen auf die Hauptbetriebe hin. Zur Eintragung der Gut
schriften in den Selbstkostenbogen wird nicht das Bestandsbuch, sondem dieser 
Auszug verwertet. Die zugehorigen Preiseinheiten und gewonnenen Mengen sind 
dann ohne weiteres aus den Bestandsbuchem ersichtlich. 

und andererseits urn 
die Generalunkostenberechnung. 

Die charakteristische Eigentiimlichkeit der ersten Gruppe besteht 
darin, daB aile Aufwendungen in 

die Lohnkosten und 
die Magazinkosten 

getrennt und so verteilt werden, daB man sie in die Selbstkosten der 
Hauptbetriebe einfiigen kann. Die gesammelten Lohnbetrage befinden 
sieh in der Lohnverteilungsliste IV (S. 28/29) und die gesammelten Maga
zinkosten sind in der Magazinverteilungsliste IV (S.36/37) enthalten. 

Fiir die Generalunkosten existieren mit Ausnahme des Postens 
fiirdie Unterhaltung des Gesamtbetriebes feste Werte, an denen nur 
einige Hauptbetriebe partizipieren und die sich auf einem besonderen 
Bogen zusammengesteilt finden (S. 40/41). 

Was nun den Einsatz und die Gutschrift anbetrifft, so kann man 
konstatieren, daB beide durch das Bestandsbuch in gleicher Weise 
berechnet werden. Die dadurch ermittelten Werte werden in iibersicht
lieher Weise geordnet, so daB wir einen Sammelbogen fUr den Einsatz 
(S.66/67) (inkl. der Zusatzmaterialien) und einen fiir die Gutschrifts
betrage (S. 68) erhalten. 

Dureh die Vorbereitungsarbeiten sind also 5 Sammellisten ent
standen, die aile die Betrage aufweisen, die bis dahin fUr die Aufsteilung 
der Hauptbetriebsselbstkosten ermittelt werden konnten. 



Die Fertigstellung der Hauptbetriebsselbstkosten. - Allgemeines. 69 

C. Die Fertigstellung der Hauptbetriebs
selbstkosten. 

1. Allgemeines. 
Nach Beendigung der Vorbereitungsarbeiten werden wir nun zu 

untersuchen haben, worin die Hauptarbeit bei der Fertigstellung 
der Hauptbetriebsselbstkosten liegt. 

In den Vorbereitungsarbeiten haben wir durch mannigfache 
Verteilungsmoglichkeiten die samtlichen entstandenen Aufwendungen 
sowohl der Haupt- wie der Nebenbetriebe so geordnet, daB sie 
den Hauptbetriebsselbstkosten zufaIlen und in dieselben eingefiigt 
werden konnen. Samtliche Ausgaben fur den ProduktionsprozeB 
finden sich schliel3lich in einem der folgenden in den Vorbereitungs
arbeiten gefundenen Sammelbogen und zwar: 

1. in dem Lohnverteilungsbogen IV (s. S. 28/29), 
2. in der Magazinverteilungsliste IV (s. S. 36/37), 
3. in dem Verteilungsbogen der Generalunkosten (s. S.40/41), 
4. in der vergleichenden Zusammenstellung der Abgange des Be

standsbuches in die Selbstkostenaufstellung (s. S.66/67), 
5. in der vergleichenden Zusammenstellung der Gutschriftsbetrage 

aus den Bestandsbuchern (s. S. 68). 

J ede der 5 SammeIlisten ist so geordnet, daB aIle Betrage sich in 
den Rubriken der Hauptbetriebe finden mussen. Demnach muBte die 
Fertigstellung der Hauptbetriebsselbstkosi.en in folgender Weise ge
schehen: Die samtlichen Betrage, die beispielsweise fiir den Koksofen 
auf diesen Sammelbogen rubriziert sind, werden auf einem besonderen 
Blatt Papier zusammengestellt. Es ist selbstverstandlich, daB dabei 
eine gewisse Ordnung herrschen muB und die ergibt sich von selbst aus 
der naturgemiiBen GIiederung der Selbstkosten, ii.ber die wir an einer 
anderen Stelle (s. S. 10) gesprochen haben. 

Danach waren die einzelnen Posten so zu ordnen, daB 

zuerst: die Einsatzkosten 1), 
dann: die Fabrikationskosten und 
schlieBlich: die Gutschriftsbetrage 

zusammenstehen. 
Auf den ersten Blick scheint damit die Selbstkostenaufstellung del' 

Hauptbetriebe erledigt zu sein und man konnte annehmen, daB damit 

1) Rupp weist dieselbe Anordnung auf (S. 256, 262). - Schuchart da
gegen zieht die Gutschrift von dem Einsatz ab (siehe S. 32, 40). 
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sonderliche Schwierigkeiten nicht verbunden waren. Dem ist aber nicht 
so, und wir werden uns nun zu vergegenwartigen haben, worin bei der 
Fertigstellung der Hauptbetriebsselbstkosten der Schwerpunkt liegt, 
damit wir uns ein Bild machen ki:innen, welche MaBnahmen zu trefl'en 
sind, urn den Schwierigkeiten entgegenzutreten. 

Wenn wir die in den Sammelbogen enthaltenen Betrage zusammen
stellen und nach Einsatz, Fabrikationskosten und Gutschrift ordnen, 
so werden wir finden, daB die Gu tschrifts betrage aller Hauptbe
triebsselbstkosten vollstandig sind, wahrend die Fabrikationskosten 
es nur zu sein scheinen (GuBstucke fehlen). Dagegen wird man bei den 
Einsatzen mehrerer Hauptbetriebsselbstkosten konstatieren mussen, 
daB Werte uberhaupt nicht angegeben sind. 

So ist auf Grund der Vorbereitungsarbeiten der Einsatz fur die 
Selbstkosten der GieBerei, des Koksofens und des Hochofens bestimmt. 
Dagegen sind uns die Einsatzwerte fur das Stahlwerk, Blockwalzwerk 
und Walzwerk noch unbekannt. Desgleichen fehlt uns bei den GieBerei
und den Hochofenselbstkosten der Kokswert, bei allen ubrigen 
Hauptbetriebsselbstkosten der Wert der GuBstucke. 

Die Vorbereitungsarbeiten vermochten somit nicht aIle Zahlen, 
die zur Berechnung der Selbstkosten ni:itig sind, festzustellen. Unter
suchen wir die Griinde, so finden wir, daB aIle die Produkte bzw. Mate
rialien, deren Wertsehatzung in den Vorbereitungsarbeiten nieht erfolgt 
ist, nieh t von au swarts bezogen wurden, sondern daB ihre Erzeugung 
in unserem Werke selbst stattfand. Die GuBstueke sind ein Produkt der 
GieBerei und werden dafur Spezialselbstkosten aufgestellt. Der im 
Hoehofen verwertete Koks bedarf aueh noeh einer Wertfestsetzung, 
die in den Koksselbstkosten erfolgt. 

In Anbetraeht dessen, daB die gesamte Produktion der GieBerei 
naeh den iibrigen Betrieben zu Reparaturzweeken geht, ist es erforder
lieh, daB zuerst die Selbstkosten der GuBstiieke vor allen anderen 
Hauptbetriebsselbstkosten getatigt werden. Ebenso mussen die Koks
selbstkosten vor den Roheisenselbstkosten aufgestellt sein. 

Der Einsatz des Stahlwerkes besteht in der Hauptsaehe aus dem 
Roheisen, das im Hoehofen gewonnen wird, weswegen sein Einsatzpreis 
im Stahlwerk vom Selbstkostenpreis im Hoehofen direkt abhangig 
ist. Aus diesem Grunde mussen die Hoehofenselbstkosten vor Beendigung 
der Stahlwerksselbstkosten fertiggestellt werden. 

Weiterhin werden die im Stahlwerk produzierten Ingots im Bloek
walzwerk zu Blooms und letztere im Walzwerk zur Fertigware ver
arbeitet. Der Einsatzwert des Bloekwalzwerkes ist somit von den 
Stahlwerksselbstkosten und der des Walzwerkes von den Bloekwalz
werksselbstkosten abhangig. 
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Wir erkennen daraus, daB bei der Fertigstellung der Hauptbetriebs
selbstkosten erhebliche 8chwierigkeiten zu iiberwinden sind und es muB 
betont werden, daB die Werte der Produkte bzw. Materialien, die in 
den Vorbereitungsarbeiten nicht fertiggestellt werden konnten, sich 
in unserem Werke nur in einer ganz bestimmten Reihenfolge berechnen 
lassen. Es werden zuerst die GuBstiicke der GieBerei berechnet, darauf
hin folgt in unabanderlicher Reihenfolge die 8elbstkostenberechnung 

des Kokses, 
des Roheisens, 
der Ingots, 
der Blooms und der Fertigware. 

Resiimieren wir kurz den Gang der Fertigstellungsarbeiten der 
Hauptbetriebsselbstkosten: Danach werden zuerst aus den 8ammelbogen 
(s. 8.28/29, 36/37, 40/41,66/67,68) fiir jedenHauptbetrieb diegefundenen 
Werte gesondert und nach Einsatz, Fabrikationskosten und Gutschrift 
geordnet. Daraufhin werden die Selbstkosten der GuBstiicke er]edigt 
und die entsprechenden Werte in die iibrigen Hauptbetriebsselbstkosten 
eingesetzt. 

In ahnlicher Weise wird mit Koks, Roheisen, Ingots, Blooms und 
der Fertigware verfahren. 

2. Selbstkosten der Gn13stiicke. (8.72.) 

1. In der Berechnung auf S. 72 werden die Selbstkosten fUr eine 
Tonne GuBstiicke aufgestellt. 

Vergegenwartigen wir uns nun, daB dabei groBe und kleine Stiicke 
in Betracht kommen und daB die Kosten des Formens, des GieBens 
und des Abfalles derselben ganz von einander abweichen, so wird schon 
ersichtlich, daB unsere Selbstkostenberechnung nur in groBen Ziigen 
auf einige Richtigkeit Anspruch machen kann. Die Vielgestaltigkeit 
der Artikel, die in der GieBerei hergestellt werden, ist so groB, daB man 
fUr jeden derselben Spezialselbstkosten berechnen miiBte. Von dem 
Gedankengang geht auch die Le bersche 1) Arbeit aus, wenn sie eine 
8tiickkalkulation verlangt. 

2. Die Materialwerte des GieBereiroheisens, des Ferrosiliziums und 
des Kalkes werden durch das Bestandsbuch festgestellt, wahrend der 
Kokspreis auf eine ganz eigenartige Weise berechnet wird. Er betragt 
20 M. pro Tonne. In allen iibrigen Selbstkosten sind nur 19,92 M.2) 
pro Tonne eingesetzt. 

1) Leber. Die Frage der Selbstkostenberechnung von GuBstiicken in 
Theorie und Praxis. Verlag Stahleisen, 1910. 

2) Vgl. S. 79, 86/87. 
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~ h ~ I 
I 

M Preis Summe I 
, Tengen pro Tonne; im einzelnen. 
m onnenl 'I I· 

M. M. 

GieBereiroheisen. ,15501) I 732) 1401503) 
Ferrosilizium . .. 1,54) 140,785) 2ll,17 6) 

Summa I 551,5') 1 73,198) I 40361,179) 

Koks . . . . ,. 1241°) I 2011) 248012) 
Kalk. 1613) 11,7914) 188,6415) 
Lohne, - - 1324,0616) 
Magazingegenstande - I 

- 1486,941') 
Reparaturen - - -

1 
Lohne. - - 1023,9318) 
Magazingegenstande - I - 647,8519) 

Summa I I I 7 151 4220) I - - , I 

Zinsen . 100021) I - - I 

Generalunkosten - - 1 20022 ) 

I 
Unterhaltung . - - 180023 ) 
Erneuerungsfonds . - - 15324) 

Summa - i - I 4153 I ! 

d 

Summe 
insgesamt 

M. 

40361,17 

-

-

-
-
-
-

7151,42 

-

-

-

-

4153 

I 

I 

e. f. 
Durchschnittspreis 

pro Tonne pro Tonne 
imeinzeln. insgesamt 

M. M. 

4,86 
0,37 -
2,59 -
2,91 -

- -
2 -
1,29 -

- ! 14,02 

1,96 -
2,35 -
3,53 -
0,30 -
-

I 
8,14 J 

;:: 

'" ~ 
0 

~ 

" 0 

~ 
.!<i 
'0:; 
.g 
i"< 

In Summa, - - I - I 51665,59 I - I 101 30 ~ i 

I 
' I';:: Ab Gutschrift. - -

I 

- I - I - - f;l 
GuBeisen. 2025) 3026) 6002') I 600 

I 
1,17 19 , -

In Summa I I 51065,59 i 100,13 

Produktion 510 Tonnen. 

Be merkungen: Spalte a wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 
1) s. S.65, Nr. 17. - 4) s. S.63, Nr. 13. - ') Summe aus 1 und 4. _10) s. S. 77. 
- 13) s. S. 63, Nr. 16. - 25) s. S. 60, Nr. 10. 

Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 2) s. S.65, Nr.17. -
5) s. S. 63, Nr. 13. - 8) Durchschnitt aus 9 und 7. - 11) fester Satz (Normal. 
preis). - 14) S. S.63, Nr. 16. - 26) S. S. 60, Nr. 10. 

Spalte c wird aus verschiedenen Quellen entnommen: 3) s. S. 67, Nr. a 17. -
6) s. S.67, Nr. a 13. - 9) Summe aus 3 und 6. - 12) S. S.67, Nr. a 19. -
15) s. S.67, Nr. a 16. - 16) s. S.29, Nr.o ll. - 1') s. S.37, Spalte 011. -
18) S. S. 29, Spalte 011. - 19) s. S. 37, Spalte 011. - 20) Summe aus (12-19). -
21) S. S.40, Spalte f 1. - 22) S. S.40, Spalte f 2. - 23) s. S.40, Spalte f 3. 
24) s. S. 40, Spalte f 4. - 2') s. S. 68, Nr. a 1. 

Spalte d ist Sammelspalte einzelner Posten aus Spalte c. 
Spalte e: Die Werte erhalt man, wenn man die Einzelwerte in c durch die 

Produktion von 510 Tonnen dividiert; z. B. 2480: 510 = 4,86. 
Spalte f: Diese Durchschnittszahlen erhalt man durch Division der Werte 

in d durch die Produktion von 510 t. 

Die differenzierte Bewertung hat ihren Grund in der Tatsache, 
daB die GieBereiselbstkosten in unserem Wetke vo rden Koksselbstkosten 
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ermittelt werden l ). (S. S. 77.) Da der Wert des Kokses aber erst durch 
die Koksselbstkosten bestimmt wird, so ist bei Berechnung des GieBerei· 
roheisens der Kokspreis pro Tonne nach dem augenblicklichen Werte 
noch nicht bekannt. Deshalb muBte man sich einen Aushilfspreis ver· 
schaffen und den fand man in dem ungefahren Selbstkostenwert des 
Kokses der vergangenen Zeit (20 M.), der fur alle Monate des Jahres in 
derselben Hohe angenommen wird. Wir haben es also hier mit einem Wert 
zu tun, welcher nicht durch die Selbstkostenberechnung gefunden worden 
ist und der fur langere Zeit sich gleich bleibt, der in einer gewissen Weise 
als eine Normalie gelten solI, weswegen man ihn auch Normalpreis 
nennt. 

3. Ganz ahnliche Verhaltnisse ergeben sich bei naherer Betrachtung 
des Gutschriftswertes fUr GuBeisen. Fur alte GuBstucke und Abfalle 
wurden bei ihrem Verkaufe Marktpreise erzielt, die einen schwanken
den Charakter haben. In unserenl Werke findet aber eine VerauBerung 
derselben nicht statt, sondern man verwendet dieselben in der GieBerei. 
Ob man in diesem FaIle den wechselnden Marktpreis oder eine andere 
Zahl einsetzt, ist auBerordentlich strittig. Unser Werk ging von dem 
Standpunkt aus, daB Abfalle usw. falls ihre Verwertung im Betriebe 
erfolgt, fur das Werk immer den gleichen Wert haben. Wenn man auch 
diese Ansicht nicht als vollberechtigt ansehen kann, so gibt sie 
uns wenigstens eine Erklarung ftir das Entstehen von Normalpreisen 
bei Gutschriftsposten. 

4. Betrachten wir nun den gewonnenen Selbstkostenpreis von 
100,13 M. und vergegenwartigen wir uns seine Verwendung. Da die 
GieBerei nur fur die eigenen Bedurfnisse des Werkes liefert, so ist das 
abgegebene Quantum fur jeden Hauptbetrieb festzustellen und es ware 
daraufhin der Wert derselben zu berechnen. Falls die gesamte GieBerei
produktion restlos an die Hauptbetriebe abgegeben wurde, ware die 
Bestimmung des Preises uberaus einfach. In diesem FaIle konnte man 
den Durchschnittsselbstkostenpreis pro Tonne GuBstucke von 100,13 M. 
fUr die Weiterverrechnung verwerten. Leider trifft dies selten zu. 
Vielfach werden in der GieBerei einzelne Stucke auf Lager gegossen, 
die unter Umstanden erst nach Monaten ihre Verwendung finden. 
So kommt es, daB wir stets mit gewissen Lagervorraten zu rechnen haben, 
deren Bestande ganz verschiedenen Erzeugungsperioden entstammen 
und somit von einander abweichende Selbstkosten aufzuweisen haben. 
Nach unseren heutigen Aufschreibungsgrundsatzen in Eisenwerken 
wird aber ein Auseinanderhalten dieser Bestande schwer und deshalb 
muBte man nach einem Ausweg suchen, urn aus der schwierigen Situa
tion herauszukommen. Als Hilfsmittel wurde wieder die Durchschnitts-

1) Vgl. Schmalenbach (III, S.I71) kommt zu ahnlichen Ergebnissen. 
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Eingang. 

Jan. 1.-31. I Mengen I 

Bestand 40 
Produktion. 510 

GieBerei-

Preis 

M 

113,8978 
100,13 

Summe 

M. 

4555,91 
51065,59 

550 I 101,13 I 55621,50 

bewertung herangezogen. Der vorhandene Bestand von 40 Tonnen 
a Tonne zu 113,8978 M. fur insgesamt 4555,91 M. wird mit der Produktion 
von 510 Tonnen a 100,13 M. fur insgesamt 51 065,59 M. zu einer Sum me 
verschmolzen und daraus der Durchschnittspreis von 101,13 M.berechnet. 
Diese Zahl vereinigt in sich die fruheren und jetzigen Selbstkostenwerte 
und wurde in der Tat ein praktisches Mittel zur Beseitigung der vorhan
denen Schwierigkeiten sein, wenn man in dieser weitgehenden Form 
die Durchschnittspreisberechnung fur die GieBerei als richtig aner
kenntl). 

Durch diesen Preis lassen sich sofort die Werte der verbrauchten 
GuBstucke fur die ubrigen Hauptbetriebe feststellen, wie es sich aus 
der obenstehenden Aufstellung ergibt. (S. 74/75.) 

Es ergibt sich daraus, daB der berechnete Selbstkostenpreis fur 
die Belastung der ubrigen Hauptbetriebe mit GuBstucken nicht maD
gebend ist. Vielmehr wird ein Zwischenpreis geschaffen, der durchaus 
dieselbe Konstruktion aufweist, wie die uns bis jetzt bekannten Be
standsbuchpreise, weswegen auch das Konto "Bestandsbuchkonto" heiBt. 

Der Zusammenhang zwischen den GieBereiselbstkosten und den 
Selbstkosten der ubrigen Hauptbetriebe wird also durch das Bestands
buchkonto: GieBereiroheisen bzw. durch den Bestandsbuchpreis von 
101,13 M. vermittelt. 

3. Koksselbstkosten. 
1. Die Hohe der Gutschrift fur Ammoniak, Teer und Benzol 

wechselt in den verschiedenen Monaten auBerordentlich, was seine 
Ursache in dem groBen Verbrauch an schwefelsaurem Ammoniak in 
den Fruhjahrsmonaten hat. 

1) Vgl. dazu S. 711 und 159. 
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Produkte. 
Ausgang. 

Jan. 1.-31.\ I Mengen I 
Preis Summe 

M. M. 

Abgabe anKoksiifen. 9 101,13 910,17 

" " 
HochOfen 14 101,13 1415,82 

" " 
Stahlwerk . 55 101,13 5562,15 

" " 
Blockwalzwerk . 12 101,13 1213,56 

" " 
Walzwerk . 25 101,13 2528,15 

" " 
Adjustage . 10 101,13 1011,30 

" " Coquillenkonto . 275 101,13 27810,75 
Bestand 150 101,13 15169,60 

550 I 101,13 I 55621,50 

Kokssel bstkosten. 

a. b. c. d. I e. 
Mengen Preis I Summen I Durchschnittspreis pro t 

in Tonnen pro Tonne I I im ei;elnen I insgesamt 
M. M. M. 

Kokskohlen. 500001) 9,482 ) 

I 
4740003 ) 18,96 

I 
18,96 

Lohne. - - 51520,254 ) 2,06 -
Magazingegensllinde . - - 16384,695 ) 0,66 -

Reparaturen: 
a) Lohne. - - 5878,746 ) 0,23 -
b) Magazingegenstande - -- 2469,24') 0,10 -

Gu/3stucke . - - 910,178) 0,03 -
Erneuerungsfonds . - - 125009 ) 0,50 -

3,58 

In Summa I 563 663,0910 ) 22,54 

I 
Gutschrift fur Kleinkoks. - - - -

Gutschrift fur Ammoniak - - - -
Gutschrift fur Teer und 

Benwl. - - - -
Fur Sonstiges. - - 7500011) - 3,-

In Summa I 488 663,0912) I 19,54 

Produktion 25000 Tonnen. 

Bemerkungen: Spalte a wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 
1) s. S. 57, Nr. 1. 

Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 2) s. S. 57, Nr. 1. 
Spalte c wird aus verschiedenen Quellen entnommen: 3) s. S. 66, Nr. b 1. -

') s. S. 28, Nr. 0 1. - 5) s. S. 36, Nr. 0 1. - 6) s. S. 28, Nr. 0 1. - ') s. S. 36, 
Nr.o 1. - 8) S. S.75. - 8) s. S.41, Nr. a 4. - 10) Summe aus Nr.3-9. 
- 11) s. S. 68, Nr. b (Koksofengas ist nicht bewertet). - 12) DifIerenz aus (10-11). 

Spalte d gleich dem Quotienten der Werte aus c dividiert durch die Pro
duktion von 25 000 t. 

Spalte e entspricht den Summen aus den Einzelwerten von Spa!te d. 

lEin· 
jsatz 

)00 ::: 
.9 = ..-'" 

r~ .;::~ 
.0 

'" ... 

1 ~ 
I ~ 
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Koks. 
Eingang. 

Mengen Preis Summe 
in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

Jan. 1. Bestand 5000 20 100000 
Jan. 1.-31. Produktion. 25000 19,54 488663,09 

Transportkosten - - 1562,98 
Zukaufskoks 3000 16 48000 
Fracht. - - 18437,02 
Abladen . 

I 
- - 600 

Summa I 33000 I 19,92 I 657263,09 

2. Der Produktionskostenpreis von 19,54 M. pro Tonne Koks 
enthalt alie Aufwendungen bis zum Loschen des Kokses inkl. 1m FaIle 
der sofortigen Weiterverarbeitung muG der Hochofen in der Eigenschaft 
des Abnehmers die Lade- und Transportkosten als Betriebsausgabe tragen. 
In unserem Werke wird der eigene Koks fast immer sofort benutzt, so 
daB Lagerbestande nicht vorhanden sind. Dagegen muB noch fremder 
Koks zugekauft werden, der teilweise langere Zeit auf Lager liegt. Fur 
die Roheisenproduktion ist es gleichgultig, ob Koks gleicher Qualitat 
von derselben oder verschiedenen ErzeugungsqueIlen herruhrt. Deshalb 
betrachtet man die gesamte Koksmenge als ein Ganzes und stellt fiir 
den produzierten und gekauften Koks inkl. aIler Ablade- und Lager
kosten, der Fracht und sonstiger Spesen einen neuen Preis her, der sich 
hier beispielsweise auf 19,92 M.1) stellt. Es wird somit fur die fernere 
Verrechnung nicht der Produktionskostenpreis von 19,54 M.2), sondern 
der Bestandsbuchpreis von 19,92 M. maBgebend sein. Darum finden wir 
auch auf der rechten Seite des Bestandsbuches die Verbrauchswerte 
der abnehmenden Betriebe und den Bestand entsprechend eingesetzt. 

So ist durch das Bestandsbuch ein Dbergang zwischen dem Pro
duktionskostenpreis von 19,54 M. und den ubrigen Betrieben geschaffen, 
wodurch eine genauere Verrechnung unter Berucksichtigung aller Ver
haltnisse ermoglicht wird. Auf der Ausgangsseite des Bestandsbuches 
ist auch die an die GieBerei zu dem festen Satz von 20 M. gelieferte 
Koksmenge enthalten. 

4. Die Roheisenselbstkosten. 
Der Hochofen steht mit dem Koksofen nur durch das Zuschlags

material "Koks" in Verbindung. Die organische Vereinigung dieser 
beiden Betriebe im gemischten Werke bezieht sich also auf ein HiIfs-

1) Siehe oben. 
2) Vgl. S. 75. 
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Ausgang. 

Mengen Preis Summe 
in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

Jan. 1.-31. Abgabe an Hochofen I 7000 19,92 139440 

" " " 
II. 6500 19,92 129480 

" " " 
III 7200 19,92 143424 

" " 
Stahlwerk. 320 19,92 6374,40 

" " 
Dolomithalle. 40 19,92 796,80 

" " 
GieBerei . 124 20 2480 

Bestand . 11836 19,89 235267,89 

I 330'00 I I 657263,09 

material und nicht auf die Dbertragung des im Hochofen weiter zu 
verarbeitenden Hauptmaterials. 

Je nach der Bauart der HochOfen, der GroBe derselben usw. mussen 
auch die Produktionskosten fur Roheisen schwanken. Es wurde deshalb 
ungerecht sein, auf die Berechnung der Selbstkosten jedes einzelnenHoch
of ens zu verzichten. Diese Forderung hat umsomehr Berechtigung, als 
es dadurch moglich wird, eine scharfere Kontrolle des Hochofenbetriebes 
durchzufuhren. Aus diesen Grunden hat unser Werk fur jeden der drei 
vorhandenen HochOfen Selbstkosten aufgestellt. 

Wenn auch nicht verkannt werden darf, daB die Spezialisierung der 
Selbstkosten nach den Of en von ganz auBerordentlichem Werte ist, 
so muB doch zugegeben werden, daB die Schematisierung, d. h. in diesem 
FaIle die Berechnung des Durchschnittswertes der Tonne Roheisen 
samtlicher Hochofen sogar geboten erscheint. 

In unserem Werke wird Thomaseisen erzeugt. Trotzdem also 
nur e i n e 1) Qualitat produziert wird, kann der Of en gang kaum so ein
gerichtet werden, daB eine vollstandige Dbereinstimmung der chemischen 
Beschaffenheit herbeigefuhrt werden kann. 

Fur die Verarbeitung des Roheisens im Converter des Stahlwerkes 
ist die Gleichformigkeit der Zusammensetzung aber von hoher Bedeu
tung. Mit aus diesen Grunden ist man zur Anlage eines Mischers uber
gegangen, in dem samtliche Roheisenquantitaten vermengt werden, 
urn auf diese Weise ein einheitliches Material zu erhalten. 

Daraus geht fur unsere Selbstkosten hervor, daB das Stahlwerk 
selbst nur Interesse an den Durchschnittsselbstkosten aller 
HochOfen haben kann. Infolgedessen muB neben die Spezialselbstkosten 
jedes Ofens die Feststellung eines Durchschnittswertes der Tonne Roh
eisen der drei Hochofen treten. 

1) Zu beachten ist, daB auch Roheisen mit einem hOheren Mangangehalt 
(Schienenstahlqualitat) erzeugt wird. 
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Verteilung der Ausgaben der ganzen Hochofenanlage 
auf die e i n z e 1 n e n Hoc h 0 fen. 

1. I 2. 3. 4. 
Hochofen I Hochofen II Hochofen III Insgesamt 

Produktion (a) ... kg 6000000 5800000 6200000 18000000 

M. M. M. M. 
Kohlen (b) .. .... 1093,5 1057,05 1129,95 3280,50 
Magazingegenstande (c) 3780,39 3654,37 3906,40 11 341,16 
Lohne (d) ..... 18866,79 18237,90 19495,68 56600,37 
Reparaturen: 

a) Lohne (e) . . 1959,72 1894,41 2025,05 5879,18 
b) Magazingegen-

stande (f) 1590,68 1537,67 1643,71 4772,06 
GuBstiicke (g) 471,94 456,21 487,67 1415,82 

In Summa (h) . . . . 27763,02 I 26837,61 28688,46 83289,09 

Handlungsunkosten (i). 7600 7346,67 7853,33 22800 
Zinsen (k) ..... 6333,33 6122,22 6544,45 19000 
Unterhaltung (1) 3000 2900 3100 9000 
Erneuerungsfonds (m) 1800 1740 1860 5400 

In Summa (n) 18733,33 18108,89 19357,78 I 56200 

Gutschrift (0). 333,33 322,22 344,45 I 1000 

Be merkungen: Die wagerechte Spalte a ist durch die Betriebsauf
schreibungen bekannt. Die senkrechte Spalte 4 ist auch bekannt. Zweck des 
Bogens ist die Feststellung des Anteils der ()fen I, II und III an den Positionen b 
bis 0 der Spalte 4. Die Werte b-o der Spalte 1, 2 und 3 werden also aus den 
entsprechenden Werten der Spalte 4 berechnet und zwar nach dem VerhiiJtnis 
der erzeugten Roheisenproduktion (Spalte a). 

Beispiel: Es soll der Wert der Spalte b 1 berechnet werden. 
Bei 18 000 000 kg - 3280,50 M. fiir Kohlen 

6000000,,- ? 

3280,50 . 6 000 000 = 1093 5 M. 
18000000 ' 

Es sind nun samtliche Werte fiir jeden einzelnen Of en sowie fiir die Gesamthoch
of en anlage bekannt und die Aufstellung der Selbstkostenberechnung bietet infolge
dessen keine Schwierigkeit mehr. 

In der Berechnung der Roheisenselbstkosten haben wir also zwei 
Etappen zu unterscheiden und zwar: 

1. die Ermittlung der Produktionskosten der Tonne Roheisen 
eines jeden der drei HochOfen und 

2. die Ermittlung der Produktionskosten der Tonne Roheisen 
siimtlicher Of en I). 

I) Calmes berechnet nur die Gestehungskosten der Gesamthochofenanlage 
(S. 135). - R u pp legt seiner Darstellung die Kalkulation der Gesamthochofen
anlage zugrunde, gibt aber an, daB friiher auch fiir die einzelnen HochMen Sonder
selbstkosten berechnet wurden. 
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Hochofen 1-3. 

a. h. c. d. e. I f. 
Mengen Preis Summe Summe Durchschnittspreis 

in Tonnen pro Tonne im einzelnen insgesamt pro Tonne pro Tonne 
im einzeln insgesamt 

M. M. M. M. M. 

Erzsortc 1 300001 ) 6,032 ) 1809003 ) - - -
Erzsorte 2 18200') 5,56') 1014326) - - -
Erzsorte 3 62007) 5,41 8) 335429 ) - - -
Manganerz 54010 ) 46,861l) 25 288,2012 ) - - -
Sonstiges . 88013 ) 30,0014) 2640015 ) - - -

Einsatz in Summa 5582016 ) I 6,58617 ) 367 562,2018 ) 367562,20 I 20,42 I 20,42 

Koks 2070019 ) 19,922°) 41234421 ) 412344 - 22,90 
Kohlen. 27022 ) - 3280,5023 ) - 0,18 -
Magazingegenstande - - 11 341,1624 ) - 0,63 -

Lahne . - - 56600,37 2 ') - 3,15 -
Reparaturen: 

Lahne . - - 5879,1826 ) - 0,33 -
Magazingegen-

stande . - -
I 

4772,0627 ) -
I 

0,26 -
Gul3stiicke . - - 1 415,8228 ) - 0,08 -

Summa I - I - I - I 83289,09 I - I 4,63 

Insgesamt I - I - I - I 863195,29 I - I 47,95 

Unterhaltung . - - 900029 ) - 0,50 -
Handlungsunkosten - - 2280030 ) - 1,26 -
Zinsen . - - 1900031 ) - 1,06 -
Erneuerungsfond - - 540032 ) - 0,30 -

Summa I - I - I - I 56200 I - I 3,12 

Insgesamt 919395,29 51,072 

Gutschrift: 
Schlackensand 
Gul3stiicke 100034) 1000 0,05 

Insgesamt 918395,29 51,022 

Produktion 18 000 Tonnen. 

Be mer k u n g e n: Spalte a wird aus dem Bestandsbuch entnommen: ') s. S. 59, Nr. 6. -
.) s. S. 59, Nr. 7. - 7) s. S. 59, Nr.8. - 10) s. S. 61, Nr. 9. - 13) s. S.61, Nr.l0. - ") Summe 
aus 1, 4, 7, 10, 13. - ") s. S.77. - ") s. S. 57, Nr. 2. 

Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommeu: ') s. S.59, Nr.6. - ') s. S.59, Nr.7. -
8) S. S. 59, Nr.8. - ") s. S.61, Nr.9. - ") s. S. 61, Nr.10. - 17) Durchschnittspreis aus 
18 uud 16. - ") s. S. 77. 

Spalte c wird aus verschiedenen Quellen entnommen: 3) s. S.66, Spalte c 2. - ') s. S.66, 
Spalte c 3. - ') s. S.66, Spalte c 4. - ") s. S.66, Spalte c 5. - ") s. S.66, Spalte c 6. -
18) Summe von 3, 6, 9, 12, 15. - ") s. S. 77. - ") s. S. 66, Spalte c 7. - U) s. S. 36, Spalte 0 2. 
- ") s. S.28, Spalte 0 2. - ") s. S.28, Spalte 0 2. - ") s. S.36, Spalte 02. - ") s. S. 75. 
- SO) s. S.40, Spalte b 3. - 30) s. S.40, Spalte b 2. - ") s. S. 40, Spalte b 1. - ") s. S.40, 
Spalte b 4. - ") s. S.68. 

Spalte d ist die Summe der zugehOrigen Summandenaus Spalte c. 
Spalte e gleich dem Quotienten derWerte aus c, dividiert durch die Produktion von 18000 t. 
Spalte fist gleich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die Produktion von 

18000 t. 
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80 Selbstkostenberechnung eines gemischten Grol3eisenbetriebos. 

Roheisenselbstkosten. 
Monat Januar. 

Hochofen 1. 

a. b. c. d. e. I f. 
Mengen Preis Summe Summe Durchschnittspreis 

in Tonnen pro Tonne im einzelnen insgesamt pro TOnnejPro Tonne 
imeinzeln. insgesamt 

M. M. M. M. M. 

Erzsorte 1 100001 ) 6,032 ) 603003 ) - - -
Erzsorte 2 6000') 5,56 5) 336006 ) - - -

" Erzsorte 3 2000') 5,41 8) 108209 ) - - - ~ 

~ 
Manganerz 18010 ) 46,8311 ) 8429,4012 ) - - - c 

Sonstiges. 30013 ) 30,0014) 900015 ) - - - ~ 

Einsatz in Summa 11840016) 1 6,6P') 1122 149,4018 ) 1 122149,40 1 20,36 1 20,36 

Koks 700019 ) 19,922o) 13944021 ) 139440 23,24 23,24 l Kohlen. - - 1093,523 ) - 0,18 -
Magazingegenstande - - 3780,3924) - 0,62 -

Lohne . - - 18866,7925) - 3,15 -

Reparaturen: 
Lohne . - - 1959,7226 ) - 0,33 -
Magazingegen -

d 
stande . - - 1590,682') - 0,26 -

I '" GuBstiicke . - - 471,9428 ) - 0,08 - ~ 
"" '" Summa - - - 27763,02 - 4,62 

Insgesamt I -
1 

-
1 

-
1 289352,42 1 - 1 51,22 

Unterhaltung . - - 300029 ) - 0,50 -
Handlungsunkosten - - 760030 ) - 1,26 -

Zinsen . - - 6333,3331 ) - 1,06 -

Erneuerungfonds - - 180032 ) - 0,30 -

Summa I - I - I - I 18733,33 I - I 3,12 

Insgesamt . I I 308085,75 54,34 J 
Gutschrift: . 

I lJ Schlackensand 
GuBstiicke 333,3333 ) I 333,33 0,05 

Insgesamt 1 307752,42 54,29 

Produktion 6 000 Tonnen. 

Be mer k u n g e n: Spalte a ist aus dem Bestandsbuch entnommen: 1) s. S.59, Nr. 6. 
- .) s. S.59, Nr. 7. - ') s. S.59, Nr.8. - 10) s. S.61, Nr.9. - 18) s. S.61, Nr. 10. 
U) Summe aus 1, 4, 7, 10, 13. - ") s. S.77. 

Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommen: .) s. S.59, Nr.6. - 0) s. S.59, Nr.7. 
- 8) S. S. 59, Nr.8. - ") s. S. 61, Nr. 9. - U) s. S. 61, Nr. 10. - ") Durchschnitt aus 18 und 16. 
- ") s. S. 77. 

Spalte c wird aus verschiedenen Quellen entnommen: 3) s. S.59, Nr.6. - 0) s. S.59, 
Nr. 7: - ') s. S. 59, Nr.8. - ") s. S.60, Nr.9. - 15) s. S.60, Nr. lO. - 18) Summe aus 
3, 6, 9, 12, 15. - ") s. S. 77. - ") s. S.78 b 1. - ") s. S.78 c 1. - ") s. S. 78 d 1. 
") s. S.78 e 1. - Oi) s. S.78 f 1. - IS) s. S. 78 g 1. - ") s. S. 78 h 1. - 30) 8. S.78 i 1. -
") s. S. 78 k 1. - as) s. S.78 m 1. - 33) s. S. 78 0 1. 

SpaJte d ist die Summe der zugeh6rigen Summanden aus Spalte c. 
Spalte e gleich dem Quotienten der Werte aus c, dividiert durch die Produktion von 6000 t_ 
Spalte fist gleich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die Produktion von 6000 t_ 



Die Roheisenselbstkosten. 81 

Monat Januar. 

Hochofen 2. 

a. b. c. d. e. I f. 
Mengen Preis Summe Summe Durchschnittspreis 

in Tonnen pro Tonne im einzelnen insgesamt pro Tonne I pro Tonne 
im einzeln insgesamt 

M. M. M. M. M. 

Erzsorte 1 95001) 6,032) 572853 ) - - -
Erzsorte 2 5800') 5,565 ) 322486) - - -
Erzsorte 3 18001) 5,418) 97389 ) - - -
Manganerz 17010) 46,8611) 7961,1012) - - -
Sonstiges. 26013) 30,0014) 780015) - - -

Einsatz in Summa 11753016) I 6,5611 ) 1115032,1018) I 115032,10 I 19,83 19,83 

Koks 650019) 19,922°) 1294,8021 ) 129480 21,58 21,58 
Kohlen. - - 1057,0523) - 0,18 -
Magazingegenstande - - 3654,372') - 0,63 -
Lohne . - - 18237,9025) - 3,15 -
Reparaturen: 

Lohne . - - 1894,4121) - 0,33 -
Magazingegen -

stande . - - 1537,6721) - 0,26 -
GuBstiicke . - - 456,2128) - 0,08 -

Summa 1 - I - I - I 26837,61 I - I 4,63 

Insgesamt . 1 - I - I - I 271349,71 I - I 46,78 

Unterhaltung. - - 290030) - 0,50 -
Handlungsunkosten - - 7346,6731) - 1,26 -
Zinsen . - - 6122,2233) - 1,06 -
Erneuerungsfonds . - - 174035) - 0,30 -

Summa 1 I 18108,89 3,12 

Insgesamt I I 289458,60 49,90 

Gutschrift: 

I 322,2236) I Schlackensand 
GuBstiicke 322,22 0,05 0,05 

Insgesamt . I I 289136,38 49,85 

Produktion 5 800 Tonnen. 

Bemerkungen: Spaltea wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 1) s. S.59, Nr.6. -
.) s. S. 59, Nr. 7. - ') s. S. 59, Nr.8. - 10) s. S. 61, Nr.9. - 11) s. S. 61, Nr. 10. -
") Summe aus 1, 4, 7, 10, 13. - ") s. S.77. 

Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 0) s. S.59, Nr.6. - 0) s. S.59, Nr.7. -
8) S. S.59, Nr. 8. - ") s. S. 61, Nr. 9. - ") s. S. 61, Nr. 10. - ") Durchschnitt aus 18 
und 16. - 10) s. S.77. 

Spalte c wird aus verschiedenen Quellen entnommen: 0) s. S.59, Nr.6. - 0) s. S.59, 
Nr.7. - t) S. S.59, Nr.8. - ") s. S. 60, Nr.9. - ") s. S.60, Nr. 10. - ") 8umme aus 
3, 6, 9, 12, 15. - ") s. S.77. - ta) s. S.78 b 2. - ") s. S. 78 c 2. - ") s. S.78 d 2. -
") s. S. 78 e 2. - ") s. S.78 f 2. - IS) S. S.78 g 2. - ") s. S. 78 h 2. - 31) S. S.78 i 2. -
") s. S.78 k 2. - .. ) s. S. 78 m 2. - ") s. S. 78 0 2. 

Spalte d ist die Summe der zugehOrigen Summanden aus SpaJte c. 
Spaite e gleich dem Quotienten der Werte aus c, dividiert durch die Produktion von 6000 t. 
Spaite f ist gieich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die Produktion von 6000 t. 

Wagner, Seibstkostenberechnung. 6 
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82 Selbstkostenberechnung eines gemischten Grol3eisenbetriebes. 

Monat Januar. 
Hochofen 3. 

a. h. c. 
Mengen Preis Summe 

in Tonnen pro Tonne im einzelnen 

M. M. 

Erzsorte 1 10 5001) 6,032) 633153) 
Erzsorte 2 64004) 5,565) 355846) 
Erzsorte 3 24007) 5,4IB) 129849 ) 

Manganerz 19010) 46,861"1) 8897,7012) 
Sonstiges. 32013 ) 30,00H) 960015 ) 

Einsatz in Summa 11981016) I 6,5817 ) 1130380,7018) I 
Koks 7 20022) I 19,8223) 14342424) I 
Kohlen. - 1 129,9528) 
Magazingegenstande - - 3906,4030) 
Lohne . - - 19495,6832 ) 

Reparaturen: 
Lohne . - - 2025,0534) 

Magazingegen-
stande . - -

I 
1643,7136) 

GuBstiicke - - 487,6738) 

Summa 1 - I - I - I 
Insgesamt 1 - I - I - I 
Unterhaltung . - - 3100 44 ) 

Handlungsunkosten - - 7853,33 46 ) 

Zinsen . - - 6544,45") 
Erneuerungsfonds . - - 186048) 

Summa 1 - I - I - I 
Insgesamt 1 - I - I - I 

d. 
Summe 

insgesamt 

M. 

-

-
-
-
-

130380,70 

143424 
-

-
-

-

-
-

28688,46 

302493,16 

-
-

-
-

19357,78 

329850,94 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

e. f. 
Durchschnittspreis 

pro Tonnelpro Tonne 
im einzeln insgesamt 

M. M. 

- -
- -
- -
- -
- -

21,02 I 21,02' 

- I 23,13 
0,18 -
0,63 -
3,15 -

0,33 -

0,26 -

0,08 -

- I 4,63 

- I 48,78 

0,50 -
1,26 -
1,06 -
0,30 -

- I 3,12 

- I 51,90 

" "i c 
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Gutschrift: - - I - - I - - II Schlackensand - -

I 
- -

I 
- -

GuBstiicke . - - 344,455°) 344,45 0,05 0,03 

Insgesamt . . . . 1 I 329503,49 I 51,85 

Produktion 6 200 Tonnen. 

Be mer k u n g en: Spalte a wird aus dem Bestandsbuch entnommen: ') s. S. 59, ~r. 6. 
- .) s. S.59, Nr.7. - 7) s. S. 59, Nr.8. - 10) s. S. 61, Nr. 9. - 13) s. S. 61, Nr. 10. 
to) Summe aus 1, 4, 7, 10, 13. - ") s. S. 77. 

Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 0) s. S.59, Nr.6. - ') s. S.59, Nr.7. -
8) s. S. 59, Nr. 8. - ") s. S. 61, Nr.9. - 14) S. S.61, Nr.10. - 17) Durchschnitt aus 18 
und 16. - ") s. S.77. 

Spalte c wird aus verschiedenen Qnellen entnommen: 3) s. S. 59, Nr. 6. - .) s. S. 59, 
Nr.7. - 0) s. S.59, Nr.8. - 12) S. S. 60, Nr.9. - ") s. S.60, Nr.10. - 18) Summe aus 3, 6, 
9, 12, 15. - ") s. S.77. - as) S. S.78 b 3. - SO) s. S.78 c 3. - 32) S. S.78 d 3. - ") s. 
S. 78 e 3. - ") s. S. 78 f 3. - 38) s. S. 78 g 3. - <0) S. S. 78 h 3. - ") s. S. 78 i 3. - ") s. 
S.78 k 3. - OS) s. S. 78 m 3. - SO) s. S. 78 0 3 

Spalte d ist die Summe der zugehorigen Summanden aus Spalte c. 
Spalte e gleich dem Quotienten der Werte aus c, dividiert durch die Produktion von 6200 t. 
Spaite f ist gleich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die Produktion von 6200 t. 



DIe Roheisenselbstkosten. 83 

Man sollte nun annehmen, daB zuerst die Selbstkosten jedes einzelnen 
Of ens und aus diesen Zahlen der Durehsehnittswert der gesamten 
Hoehofenanlage festgestellt wiirde. Unser Werk geht den umgekehrten 
Weg und sueht erst den Gesamtdurehsehnittswert pro Tonne zu eruieren. 
Deshalb stellt man bei samtliehen Notierungen im Betriebe iiber Lohne, 
Magazinverbraueh usw. nur die Gesamtausgaben der ganzen Hoehofen
anlage ohne Riieksieht auf die Versehiedenheiten der einzelnen Of en 
fest. Eine einzige Ausnahme maeht man mit den Erzen und mit dem 
Koks, die von vornherein fiir jeden Of en getrennt angegeben werden. 
Die skizzierten Verhaltnisse bedingen es, daB bei der Feststellung der 
Selbstkosten jedes Of ens nieht geringe Sehwierigkeiten entstehen, 
weil auGer Erz und Koks die wirkliehen Ausgaben nieht getrennt an
gegeben werden. 

Will man sieh nun der Miihe unterziehen, Selbstkosten £iir jeden 
Of en zu bereehnen, so wird es notwendig sein, die £iir die gesamte 
Hoehofenanlage bekannten Aufwendungen auf die einzelnen Of en zu 
verteilen. Es ist kein Zweifel, daB eine solehe MaBnahme keinen An
sprueh auf volle Exaktheit maehen kann. Immerhin aber wird die 
miBliehe Lage, in die wir dureh den Notbehelf hineingeraten, verbessert, 
wenn man bei der Auswahl des Verteilungssehliissels eine groBe Vorsieht 
ausiibt. In diesem Falle ging man von der Ansieht aus, daB die Aus
gaben fiir Lohne, Magazingegenstande, Generalunkosten usw. in dem
selben MaBe steigen oder fallen, wie die Produktion selbst. Deshalb 
nahm man die Produktion der Of en als Verteilungsfaktor an und be
stimmte dadureh den Anteil jedes Of ens an der Gesamtsumme. (Vergl. 
die Tabellen auf der Seite 78.) 

1. Aus den Selbstkostenaufstellungen ergibt sieh, daB die Be
rechnungen fiir die einzenlnen Of en nach Lage der Sache nur Varianten 
des Gesamtbeispiels sind. Dies tritt deutlieh bei der Vergleichung der 
Fabrikationskosten im engeren Sinne und der Gutschrift der 4 Selbst
kostenaufstellungen, die fast aIle gleiehe Zahlen aufweisen, zutage. 

2. Die Gutsehrift von 0,05 M. spielt in der Hoehofenanlage dieses 
Werkes eine ganz minimale Rolle l ). 

1) Das Hochofengas, das zur Erzeugung des Dampfes usw. Verwendung 
findet, wird nicht verrechnet. Calmes setzt fiir das Hochofengas, das zur Er
zeugung von elektrischer Kraft abgegeben wird, einen festen gleichbleibenden 
Betrag in die Selbstkosten (10 000 M.) (S. 135). Rupp gibt ein anderes Ver
fahren an, das aber auch keine exakten Resultate liefert (S. 254-258). "Die 
Koksofengase werden gemeinsam mit den Hochofengasen, deren der Hochofen
betrieb nicht selbst bedarf, zur Heizung der Dampfkessel fiir die Walzenstral3en 
beniitzt. Der Gesamtwert der hier verbrauchten Gase wird wie folgt berechnet: 
Werden die Dampfkessel der Walzwerke ausschliel3lich mit Kohlen geheizt, so 
diirfen bei normalem Betrieb auf 100 kg Walzgut x kg Kesselkohlen verbraucht 
werden; das ergibt bei einer Produktion von x t = Y t Kesselkohlen. Durch 
die Benutzung der Gase wurden tatsachlich verbraucht z t, mithin ist eine EE-

6* 



84 Selbstkostenberechnung eines gemischten Gro13eisenbetriebes. 

Roh-

Mengen Preis Sum me 
in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

Jan. 1.-31. Bestand 1000 50 50000 
Produktion. 18000 51,022 918395,29 
Lagerarbeiten. - - 100 

Summa I 19000 I 50,97 I 968495.29 

Infolge des Bestandes an billig erzeugtem Roheisen sinkt der Pro
der als Verrechnungspreis im Stahlwerk dient. 

3. Einer Betrachtung wert ist noch der Einsatz, welcher pro Tonne 
Roheisen im Gesamtdurchschnitt 20,42 M. betragt. Dber die Entstehung 
dieser Zahl ist schon an anderer Stelle verhandelt worden, so daB wir 
darauf nicht weiter einzugehen haben. Dagegen verlohnt es sich, die 
Frage ins Auge zu fassen, wie der Erzpreis zustande kommt. Aus dem 
Bestandsbuch (s. S. 59) ergibt sich, daB z. B. der Wert der Erzsorte T 
mit 6,03 M. angegeben ist. Nun wird das Erz aber nicht gekau£t, sondern 
in eigenen Erzgruben gewonnen. Nach unserem bisherigen Vorgehen 
miiBten wir somit fur die Gewinnung der Erze auch besondere Selbst
kosten schaffen. Das ist aber hier nicht geschehen. 

Zum vollen Verstandnis mussen wir erwahnen, daB die Erzgruben 
und das Hiittenwerk rau mlich von einander getrennt sind. Obwohl 
das ganze Unternehmen von einer Generaldirektion geleitet wird, biIden 
das Hiittenwerk und der Grubenbetrieb in sich abgeschlossene Einheiten, 
die neben der gemeinsamen Oberleitung nur noch eine zusammen
hangende Buchfiihrung besitzen. Der Grubenbetrieb steUt zwar S el b s t
kosten auf, die aber keine Verwertung fur die Hiittenwerksproduktions· 
kosten finden. Der Hiittenbetrieb wird seitens der Grubenleitung als 
Kaufer des Erzes betrachtet. Trotzdem ging man nicht so weit, dem 
Huttenbetriebe Erzpreise anzurechnen, wie sie im freien Markte gelten, 
sondern man setzte eincn Durchschnittsselbstkostenpreis der 
letzten Jahre fest und gab dieser Zahl die Funktion eines Verrechnungs
preises zwischen Bergbau und Huttenbetrieb. Die von uns im Bestands
buche gefiihrten Erzpreise sind somit nicht Marktpreise, sondern nur 
Werte, die zu Verrechnungszwecken dienen und fur eine langere Zeit 
gelten sollten (N ormalpreise1 )). 

sparnis von y - z t, die zum Fraukopreise von - M. einen Wert von - M. 
darstellen; dieser wird den WalzenstraBen fur Gase in Anrechnung gebracht. 
Dagegen werden die Kokskohlen fUr jede eingesetzte Tonne Kokskohlen - M. 
fUr daraus gewonnene Gase gutgeschrieben. Ergibt bei einem Einastz - t - M. 
Der bleibende Restbetrag von - M. wird den HochMen in Abzug gebracht." 

1) Calmes verrechnet die Erze auch zu einem Normalpreis. - Rupp 



Die Stahlselbstkosten. 85 

eisen. 

Mengen Preis Summe 
in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

ran. 1.-31. 

I Abgegeben an Stahlwerk 18500 50,97 942945 
Bestand . 500 50,97 25550,29 

I 19 000 I 50,97 I 968495,29 

duktionskostenpreis von 51,022 M. auf den Bestandsbuchpreis von 50,97 M., 

4. Wie schon oben auseinandergesetzt·, wird fiir die Verrechnung 
des Roheisens im Stahlwerk nur del' Durchschnittspreis der drei Hoch
Men von 51,022 M. verwandt. Wiirde die gesamte Produktion des Hoch
of ens unverandert im Stahlwerk weiter verarbeitet, so ware der berech
nete Selbstkostenpreis von 51,022 M. der richtige Verrechnungspreis 
zwischen den beiden Betrieben. Dieses ist aber leider nicht der Fall. 
Abgesehen von dem Umstande, daB, die. Produktionsfahigkeit des 
Stahlwerkes so groB sein kann, daB die erzeugten Quantitaten des Roh
eisens nicht geniigen, um einen vollen Betrieb aufrechtzuerhalten, 
gibt es auBerdem noch eine Reihe von Moglichkeiten, die es ausschlieBen, 
daB die volle Monatsproduktion des Hochofens restlos im Stahlwerk 
weiter umgewandelt wird. Es kann fast als Regel bezeichnet werden, 
daB am Ende des Monats ein gewisser Bestand vorhanden ist, der mit 
in die nachste Rechnungsperiode iibernommen wird. Die Selbstkosten 
zweier Monate weisen nun meistenteils kleinere oder groBere Difl'erenzen 
auf. Da abel' der vorhandene Roheisenbestand und die neue Produktion 
aus schon erorterten Griinden im Mischer zu einer einheitlichen Masse 
werden, so muB fur diesel ben ein Durchschnittspreis berechnet werden. 
Die Berechnung erfolgt auf dem Bestandsbuchkonto: "Roheisen". 
(s. S. 84/85 oben.) 

5. Die Stahlselbstkosten (S. 86/87.) 

1. In dem Einsatz sind auBer Roheisen noch andere Materialien 
enthalten. Die Verwendung von Schrott spielt dabei eine Haupt
rolle. Letzterer wird im Betriebe selbst als Abfallprodukt gewonnen. 

Um die bei Marktpreisen vorhandenen stetigen Schwankungen 
zu vermeiden, hat man einen festen Einheitswert angenommen, der 
dem ungefahren Marktpreise entspricht (Normalpreis). 

macht keine besonderen Angaben; er spricht nur von Frankopreisen. Wie aber 
der Erzpreis selbst gebildet wird, iibergeht er. Da aber das von ihm beschriebene 
\Verk eigene Erzgruben hat, so werden wohl Normalpreise zur Verrechnung 
kommen. [Forts. B, S, 88. 



86 Selbstkostenberechnung eines gemischten Grol3eisenbetriebes. 

Roheisen. 

Schrott . 

Ferromangan. 
Ferrosilizium . 
Spiegeleisen . 

Kalk 

Koks 

Kohlen 
Lohne. 
Magazingegenstande. 
Reparaturen: 

Lohne. . . . . . 
Magazingegenstande. 

GuBeisen. 

Dolomit .. 

:!!! ;; Teer .... 
:1 Magazingegenstande. 
·;;0 " Lohne. 
"0 
A Koks .. 

Kohlen. 

Fiir das Coquillenkonto. . . 
Fonds fiir groBe Reparaturen 

Gutschrift: 
Thomasschlacken 
Schrott 

GuB ... 

Produktion 17 500 Tonnen. 

a. al. 
Verbrauch 

pro Tonne Ein- in 
satz in 

kg % 

9'31,5P) 93,152) 

57,445 ) 5,756) 

7,4011) 0,7412) 
0,3415) 0,0316) 
3,31 19 ) 0,332°) 

100023) 100,0024) 

Stahl-

b. 

Mengen in 

t 

185003) 
{ 1008 ) 

10417) 
14713) 

717) 
6521 ) 

198602 ') 

260827 ) 
32028 ) 

36029 ) 

4000 41 ) 

f 10043 ) 
l 80 45 ) 

80 ") 

Bemerkungen; Spalte a, Nr. 1, 5, 11, 15, 19, 23: (die Mengen von 
Spalte b sind auf 1000 kg = 1 t Gesamteinsatz bezogen). 
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werk. 

c. d. e. f. I g. 
Preis Summe Sum me Durchschnittspreis 

pro Tonne im einzelnen insgesamt im einzelnen 

I 

insgesamt 

M. M. M. M. M. 

I 
50,97') 942945 (9 ) - - -

1 j 
309) 30005°) - - -
5010) 5205051 ) - - -
248,86H ) 36 582,4252 ) - - -
140,7818) 985,46 53 ) - - -
72,4622 ) 4742,40 54) - - - 1>'1 

1040305,2855 ) 1040305,28 59,4 

, , - , -3074832 56 ) 176 
19,9231 ) 6374,4057) - 0,36 - I - - - 0,25 -
12,1532) 437458 ) - - -

- 32 060,32 59) - 1,83 -
- 20862,92 60) - 1,19 -

- 10783,6061 ) - 0,62 -
- - - 0,48 -
- 8403,41 62 ) - - -

101,133') 5562,1563 ) 119 169,12 6,81 -

5,9036) - - - -
- 354064 ) - 0,20 -

- 246065) - 0,14 -
- 1 80066) - 0,10 -

- 3 000 67) - 0,17 -

19,9239) 796,8068) - 0,04 -
12,15'°) 607,5069) - 0,04 -

- I - I 12204,30 I 0,69 I -
-

I 
1750070) - 1 -

- 525071 ) - 0,30 -

- - 22750 - 8,80 

68,25 1 
------~------~------+-------+--------

1194428,70 

200'2) 
30U ) 

50'") 
3048 ) 

8000072) 
300073 ) 
4000") 
2 40075) 89400,00 

1105028,70 

5,106 

63,144 

Spalte aI, Nr. 2, 6, 12, 16, 20, 24: (die Mengen von Spalte b sind auf 
100 kg des Gesamteinsatzes bezogen). 

[~'ortsotzung der Bemerkungen s. S. 88. 

I~ 
~ ~ 
j 6 
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Thomas-

Mengen Preis Summe 
in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

Jan. 1. Bestand . 1500 

I 
62 93000 

.Jan. 1.-31. Produktion. 17500 63,144 1105028,70 

Summa I 19000 1 63,05 11198028,70 

Der Bestandsbuchpreis von 63,05 M. ist somit fiir die ans Block- und Walz-

[Fortsetzung der Bemerkungen zur Tabelle S.86 u.87. 

Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 3) s. S. 85. - 8) s. S. 61, 
Nr. 11. - ') s. S. 61, Nr. 11. - 13) s. S. 61, Nr. 12. - 1') s. S. 63, Nr. 13. -
21) s. S. 63, Nr. 14. - 25) Summe aus 3,.8,7, 13, 17, 21. - 2') s. S. 63, Nr. 16. 
- 28) s. S.77. - 20) s. S.57, Nr.2. - 33) s. S.75, - 35) s. S.63, Nr. 15. -
3') s. S.77. - 38) s. S.57, Nr.2. - H) s. S.64, Nr.18. - 43) s. S.60, Nr. 11. 
- '5) s. S.60, Nr. 11. - 41) S. S.60, Nr. 10. 

Spalte c wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 4) s. S. 85. - 0) s. S. 61, 
Nr. 11. - 10) s. S. 61, Nr. 11. - 14) s. S. 61, Nr. 12. - 18) s. S. 63, Nr. 13. -
22) s. S. 63, Nr. 14. - 26) Durchschnittspreis aus 55 u. 25. - 30) s. S. 63, 
Nr. 16. - 31) s. S. 77. - 32) s. S. 57, Nr. 2. - 34) s. S. 75, - 36) S. S. 63, Nr. 15. 
- 3U) s. S. 77. - 40) s. S. 57, Nr. 2. - 42) s. S. 64, Nr. 18. - .0) s. S. 60, Nr. II. 
- 46) s. S. 60, Nr. 11. - 48) s. S. 60, Nr. 10. 

Spalte d wird aus verschiedenen Quellen entnommen: 49) s. S. 85, Spalte d 8. 
- S0) s. S. 67, Spalte d 11. - 51) s. S. 67, Spalte d 11. - 52) S. S. 67, Spalte d 12. 
- 53) s. S. 67, Spalte d 13. - 54) s. S. 67, Spalte d 14. - 5.) Summe aus 49-54. 
- 56) s. S. 67, Spalte d 16. - 57) s. S. 67, Spalte d 19. - 58) S. S. 66, Spalte d 7. 
- 58) s. S. 28, Spalte 03. - 60) s. S. 36, Spalte 03. - 61) s. S. 28, Spalte 0 3. -
82) S. S. 36. - 63) s. S. 75. - 64) S. S. 67, Spalte d 15. - 65) s. S. 67, Spalte d 18. 
- 66) s. S.36, Spalte 0 3. - 67) s. S.28, Spalte 03. - 68) s. S. 77. - .0) s. S.66, 
Spalte d 7. - '0) s. S.40, Spalte e 6. - 71) S. S. 40, Spalte e 5. - '2) S. S.68, 
Spalte d 6. - 73) S. S. 68, Spalte d 2. - 74) S. S. 68, Spalte d 2. - 75) s. S. 68, 
Spalte d 1. 

Spalte e ist die Summe der zugehorigen Summanden aus Spalte d. 
Spalte f gleich dem Quotienten der Werte aus d dividiert durch die Pro

duktion von 17 500 t. 
Spalte gist gleich dem Quotienten der Werte aus e dividiert durch die 

Produktion von 17 500 t. 

2. Weiterhin muB auf die eigentiimliche SteHung der Dolomitfabrik 
innerhalb derStahlwerksselbstkosten hingewiesen werden. Die Konverter 
sind im Innern mit feuerfesten Steinen ausgefiittert, die in der Haupt
sache aus gebranntem Dolomit und Teer bestehen. Von der Beschafl'en
heit des Futters hangt wesentIich der Erfolg des Konvertierungs
verfahrens abo Die Herstellung desselben erfordert neben groBer 
GeschickIichkeit genaue Spezialkenntnisse. Mit Riicksicht darauf, 
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ingots. 

Mengen Preis Summe 
in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

Jan. 1.-31. Abgabe ans Blockwalzwerk 18000 63,05 1134 900 
Abgabe ans Walzwerk. 300 63,05 18915 
Bestand . 700 63,16 44213,70 

I 19000 I 63,05 11198028,70 

werk gelieferten Mengen der VerreJhnungspreis. 

betrachtet man das Verfahren als Geheimnis und damit hangt es zu
sammen, daB das Dolomitfutter nicht von auswarts bezogen sondern 
selbst hergestellt wird. Bei der hohen Bedeutung desselben innerhalb 
desStahlwerksbetriebes sollte man annehmen, daB fUr diese Hilfsfabrikate 
besondere Selbstkosten aufgestellt wiirden. Das geschieht aber nicht. 
Vielmehr werden die Ausgaben fiir 

ungebrannten Dolomit, 
Teer, 
Lohne, 
Magazingegenstande, 
Brennmaterialien 

getrennt in den Selbstkosten aufgefiihrt. Ihre ZusammengehOrigkeit 
kennzeichnet sich nur durch die unmittelbare Aufeinanderfolge und die 
Bezeichnung: "Dolomitfabrik" 1). 

3. Der Selbstkostenpreis von 63,144 M. pro Tonne Stahl ist ein 
Durchschnittswert, der fiir aIle Stahlsorten gilt. 

Die Verschiedenheit zwischen hartem und weichem Stahl wird an 
dieser Stelle gar nicht beriicksichtigt. Dagegen sucht man die Mehr
aufwendungen fiir den Schienenstahl in primitiver Form auf dem 
Bloomsbestandsbuchkonto in Betracht zu ziehen (s. S.92)2). 

Eine difIerenzielle Berechnung der groBen und kleinen Blocke 
existiert nicht in unserem Werke. 1m allgemeinen werden eben 
nur groBe Blocke gegossen, die im Blockwalzwerk auf die gewiinschte 
Form zu walzen sind. 

1) Calmes geht auf diesen Punkt nicht ein. - Rupp zeigt ein anderes 
Verfahren. Er berechnet fiir die Produkte der DoIomitfabrik = Steine, BOden 
und Mortel besondere Selbstkosten, deren Werte in die StahIwerksseIbstkosten 
eingesetzt werden (S. 259). 

2) Wedel' von Calmes noch von Rupp beriicksichtigt. - Schuchart 
dagegen wendet diesem Punkte besondere Aufmerksamkeit zu (S.35). (VgI. 
S. 187 ff.) 
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4. Die Produktion des Stahlwerks wird in den seltensten Fallen 
vollstandig vom Walzwerk iibernommen. Auch hier kommt der EinfluI3 
vorhandener Bestande zur Geltung, der in dem Bestandsbuchkonto: 
Thomasingots einen Ausgleich findet. 

6. Die Bloomsselbstkosten. 
Die Form der organischen Betriebsvereinigung macht beim Block

walzwerk noch einen Schritt vorwarts. 
Der Einsatz besteht einzig und allein aus dem Material des vorher

gehenden Stahlwerkbetriebes. 
Die Verquickung von Betrieb zu Betrieb tritt an dieser Stelle erst 

In voller Scharfe in die Erscheinung. 

Bloo msselbstkosten. 

a. I b. c. d. e. I f. 
Mengen Preis Summe Summe Durchschnittspreis 

in Tonnen1pro Tonne im einzelnen insgesamt pro TonnelproTonne 
im einzeln insgesamt 

M. M. M. M. M. 

Einsatz . . . . . I } .. 
Ingots. . . . .. 180001) 63,052 ) 11349003) i 
~----I-n-S-u-m-m--a~I-I-8-0-0-0'~)~1--63~,-05-5~)~-1-13-4-9-0·-0~6)~1-1-13-4-9-0-0--~----~--67-,-96--- ~ 

Kohlen. 
Lohne . 
Magazingegenstande 
Reparaturen: 

Lobne . 
Magazingegen-

stande . 
GuBstiicke 

In Summa I 
Fiir das Walzen

konto ..... 
Fonds fiir groBe Re

paraturen ... 

In Summa 

Gutschrift . . . . I 
Schrott ..... . 

In Summa I 

180') 
-
-

-

-
-

Produktion 16 700 Tonnen. 

12,158 ) 

-
-

-

-
-

2 1879 ) I - 0,13 I -
12992,141°) - 0,78 -
7870,8211 ) - 0,47 -

5301,7412) - 0,32 -

4350,8P3) - 0,26 -
I 1 213,5614) - 0,07 -

1 33916,07 15) I 33916,07 2,03 2,03 

0,06 

167017 ) 2672 0,10 0,16 

11171488,071 70,15 

I 42500 I 2,546 

11128988,07 1 67,604 

Bemerkungen: Spalte awird aus dem Bestandsbuch entnommen: 1) s. S. 89. 
- ') s. S.89. - 7) s. S.57, Nr.2. 

Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 2) s. S. 89. - 5) s. S. 89. 
- 8) s. S.'·57, Nr.2. 

" '" "'al 
0 

-i:J 
" .S! 
~ 

~ 
-" 
" '" 

..-

} ! 
C> 
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1. 1m Blockwalzwerk bleiben die vom Stahlwerk iibernommenen Qua
litatsunterschiede dieselben. Dazu tritt noch eine erhebliche Differenzie
rung nach der GroBe und Form der Blooms ein, was man aber bei der Be
rechnung vollstandig ignoriert. Man behandelt alle Blocke als eine in 
sich gleichartige Masse und setzt als Einheit die t Blooms fest. 

2. Auch zwischen Blockwalzwerk und Stahlwerk muB aus denselben 
Griinden, die wir schon erortert haben, das Bestandsbuchkonto "Blooms" 
eingefiigt werden. 

Blooms. 

t M.at M. Jan. 1.-31. Abgabe an t 
1. Jan. Bestand 300 68 20400 das Walzwerk 16700 

16700 67,604 1128988,07 31. Bestand 300 

- 1 Summa 117000 167,62 11149388,071 1 17000 

Der Durchschnittspreis pro t Blooms betragt also 67,62 M. Wahrend 
wir bisher diese Zahl zur Verrechnung der a bgege benen Quantitaten 
beniitzten, geniigt sie uns im Blockwalzwerk nicht. Die Blooms werden 
in solche mit einfacher und in solche mit Schienenstahlqualitat unter
schieden. 

Nun ist durch die Aufschreibungen festgestelIt, daB fiir die Qualitats
aufbesserung des Schienenstahls 8000 M mehr verbraucht worden sind. 
Dieser Betrag, der in den Aufwendungen von 1149388,07 M. steckt, muB 
dem Schienenstahl allein belastet werden. Wenn es auch nicht ganz 
richtig ist, daB die Verrechnung erst an dieser Stelle und nicht schon 
im Stahlwerk erfolgt, so ist es doch immer besser, als ob das Versaumnis 
iiberhaupt nicht nachgeholt wird. 

Von dem Gesamtbloomswert von 1 149388,07 M. werden die 
8000 M. abgezogen. Die Differenz stellt also den Wert der Blooms ohne 
Beriicksichtigung der besonderen SchienenqualWit dar. 

Eine Tonne Blooms einfacher Qualitat kostet somit 1141 388,07: 
17000 oder 67,14 M. 

Nach den fiir die einzelnen Profile verwendeten Bloomsmengen 
lassen sich die zugehorigen Einsatzwerte Ieicht berechnen. 

Spalte-c wird aus v~hiedenen Quellen entnommen: 3) s. S. 89. - 6) s. S. 89. 
- 9) s. S. 66, Spalte e 7: - 10) s. S. 28, Spalte 0 4. - 11) s. S. 36, Spalte 0 4. -
12) s. S. 28, Spalte 04, - 13) s. S. 36, Spalte 04. - If) s. S. 75. - 15) Summe 
aus 9, 10, 11,12, 13, 14. - 16) s. S.41 d 7. - 17) s. S.41 d 5. - 18) s. S. 68 e 2. 

Spalte d ist die Summe der zugehOrigen Summanden aus Spalte c. 
Spalte e gleich dem Quotienten der Werte aus c, dividiert durch die Pro

duktion von 16 700 t. 
Spalte fist gleich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die 

Produktion von 167000 t. 
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Zu den Aufwendungen fiir Schienenblooms Bind noch die 8000 M. 
hinzuzufiigen, so daB sich die Tonne auf 71,66 M. erhOht. 

Demnach gestaltet sich die Ausgangsseite des Bloomsbestandsbuch 
kontos wie f9lgt: 

Januar 1.-31. Verbrauch fiir: 

Langbalken 4900 t 67,14M. pro t 328986 M. insgesamt 
Fac;oneisen . 2000 " 67,14 " " 134280 " " 
Schienen 1770 " 71,66 " ., 126837,80 

" " 
Schwellen 1900 " 67,14 " " 127556 
Rundeisen . 1500 " 67,14 " " 100710 
Winkeleisen 340{ " 67,14 " " 228276 " 
Grubenschienen . 1230 " 67,14 " ~ , 82582,20 

" 
Bestand . 300 " 67,20 " " 

20160,07 
" " 

Summa: 17000 t 1 14938S,07 M. 

Durch diese Betrage ist der Dbergang zwischen Blockwalzwerk 
und Walzwerk in liickenloser Form garantiert. 

7. Die :Fertigfabrikatselbstkosten. 
Wahrend in unserer Aufstellung Koksofen, Stahlwerk, Blockwalz· 

werk sich als Betriebe ohne Unterglieder mit nur einem Produkt prii.
sentieren, so daB die Kosten des Betriebes und die der Produkte an 
derselben Zahl gem essen werden konnen, ist dies im Hochofen· und 
Walzwerksbetrieb nicht der FalL 

Besonders einfach gestaltet sich die Situation in dem von uns be
trachteteri Hochofenbetrieb, da dort wenigstens nur ein Produkt, das 
in mehreren Betriebsabteilungen erzeugt wird, vorhanden ist. Die Ge
stehungskosten pro Tonne Roheisen eines der Hochofen lassen ohne 
weiteres einen SchluB auf die Gestaltung der ganzen Arbeitsverhaltnisse 
dieser Abteilung zu. Andererseits kann man aus dem Produktions· 
wert der Tonne Roheisen des gesa m ten Hochofenwerkes sich ein Urteil 
iiber gute oder schlechte BetriebsmaBnahmen innerhalb der ganzen An
lagen bilden. 

Wesentlich davon weichen die Walzwerksselbstkosten abo Auf 
einer WalzenstraBe konnen mehrere Produkte erzeugt werden, so daB 
die Gestehungskosten eines derselben doch noch keinen RiickschluB auf 
den Betriebsverlauf der Abteilung zulassen, da·die giinstigen oder un
giinstigen MaBnahmen gerade bei dem anderen Produkt zifiernmaBig 
in die Erscheinung getreten sein konnen. Will man also den Betriebserfolg 
des ganzen Walzwerkes kennen lernen, so miiBte man schon die Selbst
kosten aller Einzelprodukte zusammenfa.ssen. In Wirklichkeit wird auch 

[Fort~. S. s. 96. 



Die Fertigfabrikatselbstkusten. 

Fertigware. 

& I ~ I ~ i ~ I 

Verbrauchl 'I' pro Tonnel Mengen Preis . S~mme I Summe 
Einsatz inin TonnenlPro Tonne 1m emzelnen :1. insgesamt 

kg I . 
! i M. M. M. 

e. 

93 

f. I g. 
Durch. 

schnittspreis 
im ein-, insge
zelnen samt 
1M. M. 

Blooms. 
Ingots . 

982,351) 116 7002) I' 67,623) 'll 129 2283a) I 

17,65 4 ) 3005 ) 63,056) 189156a) I = I = lj 
1 76,54 I 76,54 J i>i Summa. 11000;007) 117 0008). i i 11148143 

Kohleu . 
Lahue .. 
Magazingegeu -

8tande .. 
Reparaturen: 

Lahne ... 
Magazingegen -

stande ... 
Gul3stiicke. . 

Fiir das Walzen
konto ... 

Summa 1 

Insgesamt .. 

Gutschrift: 
Enden usw. 

Summa 1 

Adjustage: 
Kohlen . 
Lahnc .. 
Magazingegen -

stande ... 
Repara turen: 

Lahne .... 
Magazingegen -

stande .. 
Gul3stiicke . 

Zinsen ... 
Handlungsun

kosten .. 
Unterhaltung . 
Fonds fur grol3e 

Reparaturen 
Garantiefonds f. 

Schienen .. 

Summa 1 
Insgesamt. . . 1 

1 80010) i 12,1511 ) I 21 87012 ) I 
92560,3213 ) I

I 1,46 
6,17 

I 22 112,9214) 

1 19436,811 5 ) 

113873,2916) 
I 2528,1517 ) 

I 900018) 

1

1,47 

1,29 

II 0,93 
0,17 

, 

181387,491 

11 329524,49 1 

i I ! 
, 6000021 ) 1 60000 I 

I : 1 269 524,49 I 

I I 

, 6561 24) Ii \ 

62040,2825 ) I 

17748,8126 ) I ! 

7874,5827 ) i 

4491,502;) 
1011,3029) 

300003°) 

3600031) 
2160032) 

450033 ) 

1550H ) 

193377,47 I 

! 1462901,96 I 

0,60 

- 112,09 

- 188,63 

I 
) 

..; Ii 
.<:: .. 

4,00 I 4,00 ~";;j 

I 1l~ - 84,63~."j 

0,44 
4,14 

1l, 
1,18 " t: 

0,52 
~ « 
... 
<L> 

0,30 "" = 0,07 2 
2,00 i!l 

~ 
= 

2,40 
0 

~ 
1,44 ~ .. 
0,30 "" 
0,10 

112,89 

- 197,52 

Produktion 15000 t, gute Produktion 88,23 0 / 0, Enden 7,06 0 / 0, Abbrand 
4,71 0/0, Kohlenverbrauch im Walzenwerk 120 kg pro Tonne Fabrikat, Kohlen
verbrauch in der Adjustage 36 kg pro Tonne Fabrikat. 

[Bemerkungen 8. S. 94 u. 95. 
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Geldbogen. 

l. 2. 3 .. 4. 5. 
Produk-

Lohne 
Magazin- Reparaturen Reparaturen 

tion in gegenstande Lohne Magazin-
gegenstande 

t M. M. M. M. 

a) Langbalken 4500 27768,09 6633,88 5831,04 4161,99 
b. Fa~lOneisen. 1800 11107,24 2653,56 2332,42 1664,79 
c) Schienen 1550 9564,57 2285 2008,47 1433,57 
d) Schwellen . 1700 10490,17 2506,14 2202,84 1572,31 
e) Rundeisen. .. 1350 8330,43 1990,16 1749,31 1248,60 
f) Winkeleisen 3050 18820,60 4496,28 3952,15 2820,90 
g) Grubenschienen 1050 6479,22 1547,90 1360,58 971,13 

h) Summa. . . . . .1 15000 192560,321 22112,92 1 19436,81 13873,29 

Bemerkungen: Der Bogen enthalt nur Geldwerte. Gegeben sind 1. die 
Produktion jeder Produktengruppe von a-g und die Gesamtproduktion (Spalte 1) 
und 2. der Gesamtaufwand oder die Gesamtausgabe an Lohnen, Magazingegen
standen, Reparaturen usw. des Walzwerkes (Spalte h). 

Aufgabe des Bogens ist die Verteilung der letztgenannten Summe nach dem 

Geldbogen. 

1. 2. 3. 4. 5. 
Produk- Magazin- Reparaturen Reparaturen 
tion in Lohne gegenstande Lohne Magazin-

gegenstande 

t M. M. M. M. 

a) Langbalken 4500 18612,08 5324,64 2362,37 1347,45 
b) F3.9oneisen. 1800 7444,83 2129,86 944,95 538,98 
c) Schienen 1550 6410,83 1834,04 813,71 464,12 
d) Schwellen . 1700 7031,23 2011,53 892,45 509,04 
e) Rundeisen. 1350 5583,63 1597,39 708,71 404,24 
f) Winkeleisen 3050 12614,86 3608,92 1601,17 913,27 
g) Grubenschienen 1050 4342,82 1242,42 551,22 314,40 

h) Summa ...... 1 15000 162040,281 17748,81 1 7874,58 4491,50 

Bemerkungen: Der Bogen enthalt nur Geldwerte. Bekannt sind 1. die 
Produktion jeder Produktionsgruppe von a-g und die Gesamtproduktion 
(Spalte 1 a-h) und 2. der Gesamtaufwand oder die Gesamtausgabe an Lohnen, 
Magazingegenstanden, Reparaturen, Lohnen usw. der Adjustage (Spalte h 2-12). 

[Bemerkungen zur Tabelle S. 93. 

Bemerkungen: Spaltea: 1) s. S. 96, h4. _f) s.S. 96,h6. -7)Summeausl+4. 
Spalte b wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 2) s. S. 96, h 3. - 5) S. S. 96, 

h 5. - 8) Summe aus 2+5. - 10) s. S. 57, Nr.2. - 19) s. S. 60, Nr. 11. -
22) s. S. 57, Nr.2. 

Spalte c wird aus dem Bestandsbuch entnommen: 3) s. S. 91. - 6) s. S. 89. 
- 11) s. S.57, Nr.2. - 20) s. S.60, Nr. 11. - 23) s. S.57, Nr.2. 

Spalte d wird aus verschiedenen Quellen entnommen: 3a) s. S. 95, Spalte h 9_ 
- 6a) s. S. 95, Spalte h 10. - 12) s. S. 66, Spalte f 7. - 13) s. S. 28, Spalte 05. -
H) s. S. 36, Spalte 0 5 .. - 15) s. S. 28, Spalte 05. - 16) s. S. 36, Spalte 0 5. - 17) E. 
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Walzwerk. 

6. 7. 8. 9. I 10. 11. 
Reparaturen Walzen- Wert des Einsatzes 
Gu13stiicke konto Enden der Blooms der Ingots Kohlen 

M. M. M. M. M. M. 
758,44 2700 15000 328986 12610 6561 
303,38 1080 7500 134280 3152,50 2624,40 
261,24 930 6750 126837,80 - 2259,90 
286,53 1020 7500 127556 - 2478,60 
227,54 810 6500 100710 3152,50 1968,30 
514,05 1830 12250 228276 - 4446,90 
176,97 630 4500 82582,20 - 1530,90 

2528,15 9000 60000 I 1129228 I 18915 21870 

Verhaltnis der Produktion; es sind also zu suchen die Zahlen der Spalten a-g 
und zwar von 2-11. Das Auffinden derselben geschieht mit Hilfe der Regeldetri. 
Diese Zahlen werden in die entsprechenden Selbstkosten jeder Profilgruppe ein
gesetzt. 

Adjustage. 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Reparaturen Kohlen Zinsen Handlungs- Unter- GroBe Re- Garantie-
GuBstiicke unkosten haltung paraturen fonds 

M. M. M. M. M. M. M. 

303,39 1968,30 9000 10800 6480 1350 -
121,36 787,32 3600 4320 2592 540 -
104,50 677,97 3100 3720 2232 465 1550 
114,61 743,58 3400 4080 2448 510 -
91,02 590,49 2700 3240 1944 405 -

205,63 1334,07 6100 7320 4392 915 -

70,79 459,27 2100 2520 1512 315 -

1011,30 I 6561 30000 36000 21600 4500 1550 

Aufgabe des Bogens ist die Verteilung der letztgenannten Summen nach dem 
VerhliJtnis der erst(;lren. Es sind also die Zahlen in den Spalten (a-g) (2-12) 
zu suchen. Die gefundenen Werte werden in die entsprechenden Selbstkosten 
jeder Profilgruppe eingesetzt. 

[Forts. der Bemerkungen zur Tabelle S. 93. 

-S.75. - 18) S. S. 41, Spalte e 7. - 21) S. S. 68, Spalte f 2. - 24) S. S. 66, Spalteg 7. 
25) S. S. 29, Spalte 06. - 26) S. S. 37, Spalte 06. - 21) S. S. 29, SpaIte 06. -
28) S. S. 37, Spalte 06. - 29) S. S. 75. - 30) S. S. 40, Spalte e 1. - 31) S. S.40, 
Spalte e 2. - 32) S. S. 40, Spalte e 3. - 33) S. S. 41, Spalte e 5. - "') s. S. 95. 

Spalte e ist die Summe der zugehOrigen Summanden aus SpaIte d. 
Spalte f gleich dem Quotienten der Werte aus d dividiert durch die Pro

dukt.ion von 15 000 Tonnen. 
Spalte gist gleich dem Quotienten der Werte aus e dividiert durch die 

Produktion von 15 000 Tonnen. 
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Walzwerk und Ad-

l. I 2. 3. I 4. 5. I 6. 
Produktion Bloomseinsatz Ingotseinsatz 

in 

I 
in in I Verbrauch in I Verbrauch 

pro t pro t 
t % t Gesamtein- t Gesamtein-

satz in kg satz in kg 

a) Langbalken 4500 88,23 4900 960,78 200 39,22 
b) Faconeisen . 1800 87,81 2000 975,92 50 24,08 
c) Schienen . 1550 87,57 1770 1000 - -
d) Schwellen. 1700 89,47 1900 1000 - -
e) Rundeisen 1350 87,09 1500 967,74 50 32,26 
f) Winkeleisen. 3050 89,71 3400 1000 - -

g) Grubenschienen . 1050 85,36 1230 1000 - -

h) Summa ...... I 15000 I 88,23 I 16700 I 982,35 I 300 17,65 

Bemerkungen: Der Bogen enthiUt nur Mengenangaben und Prozent
satze. Bekannt ist die Produktion des Gesamtwalzwerkes (Spalte hi) und die 
der einzelnen Profilgruppen (Spalte 1, (a-g). Weiterhin sind bekannt die Gesamt· 
summen des Einsatzes (Spalte 3 h, 5 h) der Kohlen (Spalte 10 h, 12 h). Nach 
dem VerhaItnis der Produktion unter Spalte 1 werden diese Quantitaten verteilt. 
Die Spalten 4 und 6 enthalten die Verbrauchszahlen an Blooms und Ingots pro 
Tonne Einsatzmaterial im Walzwerk, wahrend in den Spalten 11 und 13 der 

hier der umgekehrte Weg eingeschlagen. Schon die Notierungen 
fast samtlicher Ausgaben werden nur fUr das Walzwerk insgesamt und 
nicht fiir die verschiedenen Profile gemacht. Man vermag somit ohne 
weitere Umstande die Selbstkosten fUr das Walzwerk an sich zu berech
nen, wobei als Einheit die t Durchschnittsfabrikat fungiert. 

Fiir die Bearbeitung spezieller Selbstkosten der einzelnen Profile 
kennen wir nur die Produktion. (Wie beim Hochofen.) AIle 
iibrigen Glieder miissen erst gefunden werden und zwar geschieht dies 
durch Verteilung der Aufwendungen, die fUr das Gesamtwalzwerk be
kannt sind. Ais Verteilungsschliissel wird wiederum die Hohe der Pro
duktion genommen. 

Die Zahl der einzelnen Profile in den GroBeisenbetrieben ist eine er
hebliche und weisen dieselben auBerordentliche Verschiedenheiten auf. 
Dadurch sind aber auch groBe Differenzen in den Produktionskosten be
dingt. Wenn es auch von nicht zu unterschatzender Wichtigkeit ist, 
die Gestehungskosten fiir jedes Profil zu ermitteln, so hat man doch in 
der Praxis die Arbeit gescheut und faBte eine groBe Zahl mehr oder 
minder gleichartiger Profile zu einer Gruppe zusammen. 

So kommt ea, daB wir Selbstkosten fiir 
Langbalken, 
Fa90neisen, 
Schienen, 
SchweIlen, 
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j ustage (Mengen bogen). 

7. I 8. 9. 10. I 11. 12. I 13. 
Enden Abbrand Kohlen im Walzwerk Kohlen in der Adjustage 

In 

I 
in In I Kohlenver- In I Kohlenver-

t % % t brauch pro t t brauch pro t 
Produktion in kg Produktion in kg 

300 5,88 5,89 540 120 162 36 
150 7,56 4,63 216 120 64,8 36 
135 7,53 4,90 186 120 55,8 36 
150 7,89 2,64 204 120 61,2 36 
130 8,38 4,53 162 120 48,6 36 
245 7,21 3,08 366 120 109,8 36 
90 7,32 7,34 126 120 37,8 36 

1200 7,06 4,71 1800 120 540 36 

Kohlenverbrauch pro Tonne Produktion aus den Spalten 10, 12 und 1 berechnet 
wird. Der im Walzwerk entstehende Abfall (in Tonnen) (Spalte 7, a-h) steht 
fest und wird im Betrieb auf Grund der Aufschreibungen festgestellt. Von der 
Spalte 7 wird der Prozentanteil an dem Gesamteinsatz ermittelt (Spalte 8). 
Die Spalte 9 ist die Differenz von 100 % und der Sum me der Prozentsatze der 
Spalten 2 und 8. 

Rundeisen, 
Winkeleisen, 
Grubenschienen 

berechnen. Infolgedessen werden auch die Aufwendungen fur den Ge
samtbetrieb, so weit sie nicht den Einsatz betrefien, auf diese Gruppen 
nach MaBgabe der Produktion verteiltl). 

Diesen Vorgang veranschaulichen die beiden Tabelleu S. 94 u. 95. 
Zur Fertigstellung der Profilselbstkosten fehit nur noch eine Ver

teiIung der Einsatzquantitaten und eine Berechnung der Prozentsatze 
des Einsatzes, getrennt nach Blooms und Ingots, der reinen Produktion, 
des Abfalles (Enden) und des Abbrandes. 

Ebenso ist der fUr das Gesamtwalzwerk und die Adjustage bekannte 
Kohlenverbrauch mit Hilfe der Produktion zu verteiIen. (Siehe oben
stehende Tabelle). 

1) J ede Profilgru ppe enthiilt wiederum ganz verschiedenartige Profile. So 
wie aus den Fertigwarenselbstkosten die Selbstkosten der Profilgruppen berechnet 
werden, so geschieht es mit der Unterteilung der Selbstkosten der Profilgruppen 
auf die Profile. Ais Beispiel fiir die Unterverteilung der Profilgruppen kann die 
Tabelle auf S. 161 dienen. 

Rupp berechnet die Selbstkosten fiir jede WalzenstraBe und fiir jede Profil
gruppe derselben. Ais Profilgruppen gibt er beispielsweise an, ohne eine voll
standige Aufzahlung zu bewirken: Eisenbahnschienen, Eisenbahnschwellen 
Eisenbahnlaschen, T-Eisen, U-Eisen, Stabeisen. 

Wag n e r •• Selbstkostenberechnung. 7 
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Nach diesenFeststellungen kann an die Zusammensetzung derSelbst
kosten der verschiedenen Profilgruppen herangetreten werden, die keine 
Schwierigkeiten verursachen diirften. 

Langbalken. 

a. I b. c. d. e. f. I g. 
Verbrauchl Durchschnittspreis 

p~o Tom;tel Mengen 
Emsatz mlin Tonnen 

kg 
i 
! 

Blooms 
Ingots 

.... 1960,781) 149002) 

. . .. 39,225) 2006) 

Summa I i 5 1009 ) 
I 

Kohlen . 
Lohne. 
Magazingegen -

stande 
Reparaturen: 

Lohne. 
Magazingegen -

stande 
GuBstucke . 

Fur das Walzen-
konto 

Summa I 
Gutschrift (En-I 

den usw.). . 

Summa I 
Adjustage: 

Kohlen 
Lohne. 
Magazingegen -
stande 

Reparaturen: 
Lohne. 
Magazingegen -
stande 

GuBstucke . 
Zinsen 
Handlungsun-

kosten 
Unterhaltung 
Fonds fUr groBe 

Reparaturen 

Summa I 

- 54010) 
- -

- -

- -

I - -
- -

1 - -

30019 ) 

I 

I 
-

I 
16223) 

- -
-

-

! 

- -

- -
I - -

- -
I 

I 

- -

- -

- I -
: - I - I 

Preis 
pro Tonne 

M. 

67,143) 
63,05') 

12,1511 ) 

-

-

-

-
-

-

Summe 
im einzelnen 

M. 

1
3289864) 
126108) 

I 

I 6561 12) 
27768,0913) 

6633,8814) 

5831,0415) 

4161,9916) 
758,4417) 

277018) 

I 54414,4421) I 

11500022 ) I 
I I 

12,1524) 1968,3025 ) 
- 18612,0826 ) 

- 5324,642') 

- 2362,37 28) 

- 1347,4529) 
- 303,393°) 
- 900031 ) 

- 10 80032) 
- 648033 ) 

- 135034) 

I 
-

I - -

Summe 
insgesamt 

M. 

341596 

-

-

-

-

-
-

-

396010,44 

15000 

381010,44 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

57548,23 

im ein· insge. 
zelnen samt 

M. M. 

I 
1,46 -

1 I 6,17 --

1,47 -
-.; 
i:: 
,,;:j 

1,29 - .: 
'" .., 
~ 

0,93 - .;J 
0,17 

/12,OJ! 0,60 
.c I 88 J r: 

3,33 /3,33 }~1 
1 84,67 

0,43 -

4,14 - -

1,18 - ~ 
2 
gj 

0,52 - ~ 
~ 

0,30 -- l :; 
r ~ 0,07 -- § 

2,00 -- ~ 
~ 2,40 - .c 
" 1,44 - R 

0,30 -

I - 1 12,78 

Insgesamt. . . I I 438 558,67 I - I 97,45 

Produktion 4 500 t, gute Produktion 88,23 %, Abbrand 5,89 %, Enden 
5,88 %, Kohlenverbrauch im Walzwerk 120 kg, Kohlenverbrauch in der Ad
justage 36 kg. [Bemerkungen s. S. 105. 
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~ a i b 

c. d. e. f. I g. 
erbrauchl Preis Summe Summe 

Durchschnitt spr, 
pro Tonne,. Mengen im ein insge-
Einsatz in[lll Tonnen pro Tonne im einzelnen insgesamt zelnen samt 

kg I M. M. M. M. M. 

Blooms ...... \ 975,921) I 20002) 167,143) 11342804) 1 -- 1 _--
Ingots. . . . .. 24,085 ), 506) 63,057) 3152,508) 

~~--I-I-I-S-um--m-a-lr-l-0~0~09-)~i-2-0-50-1~O)-4I--~~~I~--~~-+--13-7-4-3-2-,5-0~1~1 76,35 

Kohlen. - I 21611 ) 12,1512) 2624,4013) - 1,46 -

Lahne . - - - 11107,2414) - 6,17 -

Magazingegenstande - - - 2653,5615 ) - 1,47 -
Reparaturen: 

Lahne - - - 2332,4216) -

I 

1,29 -

Magazingegen -
, 

stande. - -

I 

- 1664,7917) - 0,93 -
GuJ3stiicke - - - 303,3818 ) -

I 
0,17 -

Fiir das Walzen-
konto . - - - 1 08019) - 0,60 -

Summa I 21765,79 1 12,09 

Insgesamt I 159198,29 1 88,44 

Gutschrift (Enden I 15020 ) 5021 ) 750022 ) 1500,00 4,171 4,17 usw.) . 

Summa I 151698,29 1 37,27 

Adjustage: 
Kohlen. 64,823) 12,1524) 787,3225) 0,44 
Lahne 7444,8326) 4,14 
Magazingegen -

stande. 2129,8627 ) 1,18 
Reparaturen: 

L6hne 944,9528 ) 0,52 
Magazingegen -

stande. 538,9829 ) 0,30 
GuJ3stiicke 121 3630) I 0,07 

Zinsen . 3600;1) I 2,00 
Handlungsunkosten 432032 ) 2,40 
Unterhaltung . 259233) 1,44 
Fonds fiir groBe 

I Reparaturen . 54034) 0,31 12,79 

Summa I I 23019,30 1 12,79 

Insgeamt . I 1 
174717,59 197,06 

I 

Produktion 1800 t, Gute Produktion 87,81 %, Enden 7,56 %, Abbrand 
4,63 %, Kohlenverbrauch im Walzenwerk 120 kg, Kohlenverbrauch in der Ad
justage 36 kg. 

[Bemerlmngen s. S. 105. 

7* 
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b. a. i 
Verbrauch j Mengen 
pro Tonne'. 
Einsatz inllll Tonnen 

kg M. 

Blooms. 
Ingots. 

: : : : 110001) 17702
) 

Summa I 10005) 17706 ) 

Kohlen. 
Lahne . 
Magazingegenstande 
Reparaturen: 

Lahne 
Magazingegen. 

stande. 
GuBstucke 

Fur das Walzen· 
konto . 

Summa I 
Insgesamt .... I 
Gutschrift .(~n~e~ I usw.) . 

Summa I 
A djustage: 

Kohlen. 
Lahne 
Magazingegen. 

stande. 
R ,eparaturen: 

Lahne 
Magazingegen. 

stande. 
GuBstucke 
insen . Z 

H 
U 
F 

andlungskosten 
nterhaltung . 
onds fUr groBe 

Reparaturen . 
G arantiefonds . 

Summa I 
Insgesamt . . . . I 

- 1 868 ) 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

13518 ) 

- 55,821 ) 

- -

- -

- -

- -

- ,-

- -
- -

- -

- -

- -

I 
I 
I 
I 
! 

1 

I 

Schienen. 

c. d. e. f. I g. 

Preis Summe Summe 
Durchschnittspr. 

pro Tonne im einzelnen insgesamt 
im ein· insge· 
zelnen samt 

M. M. M. M. M. 

1126837,80') 126837,80 81,83 

12,159) 2259,9010 ) _. 

I 1,46 -

- 9564,5711 ) - 6,17 --

- 2285,0012 ) - 1,47 --

- 2008,47 13 ) - 1,29 -

I 

- 1433,57 14) - 0,93 -

- 261,2415 ) -

I 

0,17 --

1 - 93016 ) I - 0,60 -

18742,7517 ) I 18742,75 12,19 

1 145580,55 93,92 

5019 ) 675020 ) I 6750 4,35 4,35 

1 138830,55 98,57 

12,1522 ) 677,97 23 ) - 0,44 -
- 6410,8324 ) - 4,14 --

- 1834,0425 ) - 1,18 --

- 813,71 26 ) - 0,52 --
- 464,12 2') - 0,30 -

- I 104,5028 ) - 0,07 --

- 3 10029 ) - 2,00 -
- 372030 ) - 2,40 -

- 223231 ) 

I 

- 1,44 ----

- 46532 ) - - -
- 155033 ) - 1,00 13,79 

21372,1734) 1 21372,17 1 13,79 

1 160202,72 1103,36 

Produktion 1550 t, gute Produktion 87,57 %, Enden 7,53 %, Abbrand 
4,90 %, Kohlenverbrauch im Walzwerk 120 kg, Kohlenverbrauch in der Ad· 
justage 36 kg. 

[Bemerkungen s. S. 105 
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a. 
1 

b. 

Verbrauch1 Mengen 
pro Tonnelin Tonnen 
Einsatz in, 

kg 

Blooms 
Ingots. 

: .. .. : 110001
) 

Summa I 10005 ) I 900 6 ) 

Kohlen. - 2047) 

Lohne . - -

Magazingegenstande - -

Reparaturen: 
Lohne - -

Magazingegen -
stande. - -

GuBstiicke - -

Fiir das Walzen-
konto . - -

Summa I 
Insgesamt .... I 
Gutschrift .(~n~e~ I usw.) . 15016 ) 

Summa I 
Adjustage: 

Kohlen. - 61,219 ) 

Lohne - -

Magazingegen -
stande. - -

Reparaturen: 
Lohne - -

Magazingegen -
stande. - -

GuBstiicke - --

Zinsen . - -

Handlungskosten - -

Unterhaltung . - -

Fond fiir groBe 
Reparaturen . - -

Summa I 
Insgesamt . . . . I 

Schwellen. 

c. d. 

Preis Summe 
pro Tonne im einzelnen 

M. M. 

I 

12,158) 2478,609) 

- 10 490,17 1°) 
- 2506,1411) 

I 
I - 2202,8412 ) 

- I 572,31 13 ) 

- 286,53 U ) 

- 1020,0015 ) 

5017 ) 750018 ) 

12,152°) 743,5821 ) 

- 7031,2322 ) 

- 2011,5323 ) 

-- 892,452 ') 

- 509,0425 ) 

- 114,6121;) 

-- 3400,0027 ) 

--

I 
408028 ) 

- 244829 ) 

I - I 51030 ) 

101 

e. f. I g. 

Summe Durchschnittspr. 
insgesamt im ein-I insge-

zelnen samt 
M. M. M. 

127556,00 
1 75,30 

- 1,46 -

- 6,17 -

- 1,47 -

I 

- 1,29 -

- 0,93 -

- 0,17 

I 

-

- 0,60 -

20556,59 1 12,09 

148112,59 1 87 ,12 

7500,00 I 4,41 

140612,59 1 82,71 

- 0,44 -

- 4,14 -

- 1,18 -

-- 0,52 -

- 0,30 ---
- 0,07 -
- 2,00 -

-

I 

2,40 --
- 1,44 -

- 0,30 -

21740,44 1 12,79 

162353,03 1 95,50 

Produktion 1700 t, gute Produktion 89,47 %, Enden 7,89 %, Abbrand 
2,64 %, Kohlenverbrauch im Walzwerk 120 kg, Kohlenverbrauch in der Ad
justage 36 kg. 

[Bemerkungen s. S. 106. 
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a. 

Verbrauch 
pro Tonne 
Einsatz in 

Blooms. 
Ingots. 

kg 

Summa 11000') 

Kohlen. 
Lohne . 
Magazingegenstande 
Reparaturen: 

Lohne 
Magazingegen

stande. 
GuBstucke 

Fur das W alzen
konto . 

Summa I 
Insgesamt . I 
Gutschrift .(E.nd.en. I 

usw.) . 

Summa I 
Adjustage: 

Kohlen. 
Lohne 
Magazingegen -

stande. 
Reparaturen: 

Lohne 
Magazingegen

stande. 
GuBstucke 

Zinsen . 
Handlungsunkosten 
Unterhaltung . 
Fonds fur groBe 

Reparaturen . 

Summa I 
Insgesamt . I 

Rundeisen. 

b. c. 

Mengen Preis 
in Tonnen pro Tonne 

M. 

1 55010 ) 

d. I 
Summe 

im einzelnen I 
I 

M. I 

1
1007104 ) I 

3152,508 ) 

1 968,3013 ) 

8330,4314 ) 

1 990,17 15 ) 

1749,3116 ) 

1 248,6017 ) 

227,54 18 ) 

81019 

650022 ) 

590,4925 ) 

5583,6326 ) 

1 597,3927 ) 

708,71 28) 

404,2429 ) 

91,023°) 
270031 ) 

324032 ) 

1 94433 ) 

40534 ) 

e. 

Summe 
insgesamt 

M. 

103862,50 

16324,35 

120186,85 

6500 

113686,85 

17264,48 

130951,33 

I f. I g. 
I Durch-I 

j schnittspreis 
lim ein-/ insge-
! zelnen samt 
: M. M. 

1,46 
6,17 

1= 
176,94 

1,47 I. 
1,29 ! 

0,93 
0,17 

0,60 

i 4,81 

0,44 
4,14 

1,18 

0,52 

0,30 
0,07 
2,00 
2,40 
1,44 

112,09 

189,03 

1-
I 84,22 

0,30 I 

112,79 

1 - 197.01 

Produktion 1350 t, gute Produktion 87,09 %, Enden 8,38 %, Abbrand 
4,53 %, Kohlenverbrauch im Walzwerk 120 kg, Kohlenverbrauch in der Ad
justage 36 kg. 

[Bemerkungen s. S. 106. 
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Winkeleisen. 

a. i b. 

Verbrauch Mengen 
pro Tonne'in Tonnen 
Einsatz in! 

t 

Blooms. 
Ingots. · .. ·1 · ... 

, 
i 

1 (001 ) i 34002) 

1 -

Summa I 10005 ) '3400 6 ) 

Kohlen. - I 3668 ) 

Liihne . - -
Magazingegenstande - -

Reparaturen: 
Liihne - -

Magazingegen -
stande. - -

GuBstiicke - -

Fiir das Walzen-
konto . - -

Summa I 
Insgesamt · ... I 
Gutschrift .(~n~e~ 1 usw.) . 24517 ) 

Summa I 
Adjustage: 

I 
Kohlen. - 109,82°) 
Liihne - -
Magazingegen-

stande. -
i 

-

Reparaturen: I 
Liihne - -

Magazingegen - i 
stande. - I -

GuBstiicke -

I 
-

Zinsen . - -

Handlungsunkosten - , -

Unterhaltung . -
I 

-

Fonds fiir groBe 
Reparaturen . -

I -

Summa I 
Insgesamt . . . . I 

c. 

Preis 
pro Tonne 

M. 

12,159 ) 

-

-

-

-

-

-

5018 ) 

12,1521 ) 

-

-

-

-

-
-

I 

-

-

-

d. e. f. 1 g. 

Summe Summe Durchschnittspr. 
im einzelnen insgesamt im ein -I insge-

zelnen I samt 
M. M. M. M. 

228276 4 ) 1= 
2282767 ) 228276 1 74,84 

4446,9010 ) - 1,46 -

18 820,6011) - 6,17 -

4496,28 12 ) - 1,47 --

3952,1513 ) - 1,29 -

2820,9014 ) -- 0,93 -

514,0515 ) --

I 

0,17 -

183016 ) - 0,60 -

36880,88 1 12,09 

265156,88 1 96,93 

1225019 ) 12250 4,01 1 4,01 

252906,88 1 82,92 

1334,0722 ) - 0,44 -

12614,8623 ) - 4,14 -

3608,9224 ) - 1,18 -

1601,1725 ) - 0,52 -

913,27 2 ') - 0,30 -
205,6327 ) - 0,07 -

610028 ) - 2,00 -

732029 ) - 2,40 

I 

-

439239 ) 

I 
- 1,44 -

91531 ) - 0,30 -

39004,92 1 12,97 

39004,9232 ) 1 291 911,80 1 95,7l 

Produktion 3050 t, gute Produktion 89,71 %, Enden 7,21 %, Abbrand 
3,08 %, Kohlenverbrauch im Walzwerk 120 kg, Kohlenverbrauch in der Ad
j ustage 36 kg. 

[Bemerkungen s. S. lO6. 
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Blooms. 
Ingots. 

Kohlen. 
Lohne . 

Gru benschienen. 

~a lb. o. d. 
erbrauch l Mengen Preis Summe 

pro Tonnelin Tonnen pro Tonne im einzelnen 
Einsatz in 

t M. M. 

: : : : 110001 ) 12302 ) 

Summa I 10005 ) 1 2306 ) 

- 126' ) 12,158) 1530,909 ) 

- - - 6479,2210 ) 

Magazingegenstande - - - 1547,9011 ) 

Reparaturen: 
Lohne 
Magazingegen-

stande. 
GuBstiicke 

Fiir das 
konto . 

Insgesamt 

Gutschrift 
usw.) . 

Walzen-

Summa I 
.... I 

Summa I 

- - - 1360,5812 ) 

- - - 971,1313 ) 

- - - 176,97 H ) 

- - - 63015 ) 
, 

, 

Adjustage: i 

I 
Kohlen. -

, 
37,819 ) 12,1520 ) 45927 21 ) I ! 

Lohne - I - - 4342:8222 ) 

Magazingegen - I stande. -
! 

- - 1242,4223 ) 

Reparaturen: I 
Lohne ! 551,2224) - - -

Magazingegen - I 
stande. - I - - 314,4025 ) 

! GuBstiicke - I - - 70,7926 ) 

Zinsen . - I - - 210027 ) 
I 

Handlungsunkosten -
! 

- - -- 252028 ) 

Unterhaltung . - I - -- I 51229 ) 

Fonds fiir groBe 
I Reparaturen . - - - 31530 ) 

Summa I 
Insgesamt . . . . I 

e. f. I g. 

Summe Durchschnittspr. 

insgesamt im ein-l insge-
zelnen samt 

M. M. M. 

82582,20 
1 18,65 

- 1,46 -

- 6,17 -~-

- 1,47 -

- 1,29 -

- 0,93 -
- 0,17 -

- 0,60 -

12696,70 1 12,09 

95278,90 
1 90,74 

4500 4,29 I 4,29 

90778,90 
1 8645 

I 
- 0,44 -
- 4,14 -

- 1,18 I -

I 
0,52 I --

1 

-- 0,30 
I 

-
- 0,07 -

- 2,00 I -

I 
- 2,40 -
- 1,44 -

- 0,30 I -

13427,92 1 12,79 

104206,82 1 99,24 

Produktion 1050 t, gute Produktion 85,36 %, Enden 7,32 %, Abbrand 
7,34 %, Kohlenverbrauch im Walzwerk 120 kg, Kohlenverbrauch in der Ad
justage 36 kg. 

[Bemerkungen s. S.107. 
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llemerkungen zur Tabelle S.98.] 

Bemerkungen: Spalte a: 1) s. S.96 a 4. - 5) S. S.96 a 6. 
Spalte b: 2) s. S.96 a 3. - 6) S. S. 96 a 5. - 9) S. S. 96 a 3 und 96 a 5. 

10) S. S. 97 a 10. - 19) S. S. 97 a 7. - 23) S. S. 97 a 12. 
Spalte 0: 3) s. S.92. - 7) S. S.89. - 11) S. S.57, Nr.2. - 20) S. S.60, 

Nr. 11. - 24) s. S.57, Nr.2. 
Spalte d wird aus versohiedenen Quellen entnommen: 4) s. S. 95 a 9. 

8) s. S. 95 a 10. - 12) s. S. 95 aIL - 13) S. S. 94 a 2. - 14) S. S. 94 a 3. 
15) S. S.91 a4. - 16) s. S.94 a5. - 17) S. S.95 a6. - 18) S. S.95 a7. 
21) Summen aus 12-18. - 22) S. S. 95 a 8. - 25) S. S. 95 a 7 Adj. - 26) S. S. 94 
a 2 Adj. - 27) S. S. 94 a 3 Adj. - 28) S. S. 94 a 4 Adj. - 29) S. S. 94 a 5 Adj. 
- 30) S. S. 95 a 6 Adj. - 31) s. S. 95 a 8 Adj. - 32) S. S. 95 a 9 Adj. 
33) s. S. 95 a 10 Adj. - 34) S. S. 95 a 11 Adj. 

Spalte e ist die Summe der zugehorigen Summanden aus Spalte d. 
Spalte f gleioh dem Quotienten der Werte aus d, dividiert duroh die Pro· 

duktion von 4 500 Tonnen. 
Spalte gist gleioh dem Quotienten der Werte aus e, dividiert duroh die 

Produktion von 4 500 Tonnen. 

Bemerkungen znr Tabelle S.99.] 

Bemerkungen: Spalte a: 1) s. S. 96 b 4. - 5) S. S. 96 b 6. - 9) S. S. 96 b 4 
und 96 b 6. 

Spalte b: 2) s. S.96 b 3. - 0) s. S. 96 b 5. - 10) S. S. 96 b 3 und 96 b 5. 
- 11) S. S.97 b 10. - 20) s. S.97 b 7. - 23) s. S.97 b 12. 

Spalte 0: 3) s. S. 92. - 7) S. S. 89. - 12) s. S.57, Nr.2. - 21) S. S.60, 
Nr.l1. - 24) S. S.57, Nr.2. 

Spalte d. wird aus versohiedenen Quellen entnommen: 4) s. S. 95 b 9. 
8) S. S. 95 b 10. - 13) S. S.95 b 11. - H) S. S.94 b 2. - 15) S. S.94 b 3. 
16) S. S. 94 b 4. - 17) S. S. 94 b 5. - 18) S. S. 95 b 6. - 19) S. S. 95 b 7. 
22) S. S. 95 b 8. - 25) S. S. 95 b 7 Adj. - 26) S. S. 94 b 2 Adj. - 27) S. S. 94 
b 3 Adj. - 28) S. S. 94 b 4 Adj. - 29) s. S. 94 b 5 Adj. - 30) S. S. 95 b 6 
Adj. - 31) S. S.95 b 8 Adj. - 32) S. S. 95 b 9 Adj. - 33) S. S.95 b 10 Adj. 
- 34) S. 8. 95 b 11 Adj. 

Spalte e ist die Summe der zugehorigen Summanden aus Spalte d. 
Spalte f gleioh dem Quotienten der Werte aus d, dividiert duroh die Pro

duktion von 1 800 Tonnen. 
Spalte gist gleioh dem Quotienten der Werte aus e, dividiert duroh dio 

Produktion von 1 800 Tonnen. 

Bemerkungen zur Tabelle S. 100.] 

Bemerkungen: Spalte a: 1) s. S.96 04. - 5) s. 8.96 04. 
Spalte b: 2) s. 8. 96 0 3. - 6) S. 8. 96 03. - 8) s. S. 97 0 10. - 18) 8. 

S.97 07. - 21) s. S.97 012. 
Spalte 0: 3) s. S. 92. - 9) s. S.57, Nr.2. - 19) s. S.60, Nr.l1. - 22) s. 

S.57, Nr.2. 
Spalte d wird aus versohiedenon Quellen entnommen: 4) s. S. 95 09. 

') s. S.95 c 9. - 10) S. S.95 011. - 11) s. S.94 02. - 12) S. S.95 03. 
]3) s. S. 94 c 4. - 14) S. S. 94 05. - 15) S. S.94 06. - 15) S. S. 95 07. 
17) Summe aus 10-16. - 20) S. S. 95 08. - 23) S. S. 9407 Adj. - 24) S. S. 94 
02 Adj. - 25) S. S. 94 03 Adj. - 26) S. S. 94 04 Adj. - 27) S. S. 94 05 Adj. 
- 28) S. S. 95 06 Adj. - 29) S. S. 95 08 Adj. - 30) s. S. 95 09 Adj. - 31) S. 

S. 95 0 10 Adj. - 32) S. S. 95 c 11 Adj. - 33) S. 8. 95 0 12 Adj. 
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Spalte e ist die Summe der zugehOrigen Summanden aus Spalte d. 
Spalte f gleich dem Quotionten der Werte aus d, dividiert durch die Pro

duktion von 1 550 Tonnen. 
Spalte gist gleich dem Quotienten der Werke aus e, dividiert durch die 

Produktion von 1 550 Tonnen. 

Bemerkungen zur Tabelle S. 101.] 

Bemerkungen: Spalte a: 1) s. S.96 d 4. - 5) s. S.96 d 4. -
Spalte b: 2) s. S. 96 d 3. - 6) S. S.96 d 3. - 7) S. S.97 d 10. - 16) S. 

S. 97 d 7. - 19) S. S. 97 d 12. 
Spalte c: 3) s. S. 92. - 8) s. S.57, Nr.2. - 17) s. S.60, Nr. ll. - 20) s. 

S.57, Nr.2. 
Spalte d wird aus verschiedenen Quellen entnommen: ') s. S.95 d 9. 

9) S. S.95 d II. - 10) s. S.94 d 2. - 11) s. S.94 d 3. - 12) s. S.94 d 4. 
13) s. S.94 d 5. - 14) s. S.95 d 6. - 15) s. S. 95 d 7. - 18) s. S.95 d 8. 
21) s. S.95 d 7 Adj. - 22) s. S.94 d 2 Adj. - 23) s. S.94 d 3 Adj. - 24) S. 

S. 94 d 4 Adj. - 25) s. S. 94 d 5 Adj. - 26) s. S. 95 d 6 Adj. - 27) S. S. 95 
d 8 Adj. - 28) S. S. 95 d 9 Adj. - 29) s. S. 95 d 10 Adj. - 30) s. S. 95 d II Adj. 

Spalte e ist die Summe der zugehorigen Summanden aus Spalte d. 
Spalte f gleich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die Pro

duktion von 1 700 Tonnen. 
Spalte gist gIeich dem Quotienten der Werte aus e, dividiert durch die 

Produktion von 1 700 Tonnen. 

Bemerkungen zur Tabelle S. 102.] 

Bemerkungen: Spaltc a: 1) s. S. 96 e 4. - 5) s. S. 96 e 6. - 0) Summe 
aus 1 und 5. 

SpaIte b: 2) s. S.96 e 3. - 6) S. S.96 e 5. - 10) Summe aus 2 und 6. -
11) S. S. 97 e 10. - 20) S. S. 97 e 7. - 23) S. S. 97 e 12. 

Spalte c: 3) s. S. 92. - 7) s. S.89. - 12) S. S.57, Nr.2. - 21) s. S.60. 
Nr. 11. - 24) S. S.57, Nr. 2. 

Spalte d wird aus verschiedenen Quellen entnommen: ') s. S. 95 e 9. 
8) s. S. 95 e 10. - 13) s. S. 95 e 11. - 14) s. S. 94 e 2. - 15) s. S. 94 e 3. 
16) S. S.94 e4. - 17) S. S.94 e5. - 18) S. S.95 e6. - 19) S. S.95 e7. 
22) s. S. 95 e 8. - 25) S. S. 95 e 7. - 26) S. S. 94 e 2 Adj. - 27) S. S. 94 e 3 Adj. 
- 28) S. S. 94 e 4 Adj. - 29) S. S. 94 e 5 Adj. - 30) s. S. 95 e 6 Adj. - 31) S. 

S. 95 e 8 Adj. - 32) S. S. 95 e 9 Adj. - 33) s. S. 95 e 10 Adj. - 34) s. S. 95 
ell Adj. 

Spalte e ist die Summe der zugehorigen Summanden aus Spalte d. 
Spalte f gleich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die Pro

duktion von 1 350 Tonnen. 
Spalte gist gleich dem Quotienten der Werte aus e, dividiert durch die 

Produktion von 1 350 Tonnen. 

Bemerkungen zur Tabelle S. 103]. 

Bemerkungen: Spalte a: 1) s. S.96 f 4. - 5) s. S.96 f 4. 
Spalte b: 2) s. S. 96 f 3. - 6) s. S. 96 f 3. - 8) s. S. 97 flO. 17) s. 

S. 97 f 7. - 20) s. S. 97 f 12. 
Spalte c: 3) s. S. 92. - 0) s. S. 57, Nr. 2. - 18) s. S. 60, Nr. 12. - 21) S. 

S.57, Nr.2. 
Spalte d wird aus versehiedenen Quellen entnommen: ') s. S.95 f 9. -

7) s. S. 95 f 9. - 10) s. S. 95 f 11. - 11) s. S. 94 f 2. - 12) s. S. 94 f 3. _ 13) s. 
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S. 94 f 4. - 14) s. S. 94 f 5. - 15) S. S. 95 f 6. - 16) S. S. 95 f 7. - 19) S. S. 95 f 8. 
-- 22) S. S. 95 f 7 Adj. - 23) s. S. 94 f 2 Adj. - U) s. S. 94 f 3 Adj. - 25) S. 

S. 94 f 4 Adj. - 26) S. S. 94 f 5 Adj. - 27) s. S. 95 f 6 Adj. - 28) S. S. 95 f 8 
Adj. - 29) S. S. 95 f 9 Adj. - 30) s. S. 95 flO Adj. - 31) S. S. 95 f 11 Adj. 

Spalte e ist die Summe der zugehOrigen Summanden aus Spalte d. 
Spalte f gleich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die Pro

duktion von 3 050 Tonnen. 
Spalte gist gleich dem Quotienten der Werte aus e, dividiert durch die 

Produktion von 3 050 Tonnen. 

Bemerkungen zur Tabelle S. 104.] 

Bemerkungen: Spalte a: 1) s. S. 96, Spalte g 4. - 5) S. S. 96, Spalte g 4. 
Spalte b: 2) s. S. 96, Spalte g 3. - 6) s. S. 96, Spalte g 3. - 7) s. S. 97, 

Spalte g 10. - 16) S. S.97, Spalte g 7. - 19) S. S.97, Spalte g 12. 
Spalte c: 3) s. S. 92. - 8) S. S. 57, Nr.2. - 17) S. S.60, Nr. 11. - 20) s. 

S.57, Nr.2. 
Spalte d wird aus verschiedenen Quellen entnommen: t) s. S.95 g 9. -

i1) s. S.95 gIl. - 10) s. S.94 g 2. - 11) B. S.94 g 3. - 12) s. S.94 g 4. I 
13) s. S. 94 g 5. - H) s. S. 95 g 6. - 15) s. S. 95 g 7. - 18) s. S. 95 g 8. --
21) s. S.95 g 7 Adj. - 22) s. S.94 g 2 Adj. - 23) S. S.94 g 3 Adj. - 2') s. 
S.94 g4 Adj. - 25) B. S.94 g5 Adj. - 26) s. S.95 g6 Adj. - 2.) S. S.95 
g 8 Adj. - 28) S. S. 95 g 9 Adj. - 29) S. S. 95 g 10 Adj. - 30) S. S. 95 
g 11 Adj. 

Spalte e ist die Summe der zugehOrigen Summanden aus Spalte d. 
Spalte f gleich dem Quotienten der Werte aus d, dividiert durch die Pro

duktion von 1 050 Tonnen. 
Spalte gist gleich dem Quotiellten der Werte aus e, dividiert durch die 

Produktion von 1 050 Tonnen. 

1. Betrachten wir die Selbstkosten der Profile und die der Gesamt
fertigware, so konnen wir wieder konstatieren, daB die Fabrikations
kosten samtlicher Walzwerksprofile gleich sind. Eine Differenzierung 
tritt nur im Einsatz und der Gutschrift ein. Obwohl der Kraft-, Zeit- und 
somit der Kostenaufwand bei schweren und leichten Profilen erheblich 
voneinander abweichen, wird der Unterschied durch die Art der Ver
teilung (Produktion) vernachlassigt. Die Spezialprofilselbstkmlten 
konnep deshalb nicht Anspruch auf den Charakter eines genauen Spiegel
bildes wirklicher Verhaltnisse machen. Wie bei den Hochofenselbst
kosten mussen wir auch hier betonen, daB die Einzelberechnungen nur 
Varianten zu den Produktionskosten der Fertigware insgesamt sind. 

2. Die Produktionskosten der Profile und der Fertigware sind bis 
zu dem Punkte in obigen Aufstellungen berucksichtigt, wo die Ware 
auf Lager oder in den Waggon kommt. Die Lagerarbeiten, ebenso der 
Transport vom Lager zum Eisenbahnwagen und spezielle Aufwendungen 
fUr den Verkauf sind in dem Resultate nicht enthalten. Zur Feststellung 
und Vl:}rteilung dieser Summe dient das Bestandsbuch. 



108 Selbstkostenberechnung eines gemischten GroBeisenbetriebes. 

Wahrend wir beim Hochofen fUr die Bestandsbuchzwecke nur den 
Durchschnittswert der Tonne Roheisen samtlicher ()fen verwertet haben, 
tritt im Walzwerk eine auBerordentliche Spezialisierung ein. Nicht 
die Ergebnisse der Gesa m tfertigware werden weiter verrechnet, sondern 
n u r die Werte der einzelnen Profile. 

Jede Profilgruppe erhalt im Bestandbuch1) ein Konto, das die Auf
gabe hat, die Lagerbestande, die neue Produktion unter Zufugung der 
besonderen Lasten zu einem einheitlichen Ganzen zu vereinigen. So 
wird dem Produktionspreise ein fester gleichbleibender Satz von 3,-M. 
proTOIme zugerechnet. In diesemBetrage sind gewisse Handlungskosten 
einbegriffen, die ausschlieBlich fUr den Verkauf aufgewandt sind, so 
insbesondere die Vermittlerspesen, ferner das Aufladen auf die Eisen
bahnwagen und der Anteil an der AnschluBgebuhr fur das Staatsbahn
netz. 

Die Kosten fur Lagerarbeiten und den Transport von der Lager
statte zur Verladestelle sind besonders aufgefuhrt. Tatsachlich aufge
wandt worden sind 1500 M. fiir Lagerarbeiten und 1909,89 M. fur den 
Transport. Ersterer Betrag ist ein Teil der fUr "Materialien und Pro
dukte" auf dem Lohnverteilungsbogen 1 2 ). ausgewiesenen Summe. Die 
Transportkosten von 1909,89 M.3) setzen sich aus dem Anteil der Fertig
warenerzeugnisse an den Aufwendungen der Eisenbahnabteilung und 
zwar mit 

967,79 M. fur Lahne und 
942,10 M. fur Magazingegenstande 

zusammen. 
Die mangelha£ten Aufschreibungen gestatten nicht, daB die Be

lastung nach den Leistungen erfolgt. Es muB deshalb als Ersatz eine 
Vcrteilung nach der Produktion eintreten. Darnach entfallen auf die 

fUr Lagerarbeiten fUr Transport 

Langbalken 450 M. 572,97 M. 
Fa90neisen . 180 

" 
229,18 

" Schienen 155 
" 

197,35 
" 

Schwellen 170 
" 

216,45 
" Winkeleisen 305 

" 
388,35 

" Rundeisen . 135 171,89 
" Grubenschienen 105 

" 
133,69 

" 
Da auf dem Versandlager oftmals noch Nacharbeiten stattfinden, 

die einen Abfall bewirken, so muB dieser auch berucksichtigt werden. 

1) s. S. 110fI. 
2) Siehe S. 15, Spalte 7 d. 
3) Siehe S. 23, Spalte (k -+- n) 15. 
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Insgesamt sollen in diesem Monat 300 Tonnen AbfaJle (Schrott) ent
standen sein, die dem Schrottkonto mit 50,- M. pro Tonne bela stet 
sind. Eine genaue Aufschreibung, in welcher Weise die einzelnen Profil
gruppen an dem Betrage beteiligt sind, existiert nicht. Infolgedessen 
wird wiederum zu der Verteilung nach der Produktion gegriffen. Die 
kunstlich festgestellten Abfallmengen und ihre Werte werden von dem 
berechneten Gesamtbetrage abgezogen. Die dann durch Division ge
fundene Durchschnittszahl pro Tonne Fabrikat ist der Bestandsbuch
preis, der als unterste Grenze fUr den Verkauf zu geIten hat und der aIle 
Kosten bis zum Austritt aus dem Huttengebiete enthalt. 

3. Fur die Beurteilung der Gesamtverkaufslage ist es von Wert, 
auch den Durchschnittsbestandsbuchpreis samtlicher Profile zu 
kennen, weil mit dessen Hilfe der wirtschaftliche Ertrag leichter gefunden 
werden kann. Diese Berechnung weicht indessen von dem gewohnten 
Verfahren etwas abo (Vgl. S. 114-115.) 

Die linke Seite des Bestandsbuchkontos: "Fertigware" 1) bietet 
keine Schwierigkeiten, da dort die Einzelbestande, Produktionen 
und Lasten in einer Summe erscheinen. Nach Abzug der Gutschrift 
wird der Durchschnittsbestandsbuchpreis pro Tonne Fertigfabrikat mit 
100,64 M. berechnet. Bei allen ubrigen Konti ist der festgesetzte Be
standsbuchpreis maBgebend fUr den Ausgang der Waren auf der rechten 
Seite. In diesem FaIle trifft es nicht zu. Es werden vielmehr die ver
kauften Mengen und Werte der verschiedenen Profilbestandsbuch
konti addiert und auf der rechten Seite des Kontos: "Fertigware" ein
getragen. Der durch Division gefundene Wert derTonne von 101,163 M. 
ist hoher als der Durchschnittsbestandbuchpreis von 100,64 M., obwohl 
auf jedem Einzelkonto die Quantitaten zu den Bestandsbuchpreisen 
ausgegangen sind. Die Ursache der Differenz liegt in der Ungenauigkeit der 
Berechnung der Pfennige. Der Bestandsbuchpreis fUr Grubenschienen ist 
nicht exakt 101,85 M., sondern etwas mehr, und da auBerordentliche 
Mengen und Betrage in Frage kommen, so durfen die aus rein rechnerischen 
Grunden entstehenden Fehler nicht unbeachtet bleiben. Selbst wenn 
die Pfennige in 5 oder 6 Stellen ausgedruckt werden, zeigt sich dasselbe 
Bild. Damit ist die untere Grenze der Selbstkosten fUr die Bildung der 
Verkaufspreise in liickenloser Weise festgestellt. 

1) Siehe S. 114 
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Tag und 
Monat Bezeichnung 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Produktion . 

1.-31. Lagerarbeiten. 
1.-31. Anteil an der Eisenbahnabteilung 

lAb Gutschrift: 

----+1-
Schrott ...... . 

Tag und 
Monat Bezeichnung 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Produktion . 

1.-31. Lagerarbeiten. 
1.-31. Anteil an der Eisenbahnfracht 

Mengen 
in Tonnen 

1000 
4500 

-

-

5500 
90 

5410 

Mengen 
in Tonnen 

600 
1800 

-
-
-

I 
I 

Bestandsbuch der 
Lang-

Preis 
pro Tonne 

M. 

96 

I 
97,45 

+ 3,00 
-

I --

50 

100,66 

Preis 
pro Tonne 

M. 

95 I 97,06 
+ 3,00 

-
-

Summe 

M. 

96000 
438558,67 
13500 

450,00 
572,97 

549081,64 
4500 

544581,64 

FaQon-

Summe 

M. 

57000 
174717,59 

5400 
180 
229,18 

I Ab Gutschrift: I 2 400 237 526,77 
Schrott . . . . . . . 36 50 1 800 ---;'1-

Tag und I 
Monat Bezeichnung 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Produktion . 

1.-31. Lagerarbeiten. 
1.-31. Anteil an der Eisenbahnfracht . 

I Ab Gutschrift: Schrott 
---;'1-

--rl---+--~-----2364 99,71 235726,77 

1
M I Preis I . Tengen pro Tonne 

III onnen 
M. 

450 
1550 

-
-

--

2000 
31 

1969 

100 
103,36 
+ 3,00 

-

-

50 

105,97 

Schienen. 

Summe 

M. 

45000 
160202,72 

4650,00 
155,00 
197,35 

210205,07 
1550,00 

208655,07 



}'ertigfabrikate. 
balken. 

Tag und 
Monat 

Jan. 1.-31. Verkauf 
31. Bestand 

eisen. 

Tag und 
Monat 

Jan. 1.-31. Verkauf 
31. Bestand 

Tag und I 
Monat 

Jan. 1.-31. Verkauf 
31. Bestand 
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M I Preis Summe e en Bezeichnung . T ng pro Tonne In onnen 
M. M. 

'- . 5000 100,66 I 503300 
410 100,69 

I 

41281,64 

5410 100,66 544581,64 

Mengen Preis Summe Bezeichnung in Tonnen pro Tonne 
M. M. 

2000 I 
99,71 199420 

364 99,74 36306,77 

I 

2364 99,71 235726,77 

I M I Preis I Summe Bezeichnung . ~ngen pro Tonne 
III onnen 

M. M. 

1500 105,97 

I 
158955 

469 105,97 49700,07 

I 

I 
1969 I 208655,07 
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Tag und Bezeichnung Monat 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Produktion .. 

1.-31. Lagerarbeiten. 
1.-31. Anteil an der Eisenbahnfracht . 

Schrott ...... . I Ab Gutschrift: 

---+1-

Tag und 
Monat Bezeichnung 

,Tan. 1. Bestand ... 
1.-31. Produktion . 

1.-31. Lagerarbeiten. 
1.-31. Anteil an der Eisenbahnfahrt 

I Ab Gutschrift: 
---+1-

Schrott ...... . 

Tag und I 
Monat 1 

Jan. 1. 
1.-31. 

Bezeichnung 

Bestand ... 
Produktion. . 

1.-31. Lagerarbeiten. 
1.-31. Anteil an der Eisenbahnfracht . 

I Ab Gutschrift: Schrott . . . . 
---+1-

Schwellen. 

M I Preis en en . T g pro Tonne In onnen 
M. 

300 
1700 

-
-

-

2000 
34 

1966 

Mengen 
in Tonnen 

950 
3050 

-
-

-

4000 
61 

3939 

96 
95,50 

+ 3,00 
-
-

50 

99,16 

Preis 
pro Tonne 

M. 

95 
95,71 

+ 3,00 
-

-

50 

98,75 

I 

I Mengen I Preis I 
rn Tonnen pro Tonne 

I 1\1. I 

150 96 
1350 97,01 

+ 3,00 

1500 
27 50 

1473 100,71 

Summe 

M. 

28800 
162353,03 

5100,00 
170,00 
216,45 

196639,48 
1700,00 

194939,48 

Winkel-

Summe 

M. 

90250 
291911,80 

9150,00 
305,00 
388,35 

392005,15 
3050,00 

388955,15 

Rund-

Summe 

M. 

14400 
130951,33 

4050,00 
135,00 
171,89 

149708,22 
1350,00 

148348,22 



Die Fertigfabrikatselbstkosten,. 113 

Tag und Mengen Preis Summe 
Monat Bezeichnung in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

ran.1.-3l. Verkauf 1900 I 99,16 188404 
31. Bestand 66 99,02 6535,48 

1966 194939,48 

eisen. 

rag und Mengen Preis Summe 
Monat Bezeichnung in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

an. 1.-31. Verkauf 3500 98,75 345625 
31. Bestand 439 98,70 43330,15 

3939 388955,15 

eisen. 

Tag und Mengen Preis Summe 

Monat Bezeichnung in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

an. 1.-31. Verkauf 1200 100,71 120852 
3l. Bestand 273 100,71 27496,22 

1473 148348,22 

Wagner, Selbstk08tenberechnnng. 8 
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Tag und 
Monat Bezeichnung 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Produktion . 

1.-31. Lagerarbeiten. 
1.-31. Anteil an der Eisenbahnfracht . 

I Ab Gutschrift: Schrott ---!-,-

Tag und 
Monat Bezeichnung 

Jan. 1. Bestand 
1.-31. Produktion . 

1.-31 Lagerarbeiten. .. .... 
1.-31. Anteil an der Eisenbahnfracht . 

I Ab Gutschrift: Schrott 
-----+1-

Mengen 
in Tonnen 

450 
1050 

-
-
-

1500 
21 

1479 

Mengen 
in Tonnen 

3900 
15000 

-

-
-

18900 
300 

18600 

8. Die Gewinnaufstellung. 

Gruben-

Preis Summe 
pro Tonne 

M. 

98 
99,24 

+ 3,00 
-
-

50 

101,85 

Preis 
pro Tonne 

M. 

96,29 
97,52 

+ 3,00 
-

-

50 

100,64 

M. 

44100 
104206,82 

3150,00 
105,00 
133,69 

151695,51 
1050,00 

150645,51 

Fertig-

Summe 

M. 

375550 
1462901,96 

45000,00 
1500,00 
1909,89 

II 886861,85 
15000 

II 871 861,85 

Nachdem die Selbstkosten fUr jedes Verkaufsprodukt vollstandig 
berechnet sind, vermag man auch die monatlichen Gewinne zu ermitteln. 
Die Angaben uber die verkauften Mengen und die Verkaufspreise pro 
Tonne Fabrikat stammen aus dem Verkaufsbureau. Hervorgehoben 
werden muB, daB fur die Gewinnrechnung nur die versandten Mengen 
in Frage kommen. Zwischen,Selbstkostenpreis und Verkaufspreis wird 
die Differenz berechnet und mit der Versandziffer jeder Profilgruppe 
multipliziert. Die so entstandenen Einzelgewinnziffern werden addiert, 
woraus der Gesamtgewinn des Monats resultiert. 
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schienen. 

Tag und Mengen Preis I Summe 

Monat Bezeichnung in Tonnen pro Tonne 

M. I M. 

Jan. 1.-31. Verkauf 1400 101,85 142590 
31. Bestand 79 101,97 8055,51 

1479 150645,51 

ware. 

Tag und Mengen Preis Summe 

Monat Bezeichnung in Tonnen pro Tonne 

M. M. 

Jan. 1.-31. Verkauf 16500 101,163 1669196 
31. Bestand 2100 96,51 202665,85 

18600 II 871861,85 

Gewinnaufstellung. 

Selbst- Verkaufs- Unter-Versand kosten-
in preis preis schied Gewinn 

pro Tonne pro Tonne pro Tonne 

t M. M. M. M. 

Langbalken . 5000 100,66 115 14,34 71000 
FaQoneisen 2000 99,7l 114 14,29 28580 
Schienen 1500 105,97 112 6,03 9'()45 
Schwellen. 1900 99,16 108 8,84 16796 
Winkeleisen . 3500 98,75 106 7,25 25375 
Ruruleisen. 1200 100,7l 108 7,29 8748 
Grubenschienen 1400 101,85 110 8,15 1141O 

Insgesamt. . ...... , 16500 I 101,163 I 111,523 I 10,40 I 170954 

S* 
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9. U ntersuchung del' Griinde, die fiir die Einfiihrung 
des Bestandsbuches als Zwischenrechnung del' ein
zeinen Selbstkostenaufstellungen ma6gebend waren. 

Der ziffernmaBige Gewinn ist am Ende der Selbstkostenberechnung 
ausgewiesen. Er wird also nicht fUr die verschiedenen Teilprozesse fest
gestellt, sondern nurfiir die EinheiV) desWerkes. In dieser Tatsache 
liegt das Fundament fiir die weitere Betrachtung, und es ware zu unter 
suchen, welche Grunde fur eine derartige Konzentrierung der Gewinn
berechnung maBgebend sind. 

Zweifellos bestande die Moglichkeit und in der Praxis wird es geubt, 
daB Gewinne bereits in Zwischenstadien festgestellt werden. Zur Be
urteilung der Frage mussen wir uns vergegenwartigen, daB in un
serer Abhandlung nur gemischte Werke in Betracht kommen. Bei 
Schaffung derselhen ging man von dem Standpunkte aus, daB durch eine 
Kom binierung mehrerer Industriezweige, die eine organische Vereinigung 
darstellen, wesentIiche Ersparnisse erzielt werden konnten. Es hat sich 
gezeigt, daB diese Voraussetzung zutrifft und daB der gemischte Betrieb 
wirtschaftlich leistungsfahiger ist als reine Werke. Infolgedessen muB 
auch der finanzielle Erfolg ein weit besserer sein. Die gunstigere Position 
ist aber nur durch das Zusammenarbeiten erzielt worden. Deshalb 
muBte es als ungerecht erscheinen, wollte man die Gewinne einer Unter
abteilung, die zwar an dem Ergebnis beteiligt sind, es aber nicht allein 
verursacht haben, feststellen. Aus diesem Grund ist von unserem 
Werke eine einheitliche Gewinnberechnung ins Auge gefaBt worden. Die 
Folge ist aber, daB verlangt werden muB, daB die Aufwendungen samt
licher Teilprozesse in liickenloser Weise vom Koksofen beginnend bis zur 
Adjustage verrechnet werden. 

Weder bei Koks noch bei Roheisea, Ingots oder Blooms werden 
Sondergewinne nachgewiesen. Infolgedessen muE der Koks zu den vollen 
Kosten, die bis zu seiner Verwertung im Hochofen entstehen, in die Roh
eisenselbstkosten eingesetzt werden. In derselben Weise muG es mit Roh· 
eisen, Ingots und Blooms geschehen. Was sind nun die vollen Kosten, 
zu denen die Verrechnung von Betrieb zu Betrieb erfolgen sotH In der 
Beantwortung dieser Frage liegt die Hauptschwierigkeit. 

Man konnte versucht sein, anzunehmen, daB in dem Selbstkosten
preis von 

100,13 M. fUr GuBstucke (s. S. 72), 
19,54 M. fUr Koks (s. S. 75), 
51,022 M. fur Roheisen (s. S. 79), 

1) Die Einheit besteht vor aHem darin, daB die Abteilungen, auf die sich die 
Selbstkostenrechnung erstreckt, an einem Orte .raumlich zusammenliegen. 
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63,144 M. fUr Ingots und (s. S.87) 
67,604 M. fUr Blooms (s. S. 90) 

aIle Ausgaben enthalten sind. Bestarkt werden wir in dieser Auffassung 
dadurch, daB den genannten Werten der Name Selbstkosten beigelegt 
wird. GewiB umfassen die Selbstkosten alle Aufwendungen bis zu dem 
Momente, in dem der ProduktionsprozeB vollendet ist. DagegeIi fehlen 
in demselben z. B. die Transportkosten von der Erzeugungsstelle bis zu 
dem iibernehmenden Betrieb, die der letztere zu tragen hat. 

In regularer Weise hatte unter anderem das Stahlwerk fUr Roh
eisen 51,022 M. plus die Transportkosten zu zahlen. 

Die erwahnten Transportkosten, die durch Schmalspurbahnen 
entstehen, sind in den Eisenbahnlohnen1) enthalten, und hat deren Ver
teilung auf die in Frage kommenden Betriebe bereits stattgefunden. 

Es ergibt sich daraus, daB der Selbstkostenwert wohl den innigen 
Zusammenhang und die vollige Liickcnlosigkeit der Verrechnung garan
tieren kann; daB es aber nur unter der Bedingung moglich ist, wenn die 
gesamte Produktionsmenge des einen Teilbetrietes in den anderen wahrend 
derselben Zeiteinheit weiter verarbeitet wird. Diese Voraussetzung 
wiirde jedoch nur zutrefien, wenn die Produktionsfahigkeit der einzelnen 
Betriebe untereinander sich ziemlich gleich bleibt. Betriige z. B. die 
Monatsproduktion an Koks 20 000 t, so miiBten die HochOfen ungefahr 
ein eben solches Quantum verwerten konnen. Fiir Stahlwerk, Block
walzwerk und Walzwerk hatte man die Erzeugungsmoglichkeit auf an
nahernd dieselbe Hohe anzunehmen. In Wirklichkeit werden wir aber 
nur sehr wenige Werksanlagen finden, die dieser Forderung entsprechen. 

Gar oft ergibt sich folgende Sachlage : Die bestehenden Anlagen eines 
gemischten, alten Werkes geniigen dem sich ausdehnenden Geschafte 
nicht mehr. Infolgedessen muB eine Erweiterung vorgenommen werden. 
Wollte man samtIiche Teilbetriebe gleichzeitig auf eine hohere Leistungs
fahigkeit bringen, so wiirde der notwendige Kapitalaufwand so be
deutend sein, daB die Ausfiihrung des Planes unmoglich ware. Mit Riick
sich darauf entschlieBen sich viele Werke zu einer Teilmodernisierung, 
die dann stetig fortgesetzt wird. So z. B. tritt haufig der Fall ein, daB 
das Stahlwerk 25 000 t Ingots herstellen kann, wahrend die Hochofen 
nur 20 000 t Roheisen abzugeben vermogen. Infolgedessen miissen 
5000 t zugekauft werden. Der Preis der letzteren ist selbstredend hOher 
als die Selbstkosten des eigenen Roheisens. 

Andererseits kann der Fall eintreten, daB in Zeiten der schlechten 
Konjunktur die Nachfrage nach Fertigfabrikaten so gering ist, daB man 
zu Betriebseinschrankungen iibergeht. 1m Stahlwerk, Blockwalzwerk, 
Walzwerk und der Adjustage laBt sich dies ohne weiteres durchfiihren. 

1) Vgl. S. 23ft 
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Dagegen wiirde eine Verringerung der Hocho£enproduktion nicht so 
leicht zu bewerkstelligen sein und wenn sie trotzdem vorgenommen wird, 
ist sie mit groBen Kosten verbunden. Deshalb sucht man die Hocho£en 
so lange in Betrieb zu halten, wie es sich nur irgend mit der finanziellen 
SteHung des Werkes vertragt. Die Folge ist, daB standig mehr Roheisen 
produziert wird, als man im Stahlwerk weiter verarbeiten kann. Die 
Mehrerzeugung muB somit auf Lager gebracht werden. DaB dieser Zu
stand sich monatelang halten kann, ist aHgemein bekannt. Auf dem 
Lager findet man Roheisen zu den verschiedensten Gestehungspreisen 
und es wird, wenn nicht eine sehr peinliche Auseinanderhaltung der Be
stande eintritt, nach kurzer Zeit nicht mehr £estzusteHen sein, zu welchen 
Selbstkosten eine bestimmte Roheisenmenge erzeugt worden ist. 

Aber selbst im regularen Betriebe entstehen durch das Sonntags
eisen 1) Roheisenbestande, auch wenn das Stahlwerk die gesamten Qua!l
titaten verarbeiten konnte. 

Wir haben nun untersucht, warum es nach der heutigen Organisation 
der Hiittenbetriebe fast unmoglich ist, daB die voHeProduktion des Hoch
of ens ohne Lagerung im Stahlwerk weiter verarbeitet wird. Absichtlich 
haben wir das Roheisen als Beispiel gewahlt, weil an ihm die typischen 
Erscheinungen am deutlichsten hervortreten. Mit gewissen Modi
fikationen konnen wir das Gesagte auf Koks, Ingots, Blooms und die 
Fertigfabrikate iibertragen. 

Urn die daraus entstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen, wurde 
zwischen die Selbstkostenaufstellungen zweier Teilbetriebe eine 
neue Rechnung eingeschoben. 

So biIdet das Bestandsbuchkonto: 
Koks den tJbergang von den Koks- zu den Roheisenselbstkosten, 
Roheisen den tJbergang von den Roheisen- zu den Stahlselbst

kosten, 
Ingots den Dbergang von den Stahl- zu den Bloomsselbstkosten, 
Blooms :den Dbergang von den Blooms- zu den Fertigwaren

selbstkosten. 
Auch die Fertigwarewird, nach Profilgruppen geordnet, besonderen 

Bestandsbuchkonten zugewiesen. Dabei wird die Produktion des gegen
wartigen Monats mit der zugekau£ten Menge und dem Lagerbestand 
vollig zu einer Masse verschmolzen und durch Schaffung einer Durch
schnittszahl die verschiedenartigen Preise unifiziert2). 

Jedes Konto muB aber so abgegrenzt sein, daB auf demselben nur 
in sich gleichartige Produkte verbucht werden. Geschieht dies, so sind 
die Griinde gegen die Durchschnittsberechnung gegenstandslos. 

1) V gl. Anmerkung S. 4. 
2) Vgl. auch die Griinde auf S.64. 
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Dberblicken wir die Auseinandersetzungen, so konnen wir kon
statieren, daB die Verrechnung aller Kosten von Teilbetrieb zu Teilbe
trieb durch den Selbstkostenwert des Produktes erfolgt, wenn die 
g e sam t e Pro d u k t ion des Letzteren un verziiglich in dem nachstfolgen
den Teilbetrieb verarbeitet wird. In der Regel geschieht dies in unserem 
Hiittenwerke nicht. Wenn es auch nicht immer groBe Quantitaten sind, 
die auf Lager gehen, so geniigen sie doch, urn der Verrechnung ganz er
hebliche Schwierigkeiten zu bereiten1). 

Die Einfiihrung des Bestandsbuches als Sonderrechnung zwischen 
den Selbstkosten der Teilprozesse war also notwendig, urn einen liicken
losen Zusammenhang derselben zu garantieren, und den gesamten Ge
winn des Werkes am Schlusse der Selbstkostenrechnung in einer Zahl 
festzustellen. 

D. Zusammenfassung der Ergebnisse. 
Bei der Darstellung der Selbstkosten unseres gemischten GroB

eisenbetriebes betrachteten wir es als unsere Aufgabe, auf die Art der 
Verbindung der Selbstkosten der Teilprozesse hinzuweisell und in das 
Wesen derselben einzudringen. 

Wir konnten feststellen, daB nicht alle Betriebsabteilungen fiir 
unsere Untersuchungen in Frage kommen, da nur die Koksofen, die Hoch
Men, das Stahlwerk, das Blockwalzwerk, das Walzwerk und die Adjustage 
eigene Selbstkosten haben. Bei den letzteren Teilbetrieben bildet das 
Produkt des einen die Basis fUr den ProduktionsprozeB des anderen. 
Wiirde das Produkt des vorhergehenden Betriebes in derselben Berech
nungszeit (z. B. einem Monat) restlos in dem nachfolgenden weiter 
verarbeitet, so konnte man von einer vollkommenen organischen Ver
einigung sprechen. Durch Anhaufung von Bestanden und durch Zu
kauf wird aber dieses Prinzip durchbrochen. 

Genau dieselben Verhaltnisse zeigen sich bei der Bewertung der ein
gehenden Materialien und der der ausgehenden Produkte. 

Diese UnregelmaBigkeiten im Zusammenhange der Betriebe unter
einander, die das Berechnungsverfahren sehr erschweren, konnen nur 
beseitigt werden, wenn wir Hilfsrechnungen (Bestandsbuch) einfiihren. 
Das Bestandsbuch nimmt alle von auBen eingehenden Materialien, die 
noch nicht verarbeitet sind, in sich auf und wird infolgedessen ZUI' 

Vorrechnung der Selbstkosten. Ferner iibernimmt es die Produkte 
der einzelnen Teilbetriebe und fUhrt sie mit den zugekauften Mengen 
zur Weiterverarbeitung anderen zu, wodurch es zur Zwischen-

1) Vgl. S. 194. 
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rechnung geworden ist. Endlich £lnden die Verkaufsprodukte bis zu 
dem Momente des Versandes im Bestandbuch eine bleibende Statte, 
weswegen es die Funktion der Nachrechnung iibernimmt. 

AIle Waren des Werkes werden derart in Gruppen geteilt, daf3 jede 
derselben nur eine in sich gleichartige Qualitat enthalt. Fiir jede Gruppe 
wird in dem Bestandsbuche ein Konto erofinet, auf welchem die ver
schiedenen Werte derselben unter Hinzufiigung etwaiger weiterer Kosten 
vereinigt werden. 

Der daraus berechnete Durchschnittspreis fant aIle fiir die Materi
alien und Produkte entstandenen Kosten in sich und vermittelt somit 
auf allen Gebieten einen liickenlosen Zusammenhang mit den Teil
betrieben und der letzteren untereinander. 

In der bisherigen Literatur der gemischten Betriebe ist auf die 
Eigenheiten des Bestandsbuches als Schopfer in des voIlkommenen Zu
sammenhanges nicht hingewiesen worden. 



III. Kritik der Selbstkostenberechnung 
genlischter Betriebe. 

A. Allgemeines. 
In unseren bisherigen Ausfiihrungen haben wir nur die Selbstkosten 

eines bestimmten Werkes betrachtet1). Wie schon in del' Einleitung er
wahnt wurde, umgab man die Selbstkosten mit einem gewissen Ge
heimnis, so daB kaum zwei Werke vollstandig iibereinstimmende Be
rechnungsarten aufweisen. Darin liegt aber auch die Ursache, weshalb 
es schwer wird, sich in die Probleme der Selbstkostenrechnung der ge· 
mischten GroBeisenindustrie hineinzuarbeiten und das Gebiet theoretisch 
auszugestalten. Es wird deshalb nach wie vor als eine wesentliche Auf
gabe der Wissenschaft anzusehen sein, Material zu sammeln. Unter allen 
Umstanden aber sollte sich daran sofort eine Kritik reihen, die auf die 
Fehler und Mangel des Verfahrens hinweist, die Spezialprobleme unter
sucht, urn so eine griindliche Basis fiir spatere Arbeiten zu schaffen. 

Die kritische Betrachtung der Selbstkostenberechnung wird somit 
un sere zweite Aufgabe sein, wobei zuerst auf das Verfahren selbst und 
dann auf die Probleme einzugehen ist. Ganz selbstverstandlich ist es 
aber, daB wir dabei die vorhandene Literatur mit zu beriicksichtigen 
ha ben. Allerdings konnen wir nich t j edes W er k, das ii ber einen verwand ten 
Gegenstand geschrieben worden ist, in den Kreis un serer Untersuchungen 
hineinziehen. Darstellungen, die nur die Selbstkosten in Maschinen
fabriken2), in GieBereien3), in Konstruktionswerkstatten 4) zum Gegen-

1) Es ist auch hier zu beachten, daB die besprochenen Abteilungen des 
gemischten Werkes sich in einer raumlichen Einheit befinden. 

2) Z. B. Lei tner, Die Selbstkostenrechnung industrieller Betriebe, 3. Aufl. 
Frankfurt 1908. - Lewin, Theorie und Praxis der industriellen Selbstkosten
berechnung, Leipzig 1909, usw. (Auch die Abhandlungen der Zeitschriften ge
hiiren mit wenigen Ausnahmen dazu.) Beide Werke wollen die Selbstkosten
berechnung "der industriellen Betriebe" darstellen. Sie erreichen dies Ziel aber 
nicht volMandig und sind in Wirklichkeit nur eine Darstellung der Maschinen
fabriksselbstkosten. 

3) Messerschmidt, Die Kalkulation in GieBereien. Baedeker, Essen. -
Le ber, Die Frage der Selbstkostenberechnung von GuBstiicken in Theorie 
und Praxis. Verlag Stahleisen 1910. 

«) Me sse r s Chill i d t, Die Kalkulation der Eisenkonstruktion. Baedeker, Essen. 



122 Kritik der Selbstkostenberechnung gemischter Betriebe. 

stande haben, miissen fiir uns auBer Betracht bleiben, da sie auf die 
typischen Eigenschaften eines gemischten Betriebes keine Riicksicht 
nehmen. Andererseits sind gerade in letzter Zeit Abhandlungen iiber die 
Selbstkosten von Walzwerken in Verbindung mit Draht- und Stiften
fabrikation 1) usw. erschienen. Obwohl in diesem Fane das Interessen
gebiet mit den von uns betrachteten Anlagen ein viel engeres ist, miissen 
wir sie trotzdem ausscheiden, weil sie einmal nicht die wesentlichen 
Glieder gemischter Betriebe enthalten und zum anderen die bestehenden 
Teile so unbedeutend sind, daB die eigentiimlichen Fehler viel weniger 
in Erscheinung treten, als bei del' Riesenorganisation eines gemischten 
Werkes. Das Gebiet, das wir in unserer Kritik behandeln, ist somit ein 
engumgrenztes. 

Mit Riicksicht darauf, daB bei del' Betrachtung des Berechnungs
verfahrens wie del' Probleme die Literatur standig mit herangezogen 
werden muB, erscheint es zweckmaBig zuerst eine kurze Wiirdigung 
del' fUr uns in Frage kommenden Literatur vorzunehmen, dann in die 
kritische Betrachtung des Berechnungsverfahrens und endlich in die 
kritische Betrachtung del' Probleme einzutreten. 

B. Kurze Wfirdigung der Literatur, die fiber 
die Selbstkosten der gemischten Gro:8eisen

industrie erschienen ist. 
Aus den schon angegebenen Griinden beschranken wir uns auf die 

Betrachtung del' Abhandlungen, die speziell gemischte Werke del' GroB
eisenindustrie ins Auge faBten. 

Es sind dies folgende schon in del' Einleitung erwahnten Werke: 

Schuchart, Selbstkostenberechnung fUr Hiittenwerke2 ) (1909), 
Calmes, die Buchhaltung und das Selbstkostenwesen einer 

Eisenhiitte (19093)), 

R u pp, Selbstkostenwesen eines gemischten Hiittenwerkes4) 

(1911), 

1) Die Kalkulation von Wltlzdraht von F. E. lng, Zeitschr. flir handels
wissenschaftliche Forschung, Bd. IV, S. 187 ff. - Schwarz, Selbstkostenbe
rechnung von Dr1ihten und Drahtstiften. Zeitschr. flir handelswissenschaftliche 
~'orschung, Bd. IV, S.137. 

2) Erschienen als Broschiire im Verlag Stahleisen 1909. 
3) Erschienen in der Zeitschr. flir handelswissenschaftliche Forschung, 

Bd.3, S. 121 ff. (1909). 
') Erschienen in der Zeitschr. flir handelswissenschaftliche Forschung, 

Bd.4, S. 226 ff. (1911). 
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Schmalenbach, Dber die Verrechnungspreise, Theorie der 
Produktionsvermittelung1) (1909, 1908). 

Schon auBerlich (wie beim Materialienbezug und der Anordnung der 
Teilbetriebe) weisen die Arbeiten Unterschiede auf, die sich aus der Lage 
und dem Umfang der Werke von selbst ergeben2 ). Die Betriebe, die von 
Calmes und Rupp behandelt worden sind, liegen in Siidwestdeutsch
land und zwar der Calmessche in Luxemburg und der Ruppsche im 
Saargebiet. Schuchart wahlte als Beispiel eine Hiitte des nieder
rheinisch-westfalischen Industriegebietes, wahrend Sch malen bach 
seine Auseinandersetzungen auf allgemeiner Basis aufbaute. 

Die betrachteten Hiittenwerke haben wiederum unter sich einen 
nicht vollstandig gleichen Aufbau. Das Schuchartsche Werk besitzt 
weder Koks- noch Hochofen noch Thomasstahlwerk. Der Produktions
prozeB beginnt mit einem Siemens-Martin-Stahlwerk, in welchem nach 
dem Schrottverfahren gearbeitet wird. Von der gewohnlichen Gliederung 
eines gemischten GroBeisenbetriebes treten also in dem S c h u c h art s~hen 
Werke nur das Stahlwerk und das Walzwerk auf. 

Der Ruppsche und der Calmessche Hiittenbetrieb weisen iiberein
stimmend die Abteilungen vom Hochofen bis zum Walzwerk auf; sie 
unterscheiden sich aber darin, daB das Lnxemburger Werk Koks aus 
dem Ruhrgebiet bezieht, wahrend die Saarhiitte selbst KoksOfen be
sitzt. 

Aus der ortlichen Lage, dem Umfang der Werke usw. erwachsen 
fast jeder Selbstkostenberechnung neue Schwierigkeiten, die eine indi
viduelle Losung erheischen. Deshalb ist es verstandIich, daB bei den bis 
jetzt bekannten Darstellungen der gemischten GroBeisenindustrie er
hebliche Differenzen in einzelnen Fragen bestehen. Es kann an diesel' 
Stelle nicht unsere Aufgabe sein, auf aIle Verschiedenheiten einzu
gehen. Mit Riicksicht auf den Gesamtcharakter unserer Abhandlung 
verlohnt es sich vielmehr, nur auf die unterschiedIiche Darstellung des 
Zusammenhanges der Selbstkosten der verschiedenen Teilbetriebe eines 
Werkes hinzuweisen. 

So zeigt die Sch uchartsche Abhandlung die Berechnung der Selbst
kosten zweier Teilbetriebe (Schmelzwerk, Feineisenwalzwerk), wobei 

1) Erschienen in der Zeitschr. flir handelswissenschaftliche Forschung, 
Bd.3, S.41 u. 165 fl. (1908-1909). 

2) Die gemischten Werke, so wie sie von Schuchart, Calmes und von uns 
betrachtet worden sind, stellen sich als Organisationen dar, deren Abteilungen 
sich auf einem zusammenhangenden Komplex desselben Ortes befinden. Freilich 
kommen bei mehreren derselben auch entfernt liegende Betriebsteile vor, deren 
Verrechnung aber nicht beriicksichtigt wurde. Infolgedessen ist bei allen Aus
fiihrungen und Urteilen zu beachten, daB es sich nur urn gemisehte Werke, die 
in einer rau mlichen Einheit zusammengeschlossen sind, handelt. 
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es dem Verfasser nicht auf eine Darstellung des Zusammenha!lges der 
Selbstkosten der Teilprozesse ankommt, sondern er legt nur Wert auf 
die Feststellung der Methoden, wie die Ermittlung der Selbstkosten 
eines der Teilbetriebe stattfindet. Schuchart scheint selbst den Mangel 
zu fiihlen und deutet deshalb wenigstens in einer Note1) die Verbindungs
form zwischen Schmelzwerk und Feineisenwalzwerk an. Ais Regel 
werden demnach von Betrieb zu Betrieb die tatsachlichen Selbstkosten 
verrechnet, wenngleich vermutet werden muB, daB daneben auch 
Durchschnittspreise iiber deren Bildung kein AufschluB gegeben wird, 
zur Weiterverrechming dienen. 

Zweifellos muB das Nichtbetrachten des Zusammenhangsproblems 
als ein Mangel angesehen werden. Es ist dies urn so bedauerlicher, als 
wir in Schuchart einen alten Praktiker vor uns haben, der sicherlich 
Mittel und Wege gesucht hat, das Problem in pas sender Form durch
zufiihren. 

Calmes kommt es im Gegensatz zu Schuchart auf die Dar
stellung der Gesamtorganisation der Selbstkostenberechnung eines 
GroBeisenbetriebes a!l. Das Zusammenhangsproblem tritt bei ihm in den 
Vordergrund und es ist nur schade, daB er auf die Einzelheiten des 
Verfahrens nicht mehr eingeht. Die spezifische Eigentiimlichkeit 
der von ihm dargestellten Methode besteht in der Anwendung von Nor
malpreisen. Nicht allein von Betrieb zu Betrieb, sondern auch zur Ver
rechnung von Abfall- und Nebenprodukten usw. werden Normalpreise 
verwandt. 

Die Ruppsche Abhandlung legt das Hauptgewicht auf die Ermitt
lung der Selbstkosten eines Teilprozesses. Ais Schiiler Sch malen bachs 
\-ergaB er aber dabei nicht auf den Zusammenhang der Betriebe untcr
einander hinzuweisen, wenn es auch nur in ganz kurzer Form geschah. 
Aus seinen Andeutungen wird klar, daB als Verrechnungspreis der Be
triebe die Selbstkosten fungieren. 

S c h m a len b a c h hat keinen speziellen Betrieb derGroBeisenindustrie 
im Auge, er will seine Ausfiihrungen auch fiir andere Betriebsarten 
gelten lassen. Wenn wir ihn trotzdem besonders hervorheben, so ge
schieht es deshalb, weil seine Beispiele aus der GroBeisenindustrie ent
lehnt sind, und er somit letztere in den Vordergrund schob. S ch malen
bach betrachtete ganz besonders das Zusammenhangsproblem und er-
6rtert sowohl die 

Marktpreisverrechnung, wie die 
Normalpreisverrechnung, wie auch die 
Prod uktionskostenpreisverrechn ung. 

1) Schuchart, S. 40. 
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Wenn er auch weder fii.r die eine noch fiir die andere Art der Verrechnung 
Stellung nimmtl), so ergibt sich doch, daB er die Proportionalpreisver
rechnung, die er auszubauen versucht, bevorzugt. 

C. Kritische Betrachtung des Berechnungs
verfahrens. 

Wenn wir das Berechnungsverfahren einer Kritik unterziehen wollen, 
so miissen wir notwendigerweise die einzelnen Teile gesondert behandeln. 
Dabei konnen wir die Trennung in die Vo~bereitungs- und die Fertig
stellungsarbeiten unberi.i.cksichtigt lassen, da dieser Unterschied mit den 
einzelnen Berechnungsarten nichts zu tun hat, sondern nur in praziser 
Form die Reihenfolge' angibt, in welcher das Verfahren zu geschehen hat. 

Infolgedessen werden wir folgende Aufgaben zu erledigen haben: 

1. Die Kritik der Materialberechnung, 
2. Die Kritik der Magazin- und Lohnberechnung, 
3. Die Kritik der Berechnung der Nebenbetriebskosten, 
4. Die Kritik der Generalunkostenberechnung. 

1. Die Kritik del' Materialberechnung. 
Unter den Begriff "Materialien" fassen wir aIle Waren, die in der 

Selbstkostenberechnung als Einsatz- wie als Zusatzmaterialien fungieren, 
da diG Art der Berechnung von ganz gleichen Gesichtspunkten ausgeht. 
Prinzipiell bleibt es sich dabei gleich, ob das "Material" von auBen ge
kauft wird oder Zwischenprodukt des einen Betriebes ist. Selbst die 
Keben- und Abfallprodukte (Gutschrift) werden in iihnlicher Weise be
handelt. 

Bei allen haben wir es mit Mengen zu tun, fur die unter bestimmten 
Voraussetzungen Preise einzusetzen sind. Man sollte naeh dem Ver
hiiltnisse des gewohnlichen Lebens annehmen, daB die Feststellung des 
Gewichts und der Preise einer bestimmten Menge keine Schwierigkeiten 

1) Bei der Verwertung der Schmalenbachschen Abhandlung ist im Au!;e 
zu behalten, daB die Ausfiihrungen allgemein gehalten sind, wenn auch die wesent
lichsten Beispiele der Eisenindustrie entlehnt sind. Ferner muB beriicksiehtigt 
werden, daB Schmalenbach bei der Beurteilung der Verrechnungsmethode 
auch an die Verwertung bei der Vorkalkulation denkt. Dadureh wird erst manehes 
Urteil verstandlich. Die Selbstkostenreehnung der GroBeisenindustrie ist meisten
teils eine Nachkalkulation. Deshalb ist es klar, daB wir nur die von Schmalen
bach erorterten Punkte wiirdigen, die speziell mit unserem eng umgrenzten 
Gebiete zusammenhangen. 
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verursachen wiirde. Trotzdem laBt sich von der Eisenindustrie das 
Gegenteil konstatieren. 

Ebenso strittig ist die Berechnung des Materialverlustes. 
Es sind also drei Punkte, auf die wir dabei besonders einzugehen 

haben und zwar auf: 

a) das Vedahren zur Feststellung der Materialmengen, 
b) das Vedahren zur Feststellung des Materialverlustes, 
c) das Vedahren zur Feststellung der Materialverrechnungspreise. 

a) Das Verfahren zur Feststellung der Materialmengen. 
In der Hauptsache kommt die Bestimmung der Quantitaten von 

Kohlen, Koks und Erzen in Betracht (auBer den zahlreichen anderen 
Materialien). Es ist nun interessant, daB fast in keinem Hiittenwerke 
das wirkliche Gewicht dieser Rohmaterialien festgestellt wird. Viel
mehr nimmt man bei Eisenbahneingang, das auf der Rechnung an
gezeigte Quantum an und HiBt nur kontrollieren, ob nicht ganz groBe 
Abweichungen nachweisbar sind. Nun zeigt sich in der Praxis die merk
wiirdige Erscheinung, daB z. B. beim Kokskohlenbezug die Wagen in 
Zeiten schlechter Konjunktur besser geladen sind als in der Hoch
konjunktur. Die Griinde fiir dieses Phanomen sind in der Tatsache 
zu suchen, daB in letzterem Wirtschaftsstadium von den Kohlengruben 
nicht so sehr auf ein knappes Abwiegen gedrangt wird. Die Folge ist 
aber, daB das Ausbringen an Koks wahrend der Tiefkonjunktur haufig 
rechnungsmaBig besser wird als in der Hochkonjunktur. Wollte 
man daraus Schliisse auf den Betriebsgaug ziehen, so kame man zweifel
los zu irrigen Ergebnissen. 

Bei der Produktion von Koks entstehen noch viel schader in die 
Augen fallende MiBstande. Sobald der Koks erzeugt ist, wird er zur Ver
hiittung dem Hochofen zugefiihrt. Es geschieht dies in kleinen Wagen, 
deren Gewicht im beladenen Zustande nicht festgestellt wird. Man hilft 
sich vielfach dadurch, daB man die Zahl der Wagen mit einem ange
nommenen Satze (der ungefahr mit dem wirklichen iibereinstimmt) 
multipliziert. Die Produktion an Koks wird also durch das Produkt: 
Zahl der Wagen mal angenommenes Gewicht berechnet. DaB auf diese 
Weise ganz unhaltbare Ergebnisse herauskommen, ist auBer allem 
Zweifel. Der Hochofenleiter hat infolgedessen ein Interesse an gut be
ladenen Wagen, der Koksofenchef aber nicht. Dadurch ist die QueUe 
einer groBen Unzufriedenheit zwischen beiden geschaffen. Je nachdem 
der Hoch- oder Koksofen EinfiuB auf die Kokslader hat, wird sich die 
Beladung der Wagen und damit das Rechnungsgewicht stellen l ). 

1) Rupp gibt folgende ebenso falsche Methoden an (S. 257): "Der Betrieh 
reicht monatlich einen Betriebsbericht em, auf Grund dessen die verbrauchten 
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Sind Huttenwerke auf fremden Koks angewiesen, so spielt das Mehr
odeI' Mindergewicht del' Wagen eine ahnliche Rolle wie beim Koks
kohlenbezug. 

Ganz genau dieselben Zustande finden sich auch beim Erztransport 
und im verscharften MaBe tritt dies in solchen Werken in die Erscheinung, 
die in unmittelbarer Nahe der Erzgruben gebaut sind. Dort werden mit 
Erzwagen dieselben Manipulationen gemacht wie mit den Kokswagen 
auf den Huttenwerken. Deshalb ist es eine nicht uninteressante Er
scheinung, daB manche Hiittenwerke, die Kokereien besitzen, einen ver
haltnismaBig niedrigen Koksverbrauch haben, wahrend solche Werke, 
die direkt ihre Erze von der Grube beziehen, ein etwas besseres Erzaus
bringen als andere nachweisen konnen. Es ergibt sich daraus, daB die 
Angaben uber das Koksausbringen und den Erz- und Kohlenverbrauch 
je nach der Lage des Werkes mit einem gewissen MiBtrauen zu betrachten 
sind, weil die Entstehung der Zahlen Unklarheiten mit sich bringt. 

Viel schlimmer gestaItet sich die Situation noch, wenn groBe 
Materialmengen auf Lager gebracht werden. Nach kurzer Zeit wird durch 
das bestandige Zu- und Abnehmen der Bestande ein genaues Feststellen 
del' vorhandenen Quantitaten sehl' erschwert. 

Als bequemes aber sehr ungenaues Aushilfsmittel wird in diesem 
FaIle das Abschatzen benutzt. 

Auch in den Stahlwerken zeigen sich Verrechnungsmethoden, die 
keineswegs einwandfreie Resultate hervorbringen konnen. Ein TeiI des 
Schrotts, der im Stahlwerk selbst entsteht, wird unverrechnet wieder im 
Konverter weiter verarbeitet. Dadurch wird tatsachlich der Gesamtein
satz hoher als der rechnungsmaBige, weswegen das Ausbringen guter 
Blocke prozentual in die Hohe geht. Die Bewertung del' Leistung der 
Betriebsleitung erfolgt vielfach auf Grund diesel' Ergebnisse, und so ist 
es zu erklaren, daB ein groBes Interesse an del' giinstigen Gestaltung 
diesel' Zahlen besteht. 

In den Walzwerksbetrieben tritt uns eine andere Methode entgegen. 
Dort werden die produzierten Mengen nicht gewogen, sondern" berechnet" . 
Aus einer Tabelle (Profilbuch), die auf vielfaltigen Erfahl'ungen beruht, 
ergibt sich fUr jedes Profil das Gewicht pro lfd. m (theol'etisches Ge
wicht). Die Produktion laBt sich also auf eine einfache Weise durch die 
Feststellung der Meterzahl berechnen. Leider ist in der Praxis das 
wir kliche Gewicht nicht immer dem theol'etischen gleich. Es gibt sogar 

Rohkohlen und die gewaschenen Kokskohlen, letztere unter Abzug von x % 
fiir Wasser, festgestellt werden. Die Rohkohlen werden zurn Frankopreis aus
gerechnet. Der Entfall an Schiefer und SchHtrnrne wird in Prozent angegeben. 
Auch bei Koks wird Einsatz und Produktion auf Grund eines Monatsberichtes 
errnittelt, doch ist die Produktion nicht durch Verwiegen, sondern durch Urn 
rechnung festgestellt. (100 kg gewaschene Kokskohlen = x kg Koks.)" 
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zahlreiche Besteller, die verlangen, daB die Profile leichter gewalzt werden, 
als es das Profilbuch angibt. In solchem FaIle wird die Produktion rech
nungsmaBig hoher angegeben, es werden auf Grund derselben hohere 
Akkordlohne und Tantiemen bezahlt, aber bei der Inventur am Schlusse 
des Jahres stellt sich erst das Manko heraus. Es solI vorgekommen sein, 
daB durch eine derartige Berechnungsweise in einem gemischten 
Werke ca. 2000 t bei der Inventur gefehlt haben. 

Aus diesem Ergebnis wird uns klar, daB die dargestellten Feststell
lungs-, Schatzungs- und Berechnungsverfahren der Materialmengen zu 
ganz unhaltbaren Erscheinungen fiihren. 

Es besteht kein Zweifel, daB die GroBeisenindustrie, die sich durch 
und durch von groBziigigen Gedanken leiten laBt, langst Anderungen 
hatte eintreten lassen, wenn es moglich gewesen ware. Teils waren die 
Wiegevorrichtungen nicht zweckentsprechend, teils traten andere Mo
mente hindernd auf, so daB die MiBstande seit Jahrzehnten mitge
schleppt wurden. 

Urn nun einigermaBen gegen Willkiirlichkeiten geschiitzt zu sein, 
fiihrte man eine Kontrolle durch die Gegeniiberstellung des Soll- und 
Istbestandes ein 1 ). 

Zur Erlauterung wahlen wir die Kokskohlen als Beispiel. Der Be
stand des vorigen Monats inkl. dem Eingang an Kokskohlen solI 
40000 t betragen. Da durch den Betrieb der Verbrauch zur Koks
erzeugung auf 34000 t angegeben worden ist, so sollte der Bestand am 
Ende des Monats noch 6000 t ausmachen. Diese Zahl nennen wir den 
Sollbestand. Fiir die absolute Richtigkeit derselben kann natiirlich 
nicht Gewahr geleistet werden, weil die Verbrauchszifter nur geschatzt ist. 

Kokskohlen. 

Bestand und Eingang . 40 000 t 

40000 t 

Verbrauch 
Sollbestand . 

34000 t 
6000 t 

40000 t 

Zwecks Verminderung groBerer Fehler wird allmonatlich der wirk
liche Bestand. aufgenommen (Inventur). Keinesfalls darf man sich durch 
die Worter Inventur oder der wirkliche Bestand oder der Istbestand zu 
der Annahme verleiten lassen, als ob in der Tat durch Gewicht die vor
handenen Mengen festgestellt wiirden. Das ist nicht der Fall. Es handelt 
sich bei dem Verfahren urn ein Schatz en der Quantitaten2 ). Ebenso wie 
bei der Verbrauchsfeststellung Irrtiimer unterlaufen konnen, ist dies 
auch bei der Ermittlung des Istbestandes moglich. Die Bedeutung der 
MaBnahme liegt aber darin, daB man eine Fehlerquelle mittels der 

1) Vgl. Rupp S. 249 Ii. (Ein ahnliches Verfahren.) 
2) Vgl. Rupp S.250. 
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anderen zu korrigieren hofft. Bei der Aufnahme des 1stbestandes er
gab sich in diesem FaIle, daB nur noch 5000 t auf Lager waren. Somit 
scheint der Verbrauch nicht 34 000 t sondern 35 000 t zu betragen. 

Bestand und Eingang . 40 000 t Verbrauch. 35 000 t 
1stbestand. . . . . . 5 000 t 

40000 t 40000 t 

Wahrend also in dem einen Fall der Verbrauch die Basis fiir die Be
rechnung des Sollbestandes abgibt, ist es in dem zweiten Beispiel der 1st
bestand, von dem die Hohe des Verbrauches abhangt. 

Es kommt nun darauf an, ob der Soll- oder Istbestand zur end
giiltigen V errechnungs basis in den Selbstkosten akzeptiert wird. 

Zur Beurteilung der moglichen Falle sind folgende Momente zu 
beachten. 1st der Sollbestand groBer als der Istbestand, so miiBten sich 
der Verbrauch und somit auch die Produktionskosten ungiinstiger 
stellen. Bei hi.iherem Istbestand tritt der umgekehrte Fall ein. 

Da der Selbstkostenpreis also wesentlich von der Gestaltung der Be
stande abhangt, so erklart es sich, daB die Betriebsleitungen das aller
groBte Interesse an hoheren Bestanden haben, wahrend das Selbstkosten
bureau dagegen arbeitet. Vielfach wird innerhalb des Jahres nur der Ist
bestand als Verrechnungsbasis angenommen, wenn auch Abweichungen 
nicht selten sind 1). 

Bei der Jahresinventur dagegen suchen insbesondere die Betriebs
leiter, einen Teil der Differenz zwischen Soll- und 1stbestand als geheime 
Reserve ins nachste Geschaftsjahr hiniiberzuretten, urn bei ungiinstigen 
Ergebnissen Ausgleichswerte zu besitzen. Diese Moglichkeit ist nur denk
bar, wenn der 1stbestand groBer ist als der Sollbestand. Es wird dann 
der durch die Inventur gefundene Bestand soweit herabgesetzt, daB er un
gefiihr dem Sollbestand entspricht. 

Aus den Betrachtungen konnen wir feststellen, daB auch das ein
gefiihrte Kontrollmittel zur Verhiitung allzugroBer Fehler beim Schatzen 
und Berechnen wirkungslos bleiben muBte und in sich selbst wiederum 
eine solche Fiille von unsicheren Berechnungsmethoden enthiilt, daB es als 
Hilfe zur Erzielung einer groBen Genauigkeit nicht in Betracht kommen 
kann. 

Eine wirkliche griindliche Anderung des Systems ist nur von der 
definitiven Beseitigung der Schatzung und des Berechnens nach festen 
Normen zu erwarten. 

Leider liiBt der Hang am Alten, die Ausrede, daB es immer 80 

gegangen ist, die Furcht vor der Notwendigkeit gewisse schwierige 
Organisationsfragen erst losen zu miisssen, den Fortschritt nicht zu. 

1) Vgl. Rupp S.250, der auch auf diese Punkte naher eingeht. 

Wagner, Selbstkostenberechnung. 9 
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Die Verkn~cherung, die unserem heutigen Selbstkostenssytem inne
wohnt, ist deshalb der allergroBte Mangel, der auf das entschiedenste be
kampft werden muB. 

Fassen wir das Resultat zusammen, so finden wir, daB urspriinglich 
zwar andere Losungsarten wegen der Unzulanglichkeit der technischen 
Hilfsmittel nicht moglich waren, daB aber heute nur noch die Ver
knocherung in den alten Anschauungen als Ursache fiir die Beibehaltung 
der bestehenden Mangel zu gelten hat. 

b) Der lUaterialverlust. 
Wir wollen nun die Differenz zwischen dem Gewicht des Einsatzes 

und der Produktion naher ins Auge fassen. Es betrug z. B. nach unserer 
Darstellung der Kokskohleneinsatz 500001) Tonnen. Die gute Produk
tion belief sich auf 25000 Tonnen2). 

1m Walzwerk dagegen ist die Differenz zwischen Einsatz (17 0003) t) 
und Produktion (150004) t) verhaltnismaBig kleiner. 

Jedenfalls ergibt sich aus der Vergleichung, daB bei der Umwand
lung des Einsatzes in das Produkt scheinbar ein Teil des Materials ver
loren geht, so daB man mit einer gewissen Berechtigung von einem 
Materialverluste sprechen konnte. In Wirklichkeit trifft dies nicht zu; 
denn die Restmenge ist wohl teilweise vorhanden, wenn auch nicht ganz 
und nicht immer in der Form des Rauptproduktes. 

Es ergibt sich daraus, daB man keinesfalls von einem Material
verlust im strengen Sinne des Wortes sprechen kann. lnfolgedessen geht 
man neuerdings auch mehr dazu iiber, die Bezeichnung "Materialverlust" 
zu beseitigen und dafiir passendere Ausdriicke an die Stelle zu setzen. 
Die Ersatzbegriffe wechseln je nach der Art des Betriebes. 1m allge
meinen unterscheiden wir dabei 2 Gruppen: 

1. Eine Sonderbezeichnung fiir den sogenannten Materialverlust 
fehlt im Koksofen und Hochofen vollstli.ndig, dagegen belegt man das 
Verhli.ltnis der guten Produktion zum Einsatz mit dem Worte: Aus
bringen. Aus letzterem Werte kann man riickwartsschlieBend die Rohe 
des Materialverlustes bestimmen. 

2. In ganz anderer Weise sind die Benennungen in den iibrigen Be
trieben aufgebaut. Dort wird namlich die Differenz zwischen Einsatz 
und Produktion in 

1. die Abfallprodukte und 
2. den Abbrand 

aufgeteilt. 

1) VgI. S.75. 
2) Vgl. S.75. 
3) V gl. S. 93 • 
• ) Vgl. S. 93. 
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Unter den Abfallprodukten versteht man Erzeugnisse, die wohl die 
Form des Hauptproduktes aber nicht dessen gute Beschaffenheit be
sitzen (GuBabfall, Restbli.icke, Schrott, Enden). Als Abbrand dagegen 
fassen wir den Teil des Einsatzes auf, der durch den chemischen ProzeB 
so verandert wurde, daB er in keiner verwertbaren Form in die Erschei
nung treten kann. Wollte man also den Begriff Materialverlust beibe
halten, so konnte dieser Ausdruck nur fiir den Abbrand mit einem ge· 
wissen Schein des Rechts angewandt werden. Da man dabei auch kaum 
von einem Substanzverlust sprechen kann, so hat die heutige Praxis 
recht, wenn sie das Wort iiberhaupt ausschaltet. Infolgedessen muB es 
als zweckmaBiger gel ten , wenn wir beim Koks- und Hochofen nur vom 
Ausbringen und bei den iibrigen Betrieben von den Abfallprodukten und 
dem Abbrande sprechen. 

Die Berechnung des Ausbringens beim Koks- und Hochofen ist 
einfach, wenn der Einsatz und die Produktion bekannt sind. Aus 
unseren Auseinandersetzungen haben wir bereits ersehen, daB die Be
stimmung der Einsatz- und Produktionsmengen selten genau ist, so daB 
es das Ausbringen auch nicht sein kann. Es gibt aber Werke, die 
der Ansicht sind, daB wenn man schon mit angenommenen Zahlen ar beitet, 
man sie dann so gestaltet, daB sie ein einfaches Rechenverfahren zu
lassen1). Deshalb wird beispielsweise der sogenannte Koksverlust fixiert, 
indem man bestimmt, daB 100 kg gewaschene Kokskohlen x kg Pro
duktion ausmachen. Ware der OfenprozeB so einfach, daB man sich 
dauernd mit festen Verhaltnissen begniigen konnte, so bediirfte man nicht 
der anstrengenden Tatigkeit der Ingenieure, deren ganzes Streben es ist, 
das Ausbringen moglichst hoch zu halten. 

Viel komplizierter gestaltet sich die Situation im Stahlwerk, Block
walzwerk, Walzwerk und der GieBerei. Man soUte annehmen, daB die 
greifbaren GraBen, wie Einsatz, Produktion und Abfallprodukte 
durch Abwiegen bestimmt wiirden. Fiir die Berechnung des Abbrandes 
kame dann folgende Formel in Betracht: 

Einsatz - (Produktion + AbfaUprodukte) = Abbrand. 

In der von uns gegebenen Selbstkostendarstellung wird beispiels
weise der Abbrand in dieser Art festgesetzt, wenn auch die drei GroBen, 
die die Differenz bilden, nicht nur durch Verwiegen, sondern auch durch 
Schatzen und Berechnen nach festen Normen ermittelt werden. Sehr 
oft aber finden wir, daB diese Manipulationen den Werken zu viel Arbeit 
und zu groBe Miihe verursachen und daB sie deshalb darnach trachten, 
eine Vereinfachung durch eine Fixierung (Normalzahlen) des Abbrandes 
oder der Abfallprodukte zu erreichen. 

1) Vgl. Rupp S.257. 
9* 
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Es treten nun in der Praxis vor allem zwei FaIle auf, die ihre Existenz 
der Bildung von Normalzahlen verdanken. In dem einen Fall wird die 
Walzwerksproduktion und das Gewicht der Enden bestimmt, der Ab· 
brand durch eine Normalzahl (z. B. 8 %) fixiert und daraus der Einsatz 
berechnet. Formel: 

Einsatz = Produktion (Gewicht) + Abfallprodukte (Gewicht) 
+ Abbland (Normalzahl). 1) 

In dem zweiten Beispiele sucht man wieder den Abbrand festzustellen, 
will sich aber nicht der Miihe der Gewichtsermittlung der Abfallprodukte 
unterziehen. Deshalb nimmt man fiir die Abfallprodukte einen 
festen Normalsatz an und erhiiJt dadurch folgende Formel: 

Abbrand = Einsatz (Gewicht) - (Produktion (Gewicht) + Abfall
produkte (Normalzahl) 2). 

Aus der Darstellung der verschiedenen Berechnungsverfahren bei 
der Bestimmung des Materialverlustes kann man ohne weitere Kritik 
sofort erkennen, daB aIle Methoden, die mit Normalzahlen oder mit 
Schatzungen arbeiten, nicht zu empfehlen sind. 

Damit ware unsereAufgabe erledigt; aber es verlohnt sich doch, noch 
einen Blick auf die Gesamtmaterie zu werfen. Dabei ist es immerhin 
interessant zu untersuchen, ob der Abbrand von der Produktion oder 
letztere von dem ersteren abhangt. Nach einigen der obenbezeichneten 
Formeln konnte der Anschein erweckt werden, als ob der Abbrand von 
der Produktion abhangt, da wir ersteren mit der letzteren bestimmen. 
In Wirklichkeit gestaltet sich der Zusammenhang wesentlich anders. 

Die Art des Umwandlungsprozesses bedingt es, daB zur Erzeugung 
einer Menge von x t je nach den Verhaltnissen ein groBerer oder kleinerer 
Einsatz verhanden sein muB. Dabei kommt es auBerordentlich auf die 
Tiichtigkeit des Betriebsleiters an, von dessen Geschicklichkeit es ab 
hii.ngt, ob die chemischen Reaktionen rationell geleitet worden sind und 
ob sich damit der Abbrand giinstig gestaltet. 

Ferner liegt es in der Hand des Betriebsleiters durch ein energisches 
Vorgehen und durch eine standige Beaufsichtigung des Betriebes auf die 
Hohe der Abfiille einzuwirken. 

Damit ist aber erwiesen, daB die Produktionsmenge selbst auf den 
Abbrand und die Abfiille keinen EinfluB haben kann, sondern daB das 
Umgekehrte der Fall ist. 

Wie kommt es nun, daB die Berechnung den entgegengesetzten 
Weg geht und den Abbrand mit Hilfe der Produktion zu bestimmen 
sucht? 

1) Vgl. Rupp S.261. 
2) Vgl. Schuchart S.33. 
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Der Hauptgrund liegt wohl darin, daB man den Abbrand durch Ab
wiegen nicht feststellen kann. Infolgedessen bleibt nichts anderes iibrig, 
als den umgekehrten Weg zu gehen und auf der Basis einer Feststellung 
der Produktion und des Abfalles den Abbrand zu bestimmen. Rechnungs
maBig wiirde gegen das Verfahren kaum etwas einzuwenden sein, da in 
beiden Fallen dasselbe Resultat herauskame. Ais notwendige Voraus
setzung dazu muB die Exaktheit der Gewichtsermittlung bei der 
Produktion und den Abfallprodukten sein. In diesem Punkte aber liegt 
die Hauptschwierigkeit des Berechnungsproblems des Materialverlustes. 
Da man aus schon erorterten Griinden weder den Einsatz noch die Pro
duktion durch Gewicht feststellte, hielt man es fUr noch weniger er
forderlich, die weit geringeren Abfallmengen genau feststellen zu lassen. 
Sobald man sich aber nicht auf den Boden der Genauigkeit stellt, sind 
mehr oder minder groBe Irrtiimer nicht mehr ausgeschlossen, Hinzu 
kommt noch, daB die Betriebsleiter, die vielfach in irgend einer Form 
an den Ergebnissen interessiert sind, auf eine moglichst giinstige Ge
staltung der Selbstkosten hindrangen. 

Infolge der sich vermehrenden Unrichtigkeiten ging man dazu iiber, 
teils fiir den Abbrand, teils fUr die Abfallprodukte feste Prozentsatze 
(Normalprozentsatze) einzufiihren. In einer gewissen Weise erreichte 
man dadurch das Ziel, so daB die Willkiirlichkeiten zum groBten Teile 
beseitigt waren. Ais ideales Hilfsmittel kann man aber die Einfiihrung 
der Normalprozentsatze nicht betrachten, da sie keinen Einblick in den 
stetigen Wechsel der Betriebsverhaltnisse gestatten. Indem man somit 
eine Fehlerquelle beseitigen wollte, schuf man neue. 

Es ergibt sich damus, daB das Berechnungsverfahren des sogenannten 
Materialverlustes viele Schwachen aufweist, deren Hauptgrund in der 
fehlerhaften Mengenfeststellung der Materialien beruht. 

c) Das Verfahren zur Feststellung der Material
verrechnungspreise. 

Aus den Auseinandersetzungen ist wohl zur Geniige klar geworden, 
daB das Feststellungsverfahren der Materialmengen durchaus nicht ein
wandfrei ist. Hinzu kommt noch, daB auch die Preisansatze nicht allen 
Anforderungen gerecht werden. Selten oder kaum wird wohl der Ein
heitspreis des Rohmaterials, wie er sich aus den Rechnungen ergibt, fiir 
die Selbstkosten verwandt. Nur in dem Falle, daB der Preis des Materials 
loco Werk gestellt ist, kann eine unmittelbare Verwertung desselben in 
nen Selbstkosten denkbar sein. Aus den zahlreichen Verrechnungs
diiancen treten zwei Methoden besonders scharf hervor, die sich haupt
sachlich darin unterscheiden, daB sie den Gesamtwert der Materialien 
fUr verschiedene Punkte bestimmen. In dem einen Fall ist der AnHefe-
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rungspunkt dasWerk an sich und in dem anderen der Teil des Betriebes, 
VOn dem aus das Material direkt zu Produktionszwecken verwandt wird. 
Nehmen wir gebrauliche Bezeichnungen zu Hilfe, so konnten wir sagen, 
daB einmalloco Werk oder franko Werk geliefert werden soIl und dann 
loco Lager des betreffenden Materials innerhalb des Werkes. 

Fig. 3. 

LOCD-I.oger 
Oem MaIeJio/s 

Die Differenz zwischen beiden besteht darin, daB in dem ersteren 
Preis nur die Unkosten bis zurWerksgrenze und in dem letzteren auBer
dem noch die, die von der Werksgrenze bis zum Lager innerhalb des 
Betriebes entstehen und zwar bis zu dem Zeitpunkte, indem das Mate
rial fUr die Produktion verbraucht wird. Keinesfalls laBt sichnun 
erreichen, daB die von den Lieferanten ausgestellten Rechnungen 
diesen Forderungen entsprechen. Infolgedessen muB seitens des Werkes 
danach getrachtet werden, samtliche Rechnungen von diesem einheit
lichen Gesichtspunkte aus zu behandeln. Es geschieht dies in besonderen 
Biichern, die wechselnde Namen haben. 

AuBerdem enthalten die beiden bis jetzt bekannten Methoden noch 
weitere Eigentiimlichkeiten, deren Kenntnis am einfachsten durch eine 
schematische Darstellung vermittelt wird. 

Materialpreisberechnung nach Frankopreisen1 ). 

Mengen Einheits- Summe Fracht In Summa. 
Material preis 

Erz l. 
Erz1a. 
Erz lb. 
Erz1c. 

t M. M. M. 

a. a b c d 
a1 a b1 C1 d1 

a2 a bl C2 d. 
a. a b. c. -

a+~+~+~t=c+d+~+~+~+~+~K 
c + C1 + C2 + c. + d + d1 + ds M. 

1 t = c + C1 + C2 + c. + d + d1 + d. M. 
a+a1 +a.+a. 

1) Vgl. Rupp, S.252-253, Schuchart, S.32. 

M. 

c +d 
C1 + d1 

C2 + dz 
c. 
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Der bezeichnete Durchschnittspreis dieses Beispiels wird Franko
preisl) genannt und der des nachfolgenden Bestandsbuchpreis. Der Name 
Frankopreis erklart sich leicht dadurch, daB samtliche Materialpreise 
franko Werk gestellt werden sollen. Die Bestandsbuchpreise leiten ihre 
Herkunft von dem Namen des Buches ab, in dem sie berechnet werden. 

Ma terialpreisverrechnung nach Bestands buchpreisen. 

Material 

Bestand 
Erz 1 
Erz 130 
Erz Ib 
Erz 1 c 
Fracht. 
AnschluBbahnge biihr 
Ausladen usw. 

Mengen Einheits- Summe preis 
t M. M. 

ao a bo Co 

a a b c 
a1 a b1 c1 

a, a b. c. 
a3 a b3 c3 
- - d + d1 + d. 
- - e 
- - f 

Co + c + C1 + C. + C3 + d + d1 + d2 + e + f M. 
Co + C + C1 + C. + C3 + d + d1 + d2 + e + f M. 

ao + a + a1 + a2 + a. 

AuBer den obengenannten wesentlichen Unterschieden falIt ins
besondere noch die differentielle Behandlung des Bestandes auf. 

Bei der Berechnung von Frankopreisen ist der Lagerbestand an 
Erz nicht beriicksichtigt worden, wahrend bei den Bestandsbuchpreisen 
dies wohl der Fall ist. 

In den bis jetzt bekannten Beispielen der Selbstkostenberechnungen 
aus der GraBeisenindustrie nehmen beide Methaden einen graBen Raum 
ein, obwohl es ziemlich selbstverstandlich ist, daB weitere abweichende 
Systeme vorhanden sind. 

Es fragt sich nun, welcher der beiden Preise wohl der geeigneteste 
fUr die Materialverrechnung ist. Bei der Berechnung der Frankopreise 
wird, wie schon betont, nur der, Materialeingang des gegenwartigen 
Monats zugrunde gelegt. In der Regel ist aber ein groBerer oder gerin
gerer Materialbestand vorhanden, der zu abweichenden Preisen zu Buche 
steht. Auch diese Mengen werden verbraucht und oftmals laBt sich der 
genaue Zeitpunkt der Verwendung gar nicht feststellen,. Bei der Ver
rechnung nach Frankopreisen konnen nun zwei FaIle eintreten: 

Die neuangekommenen Rahmaterialien und die Bestande werden 
zu dem zuletzt festgestelIten Frankopreise verrechnet. Unter dieser 

1) Calmes (S.132) spricht auch von Selbiltkostenpreisen. - Schucha.rt 
(S. 32). 
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Voraussetzung wird der Bestand zu einem anderen Preise in die Selbst
kosten eingesetzt, als er dem Betriebe belastet ist. Infolgedessen miissen 
am Ende des Jahres auf dem Materialkonto Gewinne oder Verluste ent
stehen, die gar nicht beabsichtigt waren. 

Andererseits konnen die in den Verrechnungsmonaten eingetroffenen 
Materialien zu dem Frankopreise und die Bestande auch zu dem Franko
preise des Monats, in dem dieselben angelie£ert wurden, eingesetzt 
werden. Um aber dieses Berechnungsverfahren zu ermoglichen, be
diirfte es einer genauen Auseinanderhaltung der Bestande, was bei den 
heutigen Verhaltnissen als ziemlich ausgeschlossen gelten muB. Infolge
dessen wird es nicht leicht sein, die Materialpreise, die nach diesem Ver· 
fahren in die Selbstkosten eingesetzt werden miiBten, einigermaBen exakt 
zu ermitteln. Unter allen Umstanden miissen sich Differenzen zeigen, 
die man nur willkiirlich beseitigen kann 1). 

Wesentlich anders gestaltet sich die Sachlage bei Anwendung der 
Bestandsbuchpreise. Wie es sich aus dem zweiten Beispiele ergibt, sind 
darin nicht allein die Bestande der vorhergehendenMonate beriicksichtigt, 
sondern man hat dem Materialwert auch die Ausgaben zuge£iigt, die bis 
zu dem Momente der Verwertung entstanden sind,. In dem Bestands
buchpreise sind also aHe Faktoren beriicksichtigt, die bei der Verrech
nung nach Frankopreisen Schwierigkeiten bereiten. 

Aus dem Gesagten erklart es sich, daB die Werke, welche die Mate
rialien nach Frankopreisen berechnen, ernste Schwierigkeiten zu iiber
winden haben, was z. B. Rupp ohne weiteres eingesteht. 

2. Kritik del' Magazin- und Lohnberechnung. 
Auch die Magazinaufschreibung erfolgt nicht immer in der exakten 

Weise, wiemansie verlangen miiBte. Wenn man auch in neuerer Zeit auf 
diesem Gebiete eher zu Reformen geneigt ist, so geht man doch noch 
lange nicht scharf genug dem Dbel zu Leibe. Insbesondere sind es zwei 
MiBstande, die sich eingeschlichen haben. Da die Betriebsleiter fiir die 
Gestaltung der Selbstkosten verantwortlich sind, so suchen sie oftmals, 
wenn sich cin anderer Ausweg nicht bietct, bei den Magazingegenstanden 
einen Ausgleich zu schaffen. Aus unserem Beispicle ist uns bekannt, daB 
die Magazingegenstande bei de:! Vorbereitungsarbeiten daraufhin unter
sucht werden, welche Summen in die Selbstkosten und welche auBer den 
Selbstkosten zu verrechnen sind. Die letzteren Positionen werden leider 
vielfach von den Werksleitungen nicht derart intensiv nachgesehen 
wie die Selbstkosten und darum vermag man sich bei ungiinstigen Be
triebscrscheinungen dadurch unangenehmen Auseinandersetzungen zu 

1) Vgl. Rupp S.253. 
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entziehen, daB man Teile der Magazinkosten auf Neu- oder Umbau 
schreibt, auch wenn sie fUr den laufenden Betrieb verwandt wurden. Es 
ist gar keine Frage, daB dies absolut unzulassig ist, aber ebenso sicher ist, 
daB die Methode haufig Verwendung findet. 

Auch die Magazinaufschreibungen der Nebenbetriebe auf die Haupt
betriebe entsprechen nicht voll den Erwartungen, die man an sie stellen 
muB. Dadurch, daB keine Kontrolle derselben erfolgt, konnen unbe
merkt Fehler durch falsche Dispositionen verdeckt werden, indem man 
den Verbrauch der Konti verschiedener Betriebe entsprechend erhoht. 

Insbesondere aber ist es die Lohnaufschreibung, die selten in einer 
ganz exakten Weise durchgefUhrt ist. Anfanglich lag die Schichtenauf
schreibung nur in der Hand des Meisters, der ohne jede Gegenkontrolle 
die Zahl derselben festsetzte. Gar zu haufig wurde diese Machtvoll 
kommenheit zu einer Giinstlingswirtschaft beniitzt. 

Auch existiert in manchen Hiittenwerken noch die Einrichtung des 
sogenannten Schichtenzuschlags. Da bei 12 stiindiger Arbeit 10 Arbeits
stunden sind, so teilt man beispielsweise die ganze Schicht in 10 Teile. 
1st nun ein Arbeiter 1 Stunde iiber die normale Zeit tatig, so hutte er 
eigentlich nur ein Zehntel mehr zu beanspruchen. In Wirklichkeit wird 
aber fiir die Miihe der t!berarbeit mehr bezahlt und da diese Mehrsumme 
nicht ganz feststeht, sondern je nach den Verhaltnissen zu berechnen ist, 
so hatten die Meister einen freien Spielraum. Es war somit reichlich Ge
legenheit zu Eigenmachtigkeiten gegeben, die sicherlich nicht zum Vor 
teile des Werkes gereichten. Aus diesen Griinden sind denn auch die 
meisten Werke neuerdings zu Lohnkontrollsystemen iibergegangen, von 
denen aber nur wenige d(1s Problem voll gelast haben. Wird die Hahe 
der Lohnkosten durch diese t!belstande ungenau, so wirkt die Art der 
Lohnverteilung noch viel einschneidender fiir die Selbstkosten. Insbe
sondere trifft dies beim Hochofen und im Walzwerk zu. Die Aufschrei
bung der Lahne erfolgt selten fiir die einzelnen Of en oder die Profile, 
sondern fast nur fiir den Gesamtbetrieb oder fiir die einzelnen Walzen
straBen, so daB fiir die Spezialisierung der Selbstkosten ein Verteilungs
verfahren angewendet werden muB. Sowohl beim Hochofen wie beim 
Walzwerk nimmt rna:! der Einfachheit halber die Produktion als Ver
teilungsfaktor an. Es ist aber keine Frage, daB je nach der Art der Hoch
Men die Lohnkosten verschieden sein kannen und daB cs deshalb richtiger 
ware, dieselben von vornherein fiir jeden Of en zu berechnen. Schwierig
keiten diirfte dies nicht bereiten, da die Arbeiter an sich getrennt an den 
einzelnen Of en tatig sind. 

Nicht so leicht ist die exakte Verrechnung im Walzwcrk. Aber dort 
tritt das verhangnisvolle des Vertcilungsverfahrens noch viel mehr in 
die Erscheinung. Auf derselben WalzenstraBe werden schwere und 
leichte Profile gewalzt. Es ist aber selbstverstandlich, daB die Lohn-
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kosten fUr die leichteren Profile erheblich groBer sind als die der schweren. 
Will man nur nach der Quantitat verteilen, so werden die Selbstkosten 
der leichteren Profile sich verhaltnisma13ig niedriger stellen. 

Da in solchen Werken nicht allein die Lohnkosten nach der Quanti
tat verteilt werden, sondern fast aIle Teile der Fabrikationskosten, so 
entsteht dadurch eine groBe Verschiebung, die einen klaren Einblick 
in die wirklichen Gestehungskosten der Profile nicht geben kann. 

Auch hier lassen sich, um die Ergebnisse kurz zusammenzufassen, 
fast dieselben Griinde nachweisen, die auch zur Verknocherung der 
Materialaufschreibungen gefiihrt haben. 

Insgesamt muB betont werden, daB die Aufschreibungen der meisten 
gemischten Betriebe der GroBeisenindustrie noch heute auf dem Stand
punkte geblieben sind, der ehedem infolge der wenig entwickelten Hilfs
mittel zur Feststellung der Grundtatsachen gerechtfertigt war. Da aber 
die Aufschreibungen von wesentlichem Einflusse auf die Gestaltung 
der Selbstkosten sind, so treten diese Mangel besonders scharf hervor. 
Leider ist in der Selbstkostenliteratur der GroBeisenindustrie auf dieses 
wichtige Gebiet iiberhaupt noch nicht aufmerksam gemacht worden. 

3. Kl'itik del' Berechnung del' Nebenbetriebskosten. 
Unter den Nebenbetriebskosten verstehen wir die Aufwendungen 

der sogenannten Nebenbetriebe, die fiir die Produktion der Haupt
betriebe erforderlich sind. AIle Methoden sind sich darin einig, daB die 
Nebenbetriebskosten in die Selbstkosten der Hauptbetriebe einzurechnen 
sind. In der Durchfiihrung dieser Aufgabe bestehen aber groBe Ver
schiedenheiten. In manchen Selbstkosten findet man die Nebenbetriebs
selbstkosten in der Hauptsache unter Werkstatten, in anderen unter 
Reparaturen, WiederherstelIungen usw. und wieder andere reihen sie 
unter die Lohn- und Magazinkosten. 

Mogen die sonstigen Abweichungen noch so groB sein, immer wird 
sich zeigen, daB versucht wird, entweder die Nebenbetriebskosten auf 
Grund der Normalzahlen (a) oder durch ein mehr oder minder exaktes 
Verteilungsverfahren (b) in die Selbstkosten einzufiigen. Wir wollen nun 
beide Methoden naher betrachten. 

a, Die Bestimmung del' Nebenbetriebskosten durch 
N ol'malzahlen. 

Nach diesem System setzt man am Ende des Jahres die Gesamt
aufwendungen eines Betriebes z. B. fiir Beleuchtung, Reparaturen usw. 
fest und ermittelt den mutma13lichen Monatsverbrauch durch Division 
mit 12. Der gefundene Betrag wird in jede der folgenden 12 Monats-
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selbstkosten in unveranderter Form eingesetzt (Normalzahl). Manche 
Werke haben nur fur eine oder zwei Positionen derartige Normalzahlen. 
Jedoch gibt es viele Betriebe, deren gesamte Nebenbetriebskosten fast 
nur durch Normalzahlen zur Verrechnung gebracht werden. Es ist kein 
Zweifel, daB Normalzahlen fUr die Erkennung der Betriebsergebnisse 
oder zur Bildung der unteren Grenze des Verkaufspreises keinen Wert 
haben. Sind es doch nicht die Aufwendungen des gegenwartigen Monats, 
die in denselben ziffernmii.Big zum Ausdruck kommen, sondern es ist 
ein Ergebnis, das aus Durchschnittszahlen besteht, die auf der Basis 
der Ausgaben des vergangenen Jahres berechnet wurden. Wie sich die 
wirklichen BetriebsverhiiJtnisse gestaltet haben, kann aus Normalzahlen 
keineswegs erkannt werden. Infolgedessen lassen sich auch solche Bc
rechnungen nicht als Selbstkosten im wahren Sinne des Wortes auf
fassen. Vielfach sollen sie es auch nicht sein, da manche Werksleitungen 
gar nicht die Absicht haben, aIle Schwankungen der Betriebsverhii,ltnisse 
in den Selbstkosten zum Vorschein kommen zu lassen. 

b) Die Bestimmung der Nebenbetriebskosten durch das 
Verteilungsverfahren. 

Bei dem VerteiIungsverfahren kommt es hauptsachlich darauf an, 
die Nebenbetriebskosten in ihre Bestandteile aufzulosen. Nach Lage 
der Sache kommen nur Lohn- und Magazinaufwendungen in Frage. In· 
folgedessen werden von Anfang an aIle in Nebenbetrieben entstandenen 
Lohne sofort dem Hauptbetriebe bzw. dem zu kalkulierenden Pro
dukte zugeschrieben, fUr die sie aufgewandt sind. In derselben Weise 
wird mit den Magazinkosten verfahren. Leider lassen sich aber nicht 
alie Nebenbetriebskosten so zerlegen, da bei gewissen Aufwendungen 
der AnteiI jedes Hauptbetriebes nicht ohne wei teres feststeht. 

Es gehoren dazu: 
1. die allgemeinen Kosten der Werkstiitten (Werkzeuge und Ge

baude) , 
2. die allgemeinen Kosten der Bauabteilung, (Werkzeuge und Ge· 

haude) , 
3. die Aufwendungen des elektrischen Betriebes, 
4. die Aufwendungen der Kesselabteilung, 
5. die Aufwendungen der Eisenbahnabteilung. 

Es bedarf wohl kaum einer Erwiihnung, daB die Meinungen uber die 
Art der Verteilung dieser Summe weit voneinandergehen. Vor allem 
bestehen zwei Wege, die man zur Losung der Frage eingeschlagen hat. 
Es sind dies 

1. die prozentuale Verteilung und 
2. die individuelle Verteilung. 
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Sch uchartl) bevorzugt die prozentuale Verteilung. So 
werden von ibm z. B. zu den Lohnkosten der Werkstatten noch 5 % aIs 
Allgemeinkosten zugeschlagen. Die Kosten der Beleuchtungsanlage 
werden folgenderma.Ben verteilt: 

"Schmelzwerk. . . 
Feinblechwalzwerk •.. 
Mittelblechwalzwerk . . 
Platinen und Blatterwalzwerk. 
Feineisenwalzwerk . 
Altes Stahlwalzwerk 
Doppeltwalzwerk. . 
Aschenwasche 
Gemeinsame Eisenbahnanlagen 
Aufsicht und Verwaltung 

25% 
10% 

12% 
10% 
8% 

15% 
3% 
1% 
8% 
8% 

100 0/0" 

Wenn der Grundgedanke systematisch durchgefiihrt wiirde, so 
mliBte man am E::tde des Jahres ermitteln, ob der verrechnete Betrag 
dem wirklichen entspricht und danach mli.Bte man die Satze fiir das 
nachste J ahr andern. Das geschieht selten oder gar nicht. Auch im Laufe 
des Jahres kann die Gestaltung der Verhaltnisse sich so verschieben, 
da.B eine Abanderung der Prozentsatze im Interesse der Exaktheit 
dringend notwendig ware, woran aber nach Lage der Sache nicht zu 
denken ist. 

Selbst die Aufstellnng der Prozentsatze wird nicht immer mit der 
erforderlichen Genauigkeit vorgenommen, so daB manchmal auch 
grobe Fehler unterlaufen. 

2. Demgegeniiber suchen andere Werke ein individuellesVer
fahren einzuschlagen. Nicht die sorgsame Anpassung der Prozentsatze 
an die Wirklichkeit wird hier zum Fundament des Systems gemacht, 
sondern man strebt darnach jede Kostenart nach ihrer Entstehung zu 
verteilen. 

So werden die Aufwendungen der elektrischen Abteilung z. B. nach 
Kilowattstunden2), die der Eisenbahnabteilung3) na0h beforderten 
Eisenbahnwagen und die Kosten allgemeiner Natur der Werkstatten 
und der Bauabteilung nach dem Verhaltnis der direkt4) verrechneten 
Summen verteilt. Es ist kein Zweifel, da.B bei einer geschickten und 
richtigen Durchfiihrung des Grundgedankens einigerma.Ben exakte Er
gebnisse erzielt werden konnen. Dazu bedarf es einer bestandigen Be-

1) Siehe Schuchart an vielen Stellen. - Vgl. auch unser Beispiel S. 38 fl. 
2) VgI. S. 16/17. 
3) Vgl. S. 20/23. 
') VgL S. 25/27. 
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obachtung der Verteilungssatze, urn sie mit der Wirklichkeit in Kontakt 
zu halten. Auch hier laBt sich nachweisen, daB dies in keiner Weise ge
schieht und daB dadurch AnlaB zu ganz unrichtigen SchluBfolgerungen 
gegeben wird. 

Der Hauptfehler beider Systeme liegt darin, daB sie nicht auto
matisch anpassungsfahig sind. 

Wir konnen somit konstatieren, daB weder die Verrechnung der 
Nebenbetriebskosten nach Normalzahlen noch nach dem Verteilungs
verfahren vollauf befriedigen kann. 

4. Kritik del' Generalunkostenberechnung. 
In den Betrieben der GroBeisenindustrie nehmen die General

unkosten lange nicht die Bedeutung ein wie in den Maschinenfabriken. 
Es wird deshalb erforderlich sein, 

a) sich tiber die Stellung der Generalunkosten in der GroBeisen
industrie klar zu werden und 

b) die Art der Berechnung derselben naher zu betrachten. 

a) Die Stellung der Generalunkosten in der Groi3eisen
industrie. 

In allen Selbstkostenrechnungen der Maschinenfabriken usw. 
nehmen die Generalunkosten einen breiten Raum ein 1). In der GroB· 
eisenindustrie hingegen vermiBt man sogarvielfach den Ausdruck General
unkosten, so daB die Frage berechtigt erscheint, woher diese Vernach
lassigung kommt. 

1) Lewin, Theorie und Praxis der industriellen Selbstkostenberechnung 
(S.106-107). Poeschel, Leipzig 1909. 

Unkosten: 

"I. Indirekte Lohne. 
1. Kessel- und Maschinenwartung usw. 
2. Transport- und Hilfsarbeiter. 

II. Betriebsmaterial. 
1. Brennmaterialien. 
2. Schmiermittel und Putzwolle. 
3. Reparaturmaterialien. 

III. Betriebsunkosten. 
1. Gehalter fUr Meister und Beamte. 
2. Ersatzanschaffungen. 
3. Abschreibungen. 
4. Versicherungen und Diverses. 
5. Gas, Wasser und Elektrizitat. 
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Die Antwort liegt in der Tatsache begriindet, daB der U mfang 
der Generalunkosten in den Massenselbstkosten der GroBeisenindustrie 
nicht so groB ist, als in den Spezialselbstkosten der Maschinenindustrie. 
Die Richtigkeit des Gesagten ergibt sich aus einer einfachen Dberlegung: 
Man rechnet aIle die Kostenteile zu den Generalunkosten, die sich nicht 
ohne weiteres auf das Selbstkostenobjekt verrechenen lassen (z. B. die 
unproduktiven Lohne in Maschinenfabriken usw.). Dadurch, daB wir 
in den Koksofen, den Hochofen, dem Stahlwerk, dem Blockwalzwerk 
nur je eine Selbstkostenrechnung fiir die Gesamtproduktion vor uns 
haben, sind aIle innerhalb der Hauptbetriebe entstandenen Kosten 
(z. B. die unproduktiven Lohne, die Meistergehalter, die Unterhaltung 
der Gebaude usw.) zu den Selbstkosten des in denselben entstandenen 
Produktes gehOrig. Fiir die Verteilung dieser Aufwendungen bedarf es 
somit keiner Spezialmethode. Sie scheiden daher aus den General
unkosten aus und werden in den Selbstkosten unter Sondertiteln ver
rechnet (Unproduktive Lohne unter Lohnen, Reparaturen unter Re
paraturen, Beleuchtung usw). In der gleichen Lage ist man mit den 
Nebenbetriebskosten die in die Lohn- und die Magazinkosten oder unter 
Reparaturen eingereiht werden. So nehmen weite Gebiete, die in 
den Einzelselbstkosten zu den Generalunkosten gehorten, in den Massen
selbstkosten eine veranderte SteHung ein. 

Aus diesen Erwagungen heraus erklart sich, daB der Begriff General
unkosten in den Massenselbstkosten der GroBeisenindustrie weniger 
angewandt wird und daB man statt dessen die Namen der Restglieder 
einsetzt. 

Von deri einzelnen Autoren werden z. B. folgende Bezeichnungen 
eingefUhrt : 

Schuchart nennt: 

1. die Aufwendungen fUr das kaufmannische Geschaft und 
2. die allgemeinen Unkosten1). 

Calmes spricht von: 

1. den Fabrikationsunkosten, 

IV. Handlungsunkosten. 

1. Gehalter fiir kaufmannische Beamte. 
2. Porti, Reklame, Drucksachen. 
3. Reisen, Provisionen und Zinsen. 
4. Soziale Lasten und Diverses. 
5. Gratifikationen und Tantiemen." 

Vgl. auch Leitner, Die Selbstkostenberechnung industrieller Betriebe. 
1908 (S. 92 fl.). 

1) Schuchart S. 11. Schuchart nennt S. 10 die "allgemeinen Unkosten" 
Generalunkosten. 
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2. den Verwaltungsunkosten und 
3. dem Erneuerungsfond fUr die Hochofen 1). 

Rupp kennt sogar: 

1. die Generalunkosten (versteht darunter aber nur unsere 
Handlungsunkosten) und 

2. die allgemeinen Unkosten 2). 

Unser Beispiel erwahnt: 

1. die Kosten fur die Unterhaltung des Gesamtbetriebes, 
2. die Handlungsunkosten, 
3. die Zinsen des Anlagekapitals, 
4. die Erneuerungsfonds und Fonds fur groBe Reparaturen 3). 

Vergleichen wir nun die Schuchartsche und Ruppsche Aus-
drucksweise, so ergibt sich schon auf den ersten Blick die Unmoglich
keit einer exakten Gegenuberstellung. Was Rupp unter Generalun
unkosten versteht, faBt S ch u chart unter dem Begriff "Aufwendung 
fUr das kaufmannische Geschaft", ohne daB eine vollige trberein
stimmung herbeigefuhrt wird. Ebenso decken sich die beiden Be
griffe uber die allgemeinen Kosten nicht. Sch uchart gliedert die 
allgemeinen Kosten in die Verzinsung der Anlagen, des Betriebs
kapitals, die Abschreibungen, die Versicherungsbeitrage fiir Personen 
und Sachen, die Steuern, einzelne Gehalter und die Beitrage zu den 
W ohlfahrtseinrichtungen4). 

R u p p gliedert folgendermaBen5 ): 

"Torhauser und Wege, 
Verwaltungsgebaude, 
Verbandsschule, 
Speisewagen, 
Werkschule, 
In validenwerkstatte, 
Nahschule, 
Haushaltungsschule, 
Badeanstalt, 
Schwimmhalle, 
Bibliothek.' ' 

Ein vollstandiger Vergleich der in den verschiedenen Bezeichnungen 
enthaltenen Kostenteile ist also nicht moglich. Immerhin ist es wichtig, 

1) Calmes S.132-133. 
2) Rupp S.258, 260. 
3) VgI. S. 38 if. 
4) Schuchart S. 12-13. 
~) Rupp S.258. 
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das ganze Gebiet kennen zu lernen, auf das sich die Generalunkosten 
der GroBeisenindustrie erstrecken. 

Wir haben dabei 3 Gruppen zu unterscheiden und zwar: 

1. die Kostenteile, die im Gesamtbetrieb und fUr denselben entste
stehen, (Ausgaben fUr Wege, Umzaumung, Pfortner, Fuhrwerk, Wohl
fahrtseinrich tungen usw.). 

Vgl. die Bezeichnungen von Schuchart in Ziffer 2 Seite 142 

"" " "Rupp in Ziffer 2 Seite 143 

" " Calmes in Ziffer 1 Seite 142 
"" " unseres Beispiels in Ziffer 1 Seite 143. 

2. die Kostenteile, die fUr die Hauptverwaltung aufgewandt werden 
(Handlungsunkosten) . 

V gl. die Bezeichnungen von S c h u c h art in Ziffer 1 Seite 142 

" Calmes 

" " " Rupp 

in Ziffer 2 Seite 143 
in Ziffer 1 Seite 143 
ill Ziffer 2 Seite 143. " " " unseres Beispiels 

3. die Abschreibungen und Verzinsungen. 

Vgl. die Bezeichnungen von Schuchart in Ziffer 2 Seite 142 

" " 
" 

" " 
" 
" 

Calmes ... in Ziffer 3 Seite 143 
Rupp 
unseres Beispiels in Ziffer 3 und 4 Seite 143 

Die beiden ersten Gruppen finden sich wohl in allen Werksselbst 
kosten vertreten. 

Fur die Verwendung der Abschreibungen und der Verzinsung da
gegen besteht keine Gleichformigkeit. 

Sch uchart hat sowohl die Verzinsung als auch die Abschreibungen 
zu Gliedern der Selbstkostenberechnung gemacht. 

Rupp setzt dafur keine Werte1) in die Selbstkosten ein und Calmes 
kennt nur den Erneuerungsfond im Hochofen. 

In unserem Beispiel werden Erneuerungsfonds, Fonds fUr groBe 
Reparaturen unterschieden und dazu noch die Anlagezinsen eingesetzt. 

DaB bei einem solch wichtigen Gebiet, das anerkanntermaBen 
ein Hauptglied der Selbstkostenberechnung ist, derartig tiefgehende 
Differenzen auftauchen, ist merkwurdig und notigt uns, den Grunden 
nachzugehen, wobei wir uns teilweise auf die AusfUhrungen auf S. 40/41 
beziehen konnen. 

Gehoren nun die Erneuerungsfonds oder Fonds fUr groBe Repa
raturen zu den Abschreibungen 1 

1) Ausgenommen sind die sogen. Abschreibungen fiir Coquillen und Walzen. 
- Vgl. Rupp S.264. - VgI. S.41. 
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. 1m Hochofen dienen sie zur Ansammlung eines Fonds fiir die Er
neuerung, d. h. die Neuherstellung aller ()fen. Wir haben es also mit der 
Beseitigung einer Wertverminderung zu tun und insofern machen diese 
Betrage wirklich einen Teil der Abschreibungen aus. Merkwiirdigerweise 
kommt sowohl bei Calmes als in unserem Beispiel der Erneuerungs
fonds bei den Of en, die einer groBen Abnutzung unterworfen sind, vor. 
(Calmes: Rochofen; unser Beispiel: Koksofen, Rochofen, GieBerei.) 

Fiir die iibrigen Betriebe gibt auch Calmes keine Fonds mehr an. 
Nur in unserem Beispiel finden sich noch im Stahlwerk, BIockwalzwerk, 
Walzwerk Fonds fiir groBe Reparaturen, die sich aber nur auf die 
Konverter, die Walzengeriiste oder Walzenzugmaschinen beziehen. 

Es ergibt sich daraus, daB die Erneuerungsfonds und Fonds fiir 
groBe Reparaturen sich nur auf bestimmte Teile des Betriebes erstrecken 
und fiir diese Objekte tatsachlich den Charakter der Abschreibungen 
annehmen. 

Fiir die iibrigen Gebaude und Einrichtungen bestehen aber keine 
Abschreibungen. Geht man allerdings von dem Standpunkt aus, daB 
einfache Reparaturen, die einer Wertverminderung vorbeugen, schon 
zu den Abschreibungen zu zahlen sind, so konnte man das Vorhandensein 
derselben konstatieren. Nun pflegt man aber die kleinen Reparaturen 
iiberhaupt nicht zu den Abschreibungen zu rechnen und wenn man es 
tate, so waren die Betrage im Verhaltnis zu der Rohe der Abnutzung 
zu klein. Wir konnen also feststellen, daB nur in ganz wenigen Selbst
kostenrechnungen der GroBeisenbetriebe Abschreibungen eingefiihrt 
sind, in einigen haben sie nur eine rudimentare Entwicklung erfahren, 
wahrend sie in anderen ganzIich fehlen l ). Damit ist aber noch nicht er
wiesen, daB die Abschreibungen innerhalb dieser Privatwirtschafts
betriebe auBer Betracht gelassen werden. In der Tat nehmen die Ab
schreibungen dieser Gesellschaften in den Bilanzen teilweise einen 
sehr breiten Raum ein, so daB yom finanzpoIitischen Standpunkte aus 
aIle V orsichtsmaBregeln erfiillt sind. 

Fiir uns bleibt somit nur die Frage zu ventiIieren, ob die Ab
schreibungen in die Selbstkosten gehOren, oder ob es geniigt, dieselben 
yom Reingewinn abzuziehen. 

Fiir gut organisierte Gesellschaften hat dies Problem keine groBe 
Bedeutung. Das Bild verandert sich aber wesentlich, wenn nur eine 
knappe Rentabilitat erzielt wird. 

Sobald die Abschreibungen ein Glied der Selbstkosten sind, muB 

1) VgI. auch die AuBerungen des Generaldirektors Kaiser·Wetzlar in den 
"Kontradiktorischen Verhandlungen iiber die deutschen Kartelle" (Heft 5, 1904, 
bei Siemenroth·Berlin, S. 197), wonach die von ihm mitgeteilten Selbstkosten 
keine Abschreibungssatze enthielten. - Vgl. auch die Ausfiihrungen Heymanns 
(Anmerkung auf S. 179). 

Wagner, Selbstkostenberechnung. 10 
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sich der Bruttogewinn um denselben Betrag vermindern. Darin liegt 
der Kern der Sache. Es ist im Interesse der Erhaltung des Geschafts 
notwendig, daB die Abschreibungen vorgenommen sind, ehe die Ge
winne entstehen. Dadurch wird der groBe Vorteil erzielt, daB die Ab
schreibungen in einer Form erledigt werden, wie sie im Interesse des 
GeschliJts begrundet sind. 

Tritt aber der andere Fall ein, daB in den Selbstkosten keine Ab· 
schreibungen gemacht werden, so muB dies bei der Gewinnverteilung 
erfolgen. 1st das Ertragnis nun nicht glii.nzend und sucht man dennoch 
eine entsprechende Dividende zu verteilen, so konnen nur die Abschrei
bungen darunter leiden. Setzt sich eine solche Situation durch mehrere 
Jahre fort, so kann eine ernstliche Gefii.hrdung des Geschaftes die Folge 
sein. Gerade deshalb muB darauf gedrungen werden, daB die Ab
schreibungen in die Selbstkosten eingefugt werden und die Methoden, 
die wir besprochen haben, mussen mit Ausnahme der Schuchartschen 
als unzureichend erachtet werden. 

Ahnliche Grunde sprechen fUr die Einbeziehung der Zinsen, wobei 
nicht alleiu die Zinsen des Anlagekapitals, sondern auch die des Betriebs
kapitals zu berucksichtigen sind, was auBer von Schuchart von 
niemandem verwirklicht wurde. 

Merkwiirdigerweise findet man sogar in manchen Werken die Steuern 
und andere Aufwendungen aus den Selbstkosten eliminiert. Es ist 
kaum anzunehmen, daB es plausible Grunde fUr die Nichteinbeziehung 
dieser Kosten gibt. 

Allerdings konnte ein Grund angefiihrt werden, der aber wohl nicht 
als vollends durchschlagend anerkannt wird. Je weniger die Selbst· 
kosten mit diesen besonderen Posten bedacht sind, desto geringer wird 
der Selbstkostenpreis des Endproduktes und damit steigt, wie schon 
erwahnt, der Bruttogewinn. Nun haben einzelne Gesellschaften Tantie
men auf dem Bruttogewinn basiert, so daB ein lebhaftes Interesse an 
dessen giinstiger Entwickelung besteht. Zweifellos sind letztere Griinde 
bei den meisten Gesellschaften nicht maBgebend; aber desto mehr solIta 
man auf eine unvollkommene Selbstkostenrechnung verzichten und 
aIle Ausgaben und Aufwendungen zufugen, die im Interesse der Produk
tion und des Geschii.ftes gemacht werden mussen. 

Wir konnen also feststallen, daB der Begriff Generalunkosten in 
den Selbstkosten der GroBeisenindustrie wenig angewandt wird. Die 
Ursache liegt darin, daB der Umfang derselben nicht so umfassend ist 
wie z. B. in Maschinenfabrikselbstkosten. 

In der Zugehorigkeit gewisser Kostenteile zu den Selbstkosten gehen 
die Ansichten weit auseinander und insbesondere zeigt die Anwendung 
der Abschreibungen noch das Bild der Zerrissenheit und Uneinheitlich· 
keit des Aufbaues. 
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b) Die Berechnung der Generalunkosten. 
~) Allgemeines. 

147 

Um fur unsere weiteren Erorterungen eine richtige Unterlage zu 
haben, wollen wir kurz charakterisieren, in welcher Weise die Verrech
nung der Generalunkosten bei den einzelnen Werken vorgenommen 
wird. 

Schuchart trennt die Aufwendungen fUr das kaufmannische 
Geschaft (Handlungsunkosten) in solche, die fUr den Einkauf, fUr den 
Betrieb (Lohnverrechnung usw.) und fur den Verkauf verausgabt sind 
und verteilt jede Gruppe nachMaBgabe der Billigkeit auf die Betrie be, 
die Ver ka ufsware 1) liefern. Fur jeden dieser Teilbetriebe wird darauf
hin der Gesamtbetrag fur Einkauf, Betrieb und Verkauf festgestellt 
und durch Division mit der Produktion der AnteiI einer Tonne er
mittelt. 

Bei den allgemeinen Kosten (Abschreibungen, Verzinsung, Wohl
fahrtseinrichtungen usw.) wird fur jede Kostenart eine individuelle 
VerteiIung auf aIle Betriebe (ink!. der Nebenbetriebe) vorgenommen. 
In geeigneter Weise werden dann die auf die Nebenbetriebe entfallenden 
allgemeinen Kosten auf die Hauptbetriebe (schaffende Betriebe ge
naunt) verteiIt und der AuteiI der Tonne Produktion jedes Teilbetriebs 
berechnet. 

Rupp faBt die gesamten Unkosten zusammen und verrechnet die 
eine Halite auf das Stahlwerk und die andere auf die HochOfen, wahrend 
er die sogenannten Generalunkosten dem Stahlwerk zuweist. 

Cal mes stellt die Fabrikations- und die Verwaltungsunkosten 
fUr das ganze Werk zusammen und verteilt sie nach MaBgabe der Lohn
summen der einzelnen Betriebe. Fur den Erneuerungsfonds der Hoch
Men werden 60 Pf. pro Tonne und Monat eingesetzt. 

Dber das Verteilungsverfahren nach unserem Beispiel verweisen 
wir auf S. 38 ff. 

Nach dieser kurzen Betrachtung konnten wir zu dem Schlusse 
kommen, daB die samtlichen Methoden wesentliche Verschiedenheiten 
von einander zeigen. 

Bei genauer Untersuchung ergibt sich, daB sogar eine gewisse 
Dbereinstimmung zu konstatieren ist. Es werden namlich die General
unkostenteile allgemein fur das 

Gesamtwerk 

aufgestellt. Dann erst folgt eine Unterverteilung auf die Betriebe und 
schlieBlich auf die Produkte, so daB sich der gewohnliche Gang in dem 
Schema der Figur 4 verdeutlichen laBt. 

1) Schuchart S.44. 
10· 
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Summe der Generalunkosten des Werke3 
(VerIeiH.ad> !J<.sond.,..., Ve;fohNn 

a'll die BefrieIJ. A - E) 

Fig. 4. 

Fur die Berechnung sind sonach 2 wesentlich voneinander ab
weichende Stadien zu unterscheiden und zwar: 

1. die Verteilung der Generalunkosten des Gesamtwerkes auf die 
Betriebe, 

2. die Verteilung der Generalunkosten von den Betrieben auf die 
Produkte. 

~) Die Verteilung der Generalunkosten des Gesamtwerkes auf die Betriebe. 
Bei der Verteilung der Generalunkosten des Gesamtwerkes auf die 

Betriebe muG erortert werden, ob dabei samtliche Teilbetriebe beruck
sichtigt werden sollen oder ob es genugt, wenn einzelne herausgegriffen 
werden (aa). Daraufhin wird man erst an die Berechnungsweise selbst 
herantreten konnen (b b). 

aa) Welche Betriebe sollen bei der Verteilung der General
unkosten berucksichtigt werden? 

Aus den obengenannten Beispielen ergibt sich, daB fUr die Ver
teilung der Generalunkosten oft ganz verschiedenartige Betriebe in Frage 
kommen, so daB keine Einheitlichkeit der Auffassung herrscht. Es wird 
deshalb notwendig sein, daB wir auf den ursprunglichen Kern der Sache 
zuruckgehen, um uns ein Bild von der Gesamtentwicklung zu machen. 
Wir werden aus diesem Grunde ein Beispiel suchen mussen, dessen 
Selbstkostenberechnung schon alteren Datums ist und das uns einen 
Einblick in die Verhaltnisse gestattet. Auf ein recht ehrwiirdiges Alter 
blicken die Methoden der von uns gegebenen Darstellung zuriick und 
wir werden deshalb von diesen unseren Ausgangspunkt nehmen. Wir 
haben dabei festgestelItI), daB die Verteilung der Generalunkosten 
auf die GieGerei, die HochMen und das Walzwerk vorgenommen wird 
und erinnerten daran, daB diese Betriebe anfanglich Verkaufsware er
zeugten. Wenn sich auch spaterhin die Stellung der GieBerei und der 

1) Siehe S. 38 fl. 
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HochOfen innerhalb des Gesamtorganismus so anderte, daB sie keine 
direkte Verkaufsware mehr produzierten, so behielt man dennoch die 
urspriingliche Verteilungsart der Generalunkosten bei. Letztere wurden 
somit nicht allen Betrieben sondern nur denen, die verkaufsfiihige 
Ware herstellten, belastet. 

Es ist kein Zweifel, daB diese Methode zur Zeit ihrer Entstehung 
eine gewisse Berechtigung hatte. 

Das fragliche Werk war damals noch klein und hatte so gut wie keine 
Wohlfahrtseinrichtungen. Die Hauptsumme der Generalunkosten 
setzte sich also aus den Handlungsunkosten zusammen und diese 
wurden vornehmlich durch die Aufwendungen fUr den Verkauf der 
Produkte bedingt. 

Aus dieser Tatsache erklart es sich, daB man die Generalunkosten 
auf die Betriebe, die Verkaufsprodukte erzeugten, verteilte, weil der 
Hauptanteil derselben (Handlungsunkosten) im Interesse der letzteren 
verausgabt worden ist. 

1m Laufe der Jahre anderten sich mit der Organisation des Werkes 
auch die prozentualen Verhaltnisse innerhalb der Generalunkosten 
und zwar in dem Sinne, daB der Auteil an der Unterhaltung des Ge
samtbetriebes mehr stieg als die Handlungsunkosten. Dennoch behielt 
man das alte Verfahren bei. Andere Werke dagegen erkannten die Un
haltbarkeit der Methoden und suchten dieselben mit der Wirklichkeit 
in Dbereinstimmung zu bringen. Wir miissen somit 2 in sich ver
schiedene Gruppen unterscheiden und zwar: 

1. jene, die den urspriinglichen Gedanken in konsequenter Form 
weiter zu bilden versuchten (Schuchart, Calmes) und 

2. jene, die an der iiberlieferten Methode starr festhielten (Rupp, 
unser Beispiel). 

Zu 1. Der Kerngedanke der Reformbestrebungen besteht in der 
Aupassung der Methode an die Bediirfnisse des Betriebes. Die riesen
hafte Entwicklung der gemischten Werke brachte bald jenen Zustand 
hervor, in welchem die Produktion ununterbrochen yom Koksofen bis 
zum Walzwerk wandert und zum groBten Teil erst in letzterem in das 
Stadium der Verkaufsware iibergeht. 

Unter Beriicksichtigung des obengenannten Prinzips diirften 
somit nur dem Walzwerk Generalunkosten belastet werden. Der Fort
schritt des Berechnungsverfahrens liegt darin, daB man erkannte, 
daB aIle Betriebe und Abteilungen an dem Werden der Generalunkosten 
beteiIigt sind. Dieser Einsicht wurde in der Praxis in verschiedener 
Weise Rechnung getragen, indem man die Generalunkosten teils den 
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Haupt- und Nebenbetrieben (Schuchart)!) und teils nur den Haupt
betrieben (Calmes)2) zuteilte. 

Zu 2. Andere Werke konnten sich nicht zu entsprechenden Re· 
formen verstehen und behielten die alte Verteilungsart bei (unser Bei
spieI3). Besonders eigenartig ist die Verteilung nach dem R u p p schen 
Beispiele (sogenannte Generalunkosten auf das Stahlwerk; allgemeine 
Unkosten auf Hochofen und Stahlwerk)4), wobei scheinbar tiefergehende 
Grlinde zur Rechtfertigung des Verfahrens nicht maBgebend gewesen sind. 

Es existieren somit ganz verschiedenartige Systeme. Ohne weiteres 
ist klar, daB die willkiirliche Art der Verteilung der Generalunkosten 
nach der Ruppschen Methode verkehrt ist. Vor allen Dingen ist ganz 
unverstandlich, warum gerade das Stahlwerk die gesamten Handlungs
unkosten zu tragen hat, wahrend sie doch in der Hauptsache durch das 
Walzwerk bedingt sind. Auch zu den allgemeinen Unkosten tragt 
jeder Betrieb bei und es ist deshalb nicht begreiflich, warum nur Hoch
of en und Stahlwerk damit belastet werden sollen. 

Die vorhergenannten Verfahren5) (Calmes und Schuchart) 
sind viel zweckentsprechender und es bedarf dabei nur der Feststellung, 
ob die Generalunkosten auf die Hauptbetriebe oder auf die Haupt
und die Nebenbetriebe verteilt werden sollen. Es besteht kein Zweifel, 
daB die Aufwendungen fUr die Wege, fUr die Pfortner, fUr die Um
zaumung, die Wohlfahrtseinrichtungen, die Lohnverrechnung usw. 
fiir alle Abteilungen des Werkes gedacht sind, und daB deshalb bei der 
Verteilung konsequentermaBen keine derselben ausgeschlossen werden 
darf. Infolgedessen sind jene Methoden, die die Generalunkosten nur 
auf die Hauptbetriebe oder nur teilweise auch auf die Nebenbetriebe 
verteilen, unvollstandig und bediirfen der Erganzung. 

bb) Die Methoden der Berechnung. 

Ziehen wir nun die Berechnungsarten, d. h. die Methoden, welche 
angeben, wie die Generalunkosten des Gesamtwerkes auf die Betriebe 
verteilt werden, in den Kreis unserer Betrachtungen, so miissen wir 
feststellen, daB sich trotz groBer Verschiedenheiten im allgemeinen 
2 Wege in der Praxis erhalten haben. Es ist dies: 

1. die Verteilung der Generalunkosten nach dem Verhii.ltnis der 
Lohnsummen der Betriebe (Calmes)6) und 

1) Schuchart S. 46 ff. 
2) Calmes S. 132. 
3) S. 38 ff. 
') Rupp S.258, 260. 
6) S. S. 149/150. 
8) Calmes S. 132. 
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2. die Verteilung der Generalunkosten nach Prozentsatzen 
(Schuchartl), Rupp 2). unser Beispie13 ). 

Die erstere Art mag sicherlich in einigen Fallen gute Dienste leisten. 
Sie hatte sogar eine gewisse Berechtigung, wenn nachgewiesen werden 
konnte, daB die Generalunkosten in demselben Verhaltnis steigen und 
fallen wurden wie die Lohne. Fur einen groBen Teil der Unkosten ist 
dies aber nicht moglich. Infolgedessen kann diese Verteilungsmethode 
in der allgemeinen Form, in der sie angewandt wird, nicht als be
rechtigt angesehen werden. 

Die Verteilungsart vermittels der Prozentsatze kann je nach 
der Randhabung gut oder schlecht sein. Wird stets und standig daruber 
gewacht, daB die Rohe der Prozentsatze mit den wirklichen Verhaltnissen 
ubereinstimmt und wird rechtzeitig bei einer Umanderung des Betriebes 
eine Anpassung derselben vorgenommen, so konnte man wohl gegen die 
Methode als solche kaum Einwendungen erheben. In der Praxis vollzieht 
sich aber der Lauf der Geschicke meist auf andere Weise. Rat man schon 
wie z. B. Sch uchart sich ein System ausgearbeitet, das den momentanen 
Bedingungen entspricht, so wagen es oftmals die Amtsnachfolger nicht, 
notwendige Anderungen eintreten zu lassen. Es kommt fur die Selbst
kostenrechnung eine Zeit der Stagnation. Mit diesem Momente sind auch 
die mit groBer Sorgfalt ausgewahlten Prozentsatze kein rich tiger Aus
druck der Wirklichkeit mehr und demnach zu verwerfen. 

Mitunter nahm man sogar zu ganz willkurlichen Prozentsatzen 
Zuflucht, die mit der tatsachlichen Gestaltung der Werksorganisation 
in keinem Kontakt standen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daB die Verteilungsmethode nach 
Prozentsatzen in der praktischen Anwendung so viele Mangel aufweist, 
daB man ihre Handhabung nicht als richtig bezeichnen kann. 

y) Die Verteilung der Generalunkosten von den Betrieben auf die Produkte. 

Nachdem wir das Berechnungsverfahren der Verteilung der General
unkosten des Gesamtwerkes auf die Betriebe einer kritischen Be
trachtung unterzogen haben, wollen wir nun weiterhin der Art derselben 
yom Betrieb auf das Produkt nahertreten. Betragen beispielsweise 
die Generalunkosten des Stahlwerkes x M. und die Produktion p Tonnen, 
so wird der Anteil einer Tonne an den Generalunkosten durch den 

Quotienten ~ M. gefunden. Diese Methode ist auBerordentlich einfach 
p 

und findet sich auf allen Werken. Es bedarf nur der Untersuchung, 

1) Schuchart S. 47 fl. 
2) Rupp S.258, 260. 
3) VgI. S. 38 fl. 



152 Kritik der Selbstkostenberechnung gemischter Betriebe. 

ob sie unter allen Umstanden gerechtfertigt ist. Beim Koksofen, Hoch
of en und im Stahlwerk gibt es groBtenteils wenig voneinander ab
weichende Produkte, so daB der Anteil jeder Tonne an den General
unkosten gleich gesetzt werden kann. Fiir diesen Fall ist auch die 
angegebene Verteilungsmethode als richtig anzuerkennen. 

1m Blockwalzwerk und Walzwerk dagegen, in denen keine Gleich
artigkeit der Erzeugnisse besteht, muB auch der Anteil jeder Gruppe 
von Produkten verschieden sein, weswegen die Verwendung dieses 
Verteilungsverfahrens nicht zu empfehlen ist. 

Sch uchart1) erkannte auch die Schwierigkeiten und suchte die 
Generalunkosten fUr die verschiedenen Stahlqualitaten und Profilgruppen 
individuell zu berechnen; gelangte aber zu keinem einwandfreien 
Ergebnis, da er dabei von einer unbewiesenen Annahme ausging. 

Die kritische Behandlung der Generalunkosten hat gezeigt, daB 
iiber den Umfang derselben keine klare Vorstellung besteht und daB 
der Begriff teils gar nicht, teils in zu enger Form angewandt wird. 
Insbesondere muB die geringe Beachtung der Abschreibungen in den 
Selbstkosten geriigt werden. Was das Berechnungsverfahren nun selbst 
anbetrifft, so findet man zwar vielfach das Bestreben richtige Verteilungs
satze einzufiihren, die Ausgestaltung der Methoden zeigt aber, daB 
vollig einwandfreie Ergebnisse nicht erzielt worden sind. 

D. Kritische Betrachtung der Hauptprobleme 
der Selbstkostenberechnung der GroBeisen

industrie. 

1. Allgemeines. 
Nachdem wir bisher die Glieder der Selbstkostenberechnung 

kritisch beleuchtet haben, wird es zweckmaBig sein, daB wir den groBen 
Gedanken, die den gesamten Aufbau durchweben, nachgehen und 
untersuchen, ob sie invollendeter Form durchgebildet sind. 

Hauptaufgabe der Selbstkosten muB es sein, die Form der Be
rechnung so zu gestalten, daB sie mit den jeweiligen Betriebsverhalt
nissen in Dbereinstimmung bleibt. Gerade dadurch wird eine solche 
Fiille von L6sungsmoglichkeiten geschaffen, daB es sich verlohnt, 
dem Problem der Anpassung, wie wir es nennen wollen, etwas nach
zugehen. 

1) VgJ. S. 170ft 
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Die charakteristische Art der Anpassung besteht aber darin, daB 
die Selbstkosten sich an die in der GroBeisenindustrie iibliche Massen
produktion verstandnisvoll angeschmiegt haben. 

Die Entwicklung zeigt uns aber die Massenselbstkosten nicht in 
der einfachen Form, sondern in einer iiberaus komplizierten Zusammen
setzung. Auch hier brachte die rationelle Ausgestaltung solche Schwierig
keiten und derartig abweichende Losungen hervor, daB wir von einem 
Problem der zusammengesetzten Massenselbstkosten sprechen konnen. 

Wir wollen deshalb die damit in Verbindung stehenden Gedanken
gange naher untersuchen, wobei speziell das Zusammenhangsproblem 
zu erortern ist. 

Fernerhin sind die durch letzteres entstehenden Verrechnungs
preise mit den volkswirtschaftlichen Gesetzen iiber die Preisbestimmung 
zu vergleichen, wobei insbesondere 2 Punkte hervorgehoben werden 
miissen und zwar: 

das Problem der Verrechnungspreise unter der Beriicksich
tigung der Preisbestimmung nach den hochsten Produktions
kosten und 
das Problem der zusammenhangenden Preise innerhalb der 
Selbstkosten der GroBeisenindustrie. 

2. Das Problem der Anpassung. 
Auf den ersten Blick erscheint es als selbstverstandlich, daB die 

Selbstkostenberechnung sich nach den Verhaltnissen des Betriebes 
richten mUsse. Trotzdem ist die Durchflihrung der Forderung, die 
tatsachliche Anpassung, nicht leicht. 

GewiB laBt sich in vielen Fallen genau bestimmen, wie die entstan
denen Kosten zu verrechnen sind; aber oftmals treten auBerordentliche 
Schwierigkeiten ein. So kann es vorkommen, daB eine wesentliche 
Umgestaltung des Betriebes vorgenommen wird, ohne daB zu gleicher 
Zeit die Selbstkostenberechnung angepaBt wird. Sollen nun in diesem 
FaIle die veranderten Betriebsverhaltnisse in das alte Schema eingefugt 
oder solI das umgekehrte Verfahren eingeschlagen werden 1 (1). 

Ferner ist zu beachten, daB sich die Selbstkostenberechnung 
den verschiedenen Zwecken flir die sie geschaffen ist, anpassen muB. 
Die Untersuchung hatte demgemaB zu zeigen, ob dies tatsachlich ge
schehen ist 1 (2). 

Endlich haben wir bei dcr Verteilung der allgemeinen Werkstatten 
lOhne, der allgemeinen Unkosten, der Handlungsunkosten die Erfahrung 
machen mussen, daB diese Kostenteile nicht in exakter Form zu ver· 
rechnen sind. Dadurch entsteht nun die Frage, ob die Anpassung in 
exakter oder nur in annahernder Weise erfolgen solI (3). 
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Zu 1. Ohne Zweifel wird von jederman zugegeben werden miissen, 
daB die Selbstkosten sich nach den Betriebsverhaltnissen richten miissen 
und nicht umgekehrt. Wo sollte es auch hinkommen, wenn man bei 
jeder Betriebsveranderung fragen wollte, ob sich die Neuordnung der 
Dinge auch in das Schema einfiige? Dadurch wiirden die Selbstkosten 
zu einer Bedeutung gebracht, die ihnen sicherlich nicht zukommt. 
In der Tat lassen sich zahlreiche Falle I ) nachweisen, in welchen wohl 
eine Umgestaltung der Betriebe aber keine Anpassung der Selbstkosten 
zu konstatieren ist. Die neuen Aufwendungen muBte man in bestehende 
Titel und Formen der Selbstkostenrechnung einreihen, die einen klaren 
Einblick in den Aufbau vermis sen lassen. Auch das Vorhandensein 
so mancher falschen Berechnungsmethode kann mit dieser Tatsache 
in Verbindung gebracht werden. 

Wir konnen deshalb feststellen, daB aIle die Selbstkostenberech
nungen, die Betriebsveranderungen in ein ungefiiges Schema zwangen 
wollen, zu verwerfen sind. 

Zu 2. Aufgabe der Selbstkostenrechnung muB es sein, sich dem 
Gesamtzweck des Unternehmens anzupassen. 

Gehen wir nun auf die Teile desselben naher ein, so finden wir, 
daB die Selbstkosten 

1. fiir die Zwecke des Verkaufes der Produkte, 
2. fUr die Zwecke des Betriebes, 
3. fiir die Zwecke der Buchhaltung 

erforderlich sind. 
In einem wohlgeordneten Organismus darf keiner dieser Punkte 

vernachlassigt werden. Es ist somit als feststehend zu erachten, daB 
auf jeden derselben die gleiche Sorgfalt und Miihe verwandt wird. 

Unterziehen wir nun die bis jetzt bekannten Methoden der Selbst
kostenrechnung daraufhin einer Untersuchung, so werden wir bald 
die merkwiirdige Tatsache konstatieren konnen, daB bei fast allen der 
Verkaufszweck pravaliert2). Die Folge ist, daB die Methoden fUr die 
iibrigen Bediirfnisse des Werkes nicht geniigend ausgebildet und die 
Ergebnisse nicht fUr aIle Zwecke brauchbar sind. 

Zu 3. SoIl eine Anpassung der Selbstkosten an die Betriebsverhalt
nisse erfolgen, so muB verlangt werden, daB diesel ben in moglichst 
exakter Form geschieht. An zahlreichen Stellen haben wir gestehen 
miissen, daB die Praxis an diesem Grundsatze oft und schwer gefehlt 

1) Vgl. S. 38ft, 42ff. - Vgl. Rupp die Verteilung der "allgemeinen Un
kosten" und "Generalunkosten" S.258-260 . 

• ) Schuchart S.44. Das Pravalieren des Verkaufszweckes ist aus der 
groLlen Bedeutung der schaffenden Abteilungen zu ersehen. Rupp und Calmes 
berechnen nur Selbstkosten fiir Verkaufsprodukte oder die es nach em- oder 
mehrfacher Umwandlung werden, vgl. S.42, 162, 164 (dieser Abhandlung). 
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haP). Es ist dies um so bedauerlicher, als dadurch aie Selbstkosten 
fiir die Erkennung der Betriebsergebnisse immer weniger brauchbar 
werden. 

Andererseits aber darf nicht verkannt werden, daB manche Kosten 
sich auf exakte Weise nicht verteilen lassen. 

SelbstverstandIich ist aber, daB dann wenigstens eine moglichst an
nahernde Verrechnung vorgenommen werden muB, so daB die Ergeb· 
nisse nicht allzuweit von den wirklichen Verhaltnissen abweichen 
(Prinzip der Individualitat). 

Es wurde auch versucht, mehr Klarheit in die Verrechnungsart 
hineinzubekommen, indem man die Kosten in konstante und variable 
einteilte. 

Die Bedeutung der ersteren ist nur gering in den Hiittenwerk· 
selbstkosten. Dagegen spielen die variablen Unkosten die Hauptrolle. 

Fiir unsere Zwecke kann jedoch der Begriff der VariabiIitat an 
sich nicht geniigen, weil wir damit noch nicht die Art der Veranderung 
bei jeder Kostenart kennen. 

Von Schmalenbach ist es versucht worden, die variablen Teile 
in proportionale, progressive und degressive zu gIiedern. (Prinzip 
der ProportionaIitat usw.). Sicherlich ist jede dieser Sondergruppen 
in den Hiittenwerkselbstkosten vertreten. Ihr Vorhandensein ist 
aber nieht derart gesetzmaBig, daB wir z. B. die Lohnkosten als pro
portionale und die Magazinkosten als nieht proportionale aufzufassen 
hatten. Die Vielgestaltigkeit der Werksverhaltnisse bringt es mit sieh, 
daB wir bei den Material-, Magazin- und den Lohnkosten je naehdem 
sowohl fixe, proportionale, degressive und progressive Kostenteile unter
seheiden konnen. Daraus ergibt sieh, daB diese Methode fiir die Ver
teilung der Kosten, die nieht exakt verreehnet werden konnen, nieht in 
Betraeht kommen kann. Es miiBte sonst ein so umstandliehes Trennungs
verfahren eingeleitet werden, daB die Aufwendungen nieht lohnen 
und das Resultat sieherlieh nieht wesentlieh verbessert wiirde. Der 
Ersatz des Prinzipes der Individualitat durch das der Proportionalitat 
usw. wird somit zu keinem Ergebnis fiihren. 

Fassen wir die gesamten Auseinandersetzungen zusammen, so 
konnen wir feststellen, daB das Problem der Anpassung der Selbst
kosten der GroBeisenindustrie an die Betriebsverhaltnisse noeh nieht 
befriedigend gelost ist und daB zahlreiehe MiBstande bestehen. 

1) Siehe S. 8, 26/27, 38 if. - An zahlreichen Stellen bei R u p p, S c hue h art. 



156 Kritik der Selbstkostenberechnung gemischter Betriebe. 

3. Das Problem der zllsammengesetzten Massen
selbstkosten. 1) 

a) Allgemeines. 
Aus der Wortverbindung an sich ergibt sich, daB wir bei der Be

trachtung des Problems auf zwei verschiedene Dinge achten miissen 
und zwar: 

1. auf das Problem der Massenselbstkosten und 
2. auf das Problem der Zusammensetzung innerhalb der Selbst

kostenberechnung der gemischten GroBeisenindustrie. 

b) Das Problem der Massenselbstkosten. 
(X) Allgemeines. 

WoUten wir fUr die Beurteilung des Begriffes Massenselbstkosten 
auch hier die Zusammensetzung des Wortes heranziehen, so konnte man 
nur feststeUen, daB es sich bei dieser Selbstkostenberechnung urn eine 
Masse handelt. Aus dieser Erklarung, konnen wir uns aber kein klares 
Bild machen, da der Begriff Masse nicht erlautert ist. Jeder Korper 
ist nun in gewisser Beziehung eine Masse. Wenn man auf Grund dieser 
Deutung die Massenselbstkosten interpretieren wollte, so wiirden darunter 
Gestehungskosten fUr jeden Korper oder jedes Objekt zu verstehensein. 
Das ist aber keinesfalls der Sinn der Wortverbindung. 

Das Vorhandensein der Bezeichnung Massenselbstkosten weist 
darauf hin, daB ein Gegensatz zu anderen Selbstkosten geschaffen 
werden soIl und somit muB unter der Masse etwas anderes verstanden 
werden. 

Nun bedient sich der Sprachgebrauch des Ausdruckes Masse auch 
fur die Benennung einer Menge. Ohne ZweifellaBt sich mit dieser Auf
fassung dem Wesen der Sache naher kommen. Unter Massenselbst
kosten hatten wir somit Selbstkosten fUr eine Menge im Gegensatz zu 
Einzelselbstkosten zu verstehen. In Gro13eisenbetrieben berechnet 
man nun die Selbstkosten fur eine Tonne oder fur 100 kg (und monats
weise) und es entsteht nun die Frage, ob die Menge dadurch richtig 
bestimmt ist. 

1) Allgemein spricht man bei der Selbstkostenberechnung eines Hiitten
werkes von einer "Gesamtkalkulation". Vgl. Leitner, Selbstkostenberechnung 
industrieller Betriebe, Frankfurt 1908. S. 27 ff. u. a. - Ich kann mich dieser 
Ausdrucksweise nicht anschlie13en, da z. B. bei der Selbstkostenberechnung der 
Walzwerksprodukte die Bezeichnung irrefiihrend wirkt. - Ubrigens ist es auch 
notwendig, den Unterschied zwischen den Massenselbstkosten und der Gesamt
kalkulation deutlich hervorzuheben. 
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In der Selbstkostenliteratur der GroBeisenbetriebe ist nur von 
Calmes 1) auf diesen Punkt eingegangen worden, der dabei hervorhob, 
daB bei der Massenproduktion stets dasselbe Produkt ohne erhebliche 
Unterschiede in der Qualitat erzeugt wird. In dem Ausdruck Massen
selbstkosten stecken also zwei Sonderbegriffe und zwar der der Menge 
und der der Gleichartigkeit. Um nun fur die letztere einen Ausdruck 
zu finden, hat man Gruppen wie: 

Koks, Roheisen, Stahl, Langbalken, Rundeisen usw. 
gebildet. Es wird einer speziellen Untersuchung bedurfen, ob diese Be
zeichnungen so gewahlt sind, daB sie in sich nur eine gleichartige Menge 
von Produkten fassen. 

Lenken wir nun unseren Blick auf die Gesamtheit des Aufbaues 
der Selbstkosten, so find en wir, daB letztere nur fur Hauptprodukte ge
schaffen werden. Wir haben deshalb die Frage zu ventilieren, ob es ge
rechtfertigt ist, daB man nur fur Hauptprodukte Selbstkosten aufstellt, 
wahrend man die Nebenprodukte ignoriert. Endlich wurde noch zu 
untersuchen sein, ob in der Selbstkostenberechnung der GroBeisenin
dustrie nur Raum fUr Massenselbstkosten und nicht auch fiir die Einzel
berechnung ist. 

~) Sollen die Massenselbstkosten monatsweise fUr 1 t oder 100 kg 
berechnet werden 1 

Die Selbstkosten fUr Koks, Roheisen, Thomasstahl, vorgewalzte 
Blacke und die Walzwerksfabrikate werden fur die Gesamtproduktion 
einer Zeitperiode (Monat, Jahr) berechnet und ein Wert fur eine Durch
schnittstonne ermittelt. Nicht eine einzelne Schiene, eine Schwelle sind 
Gegenstand der Berechnung, sondern die Gesamtheit aller Schienen 
und Schwellen wahrend eines Monats oder Jahres. Wollte man den Wert 
jeder einzelnen Schiene (von gleicher Beschaffenheit und Lange) usw. 
besonders feststellen, so muBte der Berechnungsakt in unzahlig kleine 
Teile zerlegt werden. Die darauf zu verwendende Arbeit steigerte sich 
ins Riesenhafte und man erhielte doch nur fast ubereinstimmende Werte. 
Es ist kein Zweifel, daB die Gestehungskosten fUr dieselbe Schiene von 
Tag zu Tag wechseln kannen. 1m allgemeinen aber andern sich die 
Grundbedingungen (Lahne, Materialien usw.) innerhalb eines Monats 
wenig, so daB man die Einzelberechnung, ohne groBe Fehler zu begehen, 
durch die monatsweise Massenberechnung ersetzen kann. W ollte man 
aber die Zeitraume noch graBer wahlen (Jahr), so kannten falsche Ergeb
nisse ermittelt werden, da Lahne, Materialien usw. innerhalb eines Jahres 
oftmals eine andere Gestaltung annehmen kannen. Deshalb sind Massen-

1) Cal mes S. 121. 
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berechnungen, die n ur fur den Jahresdurchschnitt ermittelt werden, 
irrefUhrend und zu verwerfen. 

Die Begrenzung der Massenberechnung durch die Zeiteinheit genugt 
aber nicht. Nehmen wir an, daB 

im Monat Juli fUr die Schienenerzeugung ... 
im Monat August fur die Schienenerzeugung. . 
im Monat September fur die Schienenerzeugung 

100000 M. 
120000 " 
140000 " 

aufgewandt werden, so haben wir damit noch keine Anwort auf die Frage, 
ob die Produktion teuerer geworden ist. 

Die Veranderungen der Aufwendungen konnen ihren Grund in 
der groBeren Produktionsmenge haben. Um sich daruber ein klares 
Bild machen zu konnen, darf keinesfalls nur die Monatsproduktion, 
sondern es muB eine MaBeinheit zum Vergleich herangezogen werden. 

Bei den Eisen- und Stahlfabrikaten spielen nur die Langen- und 
die Gewichtseinheiten eine Rolle. Nun laBt sich die Langeneinheit 
(1m) aber in derGieBerei, im Koksofen, Hochofen absolut nicht verwerten, 
da diese Produkte auf bestimmte EinheitsmaBe nicht zu bringen sind. 
1m Stahlwerk, Blockwalzwerk und Walzwerk kann man die Langen
maBe schon eher verwenden·, wenn auch besondere Vorteile nicht erreicht 
wurden, da das Gewich t der MaBeinheiten der Profile groBe Verschieden
heiten aufweisen kann. 

Z.B. Flacheisen. 

I m lang, I mm dick, 40 mm breit, 0,312 kg 
1m 2mm 

" 
40mm 

" 
0,624 kg 

1m 
" 

3mm 40mm 0,936 kg 
1m 

" 
4mm 40mm 1,248 kg 

1m 
" 

5mm 40mm 
" 

1,550 kg 

Infolgedessen muBte man die Monatsmengen nach den Meterge
wichten zerlegen. Neben einer groBen Spezialisierung kame als wei.terer 
Dbelstand hinzu, daB wir auch das zweite MengenmaB berucksichtigen 
muf3ten. . 

In manchen Betrieben vermag man also Selbstkosten pro Meter 
uberhaupt nicht festzustellen und in anderen wurde es nur nach Dber
windung groBer Schwierigkeiten moglich sein. AIle diese Umstande sind 
nicht erforderlich, wenn wir die Gewichtseinheit als Basis nehmen. Dabei 
macht es keinen Unterschied, ob 1 t oder 100 kg als Einheit angenommen 
werden. 

Die Tonnen- oder Kiloberechnung liiBt sich in allen Betrieben und 
ffir aIle Produkte der GroBeisenindustrie anwenden, was im Interesse 
der Einheitlichkeit des Verfahrens als ein groBer Vorzug anzusehen ist. 

Endlich aber werden die Verkaufspreise nach dem Gewichte fest-
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gesetzt und es erscheint deshalb zweckmaBig, die Selbstkosten fur diese 
Mengeneinheit zu bestimmen. 

Aber noch ein weiterer Grund macht die Tonnen- oder Kiloverrech
nung erforderlich. In den gemischten Werken werden von Betrieb zu 
Betrieb groBe Materialmengen ubertragen. Wurde man den Preis einer 
Tonne oder pro 100 kg nicht kennen, so wurde die Verrechnung sich 
auBerordentlich schwierig gestalten. 

Wir konnen also konstatieren, daB die Berechnung der Massen
produkte ~er GroBeisenindustrie an sich nur fUr die ganze Monatspro
duktion vorzunehmen ist. Aus Vergleichsgrunden und zum Zweck der 
Weiterverrechnung sind aber Einheitswerte erforderlich, die durch 
keine Form besser bestimmt werden konnen, als durch denDurchschnitts
selbstkostenpreis pro Tonne oder pro 100 kg. 

Auch hier gibt es jedoch gewisse Grenzen und diese bestehen darin, 
daB nur fur solche Mengen ein Tonnen- oder Kilopreis bestimmt werden 
dad, die in sich gleichartig sind. Dieser Pnukt, der innerhalb der Selbst
kosten der GroBeisenindustrie oft zu MiBdeutungen AnlaB gegeben hat, 
muB im folgenden Abschnitt naher betrachtet werden. 

y) Sind die Bez~ichnungen fiir die bisherigen Selbstkostenaufstellungen 
der GroBeisenindustrie richtig gewiihlt 1 

In den bis jetzt bekannten Beispielen der Selbstkosten gemischter 
Eisenbetriebe werden fast ubereinstimmend folgende Sonderberech
nungen vorgenommen: 

Selbstkosten fur GuBstucke, 

" "Koks, 
" Roheisen, 
" Kupolofeneisen, 
" Ingots (Rohstahl), 
" Blooms (Vorgewalzte Blocke), 

" 
" Profilgruppen der Fertigwaren. 

Schon ein Blick auf die Bezeichnungen und auf die Art der Be
rechnung lehrt uns, daB wir es nicht mit Gestehungskosten fur ein ein
zelnes Objekt, sondern fur eine Menge zu tun haben. 

Es wird nun unsere Aufgabe sein, die einzelnen Massenbegriffe naher 
zu untersuchen, um uns ein Urteil uber die Art ihrer Zusammensetzung 
zu machen. 

In groBen Huttenwerken wird standig ein erhebliches Quantum 
von GuBstucken als Ersatzteile fUr Maschinen, oder fur Reparatur
zwecke benutzt. Die Mannigfaltigkeit des Anwendungsgebietes bedingt 
es, daB fast jedes einzelne Stuck mit Hilfe von Sondermodellen geformt 
und gegossen werden muB. Ohne auf die Details einzugehen, IaBt sich 
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schon aus dieser Tatsache schlieBen, daB die GuBstucke im allgemeinen 
kein Anwendungsgebiet fUr Massenselbstkosten sein konnen, da sie 
aus einer Summe ganz ungleichartiger Objekte bestehen. Ma-ssenselbst
kosten durfen nur dann berechtigt sein, wenn von einem Artikel eine 
groBere Zahl zugleich produziert wird. Dies trifft z. B. fUr Coquillen zu. 
Der Verbrauch letztercr im Stahl- und Martinwerk ist so bedeutend, daB es 
sich schon lohnt eine groBere Zahl derselben herzustellen. Wenn wir also 
an den Begriff GuBstiicke in unserer Fassung denken, so mussen wir uns 
vergegenwartigen, daB wir es einmal mit einer groBen Zahl in sich ganz 
verschiedener Dinge zu tun haben, dann aber wieder mit Produkten, 
die in Massen produziert werden. Infolgedessen ist es falsch, fur alle 
GuBstucke Massenselbstkosten zu berechnen. 

Bei Koks dagegen legt man Wert darauf, eine moglichst gute, in sich 
gleiche Qualitat fur die gesamte Produktion zu erzielen. Man beabsichtigt 
somit garnicht Qualitatsunterschiede herbeizufUhren und deshalb eignet 
sich Koks zur Massenberechnung ausgezeichnet. 

Fur aIle ubrigen Produkte des GroBeisenbetriebes kann diese Argu
mentation nicht angewandt werden. In mehr oder minder groBem MaB
stabe ist man bestrebt, teils besondere Qualitaten, teils voneinander 
abweichende Formen zu schaffen. Besonders bei der Roheisen- und Stahl
erzeugung wird die Qualitatsfrage eine Rolle spielen. Beim Roheisen 
mussen wir beispielsweise zwischen GieBereiroheisen, Thomasroheisen, 
Bessemerroheisen usw. unterscheiden. Wird jede Sorte in einem be
sonderen Hochof~n erzeugt, so entstehen wohl kaum Schwierigkeiten 
und man kann fur jede derselben Massenselbstkosten berechnen. In 
den Huttenwerken, uber welche bis jetzt Selbstkostenabhandlungen 
erschienen sind, tritt aber haufig der Fall ein, daB das fur Konvertierungs
zwecke benotigtes Roheisen besondere Qualitaten aufweisen muB. Den
noch werden letztere in demselben Hochofen1) erzeugt. Wenn trotz 
verschiedener Gestehungskosten fur die einzelnen Sorten nur Selbst
kosten fUr das Roheisen insgesamt ermittelt werden, so werden auch hier 
in dem einen Massenbegriff mehrere ungleichartige Produkte zusammen
gefaBt. 

Genau so ist es im Stahlwerk, wo Qualitatsunterschiede der ver
schiedensten Art in Frage kommen. (Harter und weicher Stahl, je nach 
den Hartegraden). Obwohl im Stahlwerk eineTrennung der Gestehungs
kosten leichter zu erreiche~ ware, da die Produktion sich nach Chargen 
abteilen laBt, geschieht dies doch nicht. Man behandelt auch hier aIle 
Qualitaten als eine Masse und berechnet dafur einen Durchschnittspreis. 

1m Blockwalzwerk werden die Rohblocke auf ganz voneinander 
abweichende GroBen vorgewalzt und im Walzwerk fertigt man daraus 

1) S. 76. 
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eine mannigfaltige ZahI von Profilen, deren Dimensionen sich so vonein
anderunterscheiden, daB ihreGestehungskosten nicht gleich sein kOnnen. 
1m Blockwalzwerk faBt man die groBen und kleinen Blocke unter dem 
einen Sammelbegriff: "Blooms" zusammen und im Walzwerk sucht 
man eine groBe Reihe der Profile zu Gruppen zu vereinigen. Gerade da
durch wird das Ungerechtfertigte des Verfahrens deutlich. Wir wollen 
dies an einem Beispiel zeigen: 

1m Walzwerk werden z. B. folgende Produktselbstkosten aufge
stellt: 

Lang balken. 
Trager von 80 mm und dariiber. 
U-Eisen von 80 mm und dariiber. 
Zores-Eisen. 

Fa~lOn -Eisen. 
T-Eisen iiber 80 mm. 
Z-Eisen. 
Sauleneisen. 
Bulbeisen. 
Rundeisen von 148 ink!. bis 210 mm ink!. 
Trapezeisen. 

Stabeisen. 
Trager unter 80 mm. 
U-Eisen von 40 mm inkl. bis 80 mm. 
T-Eisen von 40 mm ink!. bis 80 mm. 
Stabeisen im engeren Sinne. 
Flacheisen (bis 165 mm Breite). 
Rundeisen bis 147 mm. 
Vierkanteisen. 
Winkeleisen, T-Eisen, U-Eisen unter 40 mm. 

Winkeleisen (40 mm und dariiber). 
Schienen (15 kg und mehr). 
Schwellen. 
Kleine Schienen. 

Schienen unter 15 kg. 
Schwellen unter 15 kg. 

Universaleisen (165 bis 1000 mm Breite). 
Laschen und Platten. 
Draht. 

Schon ein Blick auf die Profilgruppen wie Langbalken, F~oneisen 
usw. belehrt uns, daB unter denselben ganz voneinander abweichende 
Produkte gefaBt werden. Aber auch der Begriff Winkeleisen (40 mm und 

Wagner ,Selbstkoatenberechnung. 11 
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dariiber) weist keine homogene Struktur auf, da in demselben groBe 
Verschiedenheiten auftreten. 

Z. B. gleichschenkelige Winkeleisen, 

Schenkelbreite von 40 X 40 mm wiegt 2,42 kg pro laufender m, 
" ,,160 X 160" "45,14",, " " 

Sogar die Untertitel wie Trager (von 80 mm und daruber, zu Lang
balken gehOrig, sind nicht in sich gleichartig. 

Trager von 80 mm Hohe und 80 mm Breite, 
wiegen 12,6 kg pro laufender m, 

Trager von 550 mm Hohe und 205 mm Breite 
wiegen 188 kg pro laufender m. 

Es ergibt sich daraus, daB die Profilgruppen viel zu weit gefaBt 
und daB sie deshalb fur Massenselbstkosten nicht geeignet sind. 

Die Auseinandersetzungen haben gezeigt, daB in der GieBerei, 
Massenselbstkosten berechnet werden, wo Einzelselbstkosten hingehoren 
und daB in allen ubrigen Betrieben die Masse, fur welche Selbstkosten 
ermittelt werden, nicht eng genug bestimmt ist. Von dem Grundsatze, 
daB nur in sich gleichartige Produkte bei demselben Kostenaufwand 
fur eine Massenselbstkostenberechnung vereinigt werden sollen, ist im 
Hochofen, Stahlwerk, Blockwalzwerk, Walzwerk oft abgegangen worden. 
Deshalb kOnnen die berechneten Durchschnittsselbstkosten nicht fur 
jedes Produkt der Masse Geltung haben. SolI dies aber trotzdem ge
schehen, so konnte mandieZusammensetzungder Masseninder bisherigen 
Form nicht beibehalten. 

8) SoIlen die Massenselbstkosten nur fiir die Hauptprodukte berechnet 
werden 1 

Die Massenselbstkosten, die in den GroBeisenbetrieben berechnet 
werden, beziehen sich fast ausschlieBlich auf Hauptprodukte. Die vor
handenen N ebenprodukte sind bisher nicht beriicksichtigt worden und 
zwar hangt dies mit der Tatsache zusammen, daB Selbstkosten nur fur 
Verkaufsprodukte ermittelt wurden. In der Tat spielt dieses Moment 
eine Hauptrolle bei der Beurteilung der Frage, worauf wir naher einzu
gehen haben. In den ersten Anfangen der Entwicklung der deutschen 
GroBeisenindustrie huldigte man allgemein der Ansicht, daB nur 
ffir die Verkaufsprodukte Selbstkosten ermittelt werden sollen. 

Bald aber sah man sich schon verpflichtet, von diesem Grundsatze 
abzuweichen, da durch den gemischten Betrieb jene Produkte, die an
fanglich nur zu Verkaufszwecken dienten, weiter verarbeitet wurden. 
Der Vbergang vollzog sich naturlich nicht unvermittelt, vielmehr wurde 
anfanglich nur ein Teil der Produktion in den nachfolgenden Betrieben 
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umgewandelt und em anderer verkauft. So verwertete man z. B. eine 
gewisse Menge des erzeugten Roheisens im Stahlwerk zur Erzeugung von 
Thomasstahl und der Rest wurde im freien Markte abgesetzt. Genau 
dieselben Verhaltnisse zeigten sich auch im Stahlwerk und im Block
walzwerk. Mit der allmahlichen Starkung und Ausdehnung der ge
mischten Werke nahm die Menge der zu verkaufenden Zwischenprodukte 
immer mehr ab, so daB in der Hauptsache nur noch Walzwerkserzeug
nisse (Blooms und Fertigware) im Markte verauBert wurden. Mit diesem 
Moment waren oftmals Koks, Roheisen, Ingots, Blooms keine Produkte 
mehr, die direkt verkauft wurden und somit hatte man auch mit diesem 
Zeitpunkte die Berechnung dieser Sonderselbstkosten einstellen mussen, 
wenn man in starrer Form an dem alten Prinzip festgehalten hatte. 
Das geschah aber nicht. Man behielt vielmehr das vorhandene Selbst
kostensystem bei und war damit von festeingeburgerten Ansichten ab
gewichen. 

Selbstkosten, so konnte man von nun ab nur argumentieren, werden 
fUr alle die Produkte von Teilprozessen aufgestellt, die nach ein- oder 
mchrfacher Umwandlung zu Verkaufsprodukten werden. Auf 
Grund dieser Anderung in den Anschauungen konnte man es rechtfertigen, 
fur Koks, Roheisen, Ingots, Blooms und die Walzwerksfabrikate selbst
standige Selbstkosten zu berechnen. 

Allmahlich wuchsen aber die Nebenprodukte zu immer groBerer 
Bedeutung heran und wurden in erheblichem MaBe sogar V er ka ufs
produkte (z. B. Schlackensteine, Thomasschlacken, Teer, Ammoniak, 
Gase usw.). Anstatt daB nun die Konsequenz aus den veranderten 
Verhaltnissen gezogen worden ware, suchte man sich durch eine ver
scharfte Begriffsbestimmung gegen den neuen Eindringling (Neben
produkte) zu schutzen. Es wurde allgemeiner Brauch, anzunehmen, daB, 
nur fur die Hauptprodukte der Teilprozesse und nicht fur die Neben
produkte Selbstkosten zu berechnen sind. 

Trotz dieser Auffassung wurde und wird die Bildung der Neben
produkte in der GroBeisenindust~ie immer groBer und lenkt dadurch die 
Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die Frage, ob nur fUr die Haupt
produkte Selbstkosten zu berechnen sind. In der Tat gibt es kaum einen 
stichhaltigen Grund, der fur diese Forderung sprache, dagegen konnen 
aIle die Momente, die fUr eine Berechnung der Hauptprodukte ins Feld 
gefUhrt werden, auch auf die Nebenprodukte angewandt werden. Hinzu 
kommt noch, daB der scharfe Wettbewerb auf dem Markte mancher 
Nebenprodukte zu genauen Kalkulationen zwingt. 

Die Nebenprodukte, die in Frage kommen, sind wieder Massen
produkte (Gas, Elektrizitat, Ammoniak, Teer, Benzol, usw.) und es 
kommen dafur dieselben Erfordernisse in Anwendung, wie wir sie schon 
erortert haben. 

11* 



164 Kritik der Selbstkostenberechnung gemischter Betriebe. 

Es ergibt sich daraus, daB es als ein Mangel der heutigen Praxis 
der Selbstkostenberechnung zu betrachten ist, wenn nur fur die Haupt
produkte Selbstkosten berechnet werden. Es ist zu bedauern, daB man 
sich noch nicht allgemeiner auf den Standpunkt stellte, die Neben- und 
Hauptprodukte in rechnerischer Beziehung gleich zu behandeln. 

e:) Sollen in den Selbstkosten der gemischten GroBeisenindustrie 
nur Massenselbstkosten berecbnet werden t 

Aus unseren seitherigen Erorterungen geht hervor, daB in den bis 
jetzt veroffentlichten Selbstkosten der gemischten GroBeisenindustrie nur 
Massenselbstkosten berechnet werden. Es entsteht nun die Frage, 
ob dies richtig ist und ob nicht auch Einzelberechnungen gerechtfertigt 
sind. 

Zu dem Zwecke ware zuerst festzustellen, ob in der GroBeisenin
dustrie ein Bedurfnis nach Einzelselbstkosten vorhanden ist (a) und ob 
unter den gegebenen Umstanden nur fur die Produkte Selbstkosten 
berechnet werden sollen, die nach ein- oder mehrfacher Umwandlurig 
Verkaufsprodukte werden. (b) 

a) Wir haben schon Gelegenheit gehabt festzustellen, daB in der 
GieBerei Einzelselbstkosten am Platze waren. Es handelte sich dabei 
um Fabrikate, von denen das eine immer von dem anderen grundver
schieden ist, so daB der Kostenaufwand nie der gleiche sein kann. Aus 
der Natur der Sache ergibt sich von selbst, daB die Gestehungskosten 
solcher Objekte nur Einzelselbstkosten und nicht Massenselbstkosten 
sein konnen. Diese Produkte finden ihre Verwendung als Ersatz- oder 
Reparaturstucke bei Maschinen, ()fen usw. 

Es fragt sich nun, ob in der GroBeisenindustrie nicht noch mehr 
solcher Produkte vorhanden sind. Von den bisher bekannten Fabrikaten 
(Koks bis zu den Fertigerzeugnissen) eignet sich kaum eins fur Einzel
oder Spezialselbstkosten. Dagegen gibt es auBerdem noch eine Reihe 
von Betrieben, die Fabrikate herstellen, welche aber auch nur zu Ersatz
oder Reparaturzwecken dienen und die untereinander eine vollige Ver
schiedenheit aufweisen. Es gehoren dazu die Erzeugnisse der Werk
statten und der Bauabteilung. Die ersteren Betriebe nehmen in der 
GroBeisenindustrie den Umfang kleinerer oder groBerer Maschinenfa
briken ein und die letzteren kann man, ohne groBe Fehler zu begehen, 
mit bedeutenden Baugescha£ten vergleichen. In beiden Betriebsarten 
sind aber die Einzel- oder Spezialselbstkosten von eminenter Bedeutung 
und kein Maschinenfabrikant oder Architekt kann im Interesse der 
Obersicht und der genauen Kontrolle auf dieses Hilfsmittel ver
zichten. 

Trotzdem hat man es in der GroBeisenindustrie (mit wenigen 
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Ausnahmen) nicht fur notig erachtet, fiir Betriebe, die weit uber 500 
Mann beschiiftigen und fur auBerordentlich hohe Summen produzieren, 
eine der Produktion angepaBte Selbstkostenform einzufiihren. 

Wir konnen also feststellen, daB in der GieBerei, in den Werkstatten 
und in der Bauabteilung ein breites Gebiet vorhanden ist, fiir das 
Spezialselbstkosten die einzig richtige Berechnungsart sind. Die Haupt
ursache der Nichtberucksichtigung der Einzelselbstkosten liegtwohldarin, 
daB aIle diese Fabdkate im Verhiiltnis zu den Massenprodukten der 
GroBeisenindustrie zu klein und n ur fiir die Zwecke des Betdebes und 
nicht fur den Verkauf bestimmt sind. So entsteht denn die Frage, ob 
es richtig ist, daB man nur fur die Verkaufsprodukte Selbstkosten auf
stellen solI oder ob jedes Fabrikat in Betracht zu ziehen ist. 

b) In dem vodgen Abschnitt haben wir bereits auf den auBer
ordentlichen EinfiuB der Verkaufsprodukte auf die Gestaltung der 
Selbstkosten in der GroBeisenindustrie hingewiesen. Wir haben auch 
gezeigt, daB unter dem Druck der Verhaltnisse eine Anderung in der Auf
fassung eintreten muBte, so daB Selbstkosten auch fiir solche Fabrikate, 
die erst zu Verkaufsprodukten werden, zu berechnen waren. 
Dadurch durchbrach man bereits das ursprungliche Prinzip zugunsten 
der Produkte, die fur den eigenen Bedarf erzeugt wurden. Konse
quentermaBen konnte man somit nicht mehr davon sprechen, daB nur 
fiir die Verkaufsprodukte Selbstkosten aufgestelIt werden sollen, viel
mehr ist es schon Praxis, daB auch die Fabdkate des Selbstver
brauches berucksichtigt werden. (Koks, Roheisen, Ingots, Blooms). 
Hat sich aber einmal der fortschdttliche Gedanke Bahn gebrochen, 
so ist nicht einzusehen, warum er nicht fur aIle Verhaltnisse des Betriebes 
durchgefuhrt wird. Es ist deshalb als ein Mangel zu betrachten, daB man 
nur fUr die Verkaufsware Selbstkosten aufstellen will. 

Ais einen erheblichen Fortschritt muBte man es ansehen, wenn 
man auch in derGroBeisenindustrie dazu uberginge, fur alIeProdukte 
Gestehungskosten zu ermitteln. Es ist kein Zweifel, daB eine veranderte 
Auffassung in dieser Frage die Einfuhrung der Einzelselbstkosten wesent
Hch begunstigen konnte und daB dadurch fUr groBe Betriebe, die 
jetzt einer Selbstkostenrechnung entbehren, eine solche geschaffen 
wurde. 

Wir konnen somit konstatieren, daB es nicht gerechtfertigt ist, in 
der GroBeisenindustrie nur Massenselbstkosten zu berechnen. Die Be
rechnung von Einzelselbstkosten ist fiir die GieBerei, die Werkstatten 
und die Bauabteilung notwendig. Zur Herbeifuhrung dieses Zustandes 
muB aber der Ansicht zum Durchbruch verholfen werden, daB die Auf
stelIung der Selbstkosten fur alle Produkte zu erfolgen hat. 
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c) Das Problem der Zusammensetzung. 
ex) Allgemeines. 

Wenn wir die Art eines zusammengesetzten Ganzen 1) naher unter
suchen wollen, so wird unsere erste Ptlicht darin bestehen, auf die GIieder 
desselben zu achten und dann erst den Zusammenhang in den Kreis 
unserer Betrachtungen zu ziehen. 

Ais Glieder treten uns die oft genannten Hauptprodukte entgegen, 
wobei wir feststellen konnen, daB die Ausdrucksweise nicht immer klar 
ist, ob die Selbstkosten fur den Betrieb oder die Produkte berechnet 
worden sind. (Man spricht von Hochofenselbstkosten und denkt an Roh
eisenselbstkosten). Es muB deshalb die Frage ventiliert werden, ob die 
Selbslkosten fur die Betriebe, oder die Produkte ermittelt werden 
sollen und in welchem Verhaltnis beide zueinander stehen. 

Wir haben also drei Fragen zu beantworten: 

1. Sollen die Selbstkosten jedes Teilprozesses fur den Betrieb oder 
die erzeugten Produkte festgestellt werden? 

2. Sollen die Betriebsselbstkosten aus denen der Produkte oder um
gekehrt berechnet werden? 

3. Wie gestaltet sich der Zusammenhang der GIieder der Ge
samtheit? 

~) Sollen die Selbstkosten jedes Teilprozesses fUr den Betrieb oder die 
erzeugten Produkte festgestellt werden 1 

Wir haben schon angegeben, welche Selbstkosten in GroBeisen
betrieben berechnet werden. Es scheint sich daraus zu ergeben, daB nur 
Fabrikatselbstkosten vorhanden sind. In Wirklichkeit ist dem aber 
nicht so. 

Wir finden z. B. bei den Koksselbstkosten haufig auch die Bezeich
nung: "Koksofen", obwohl der Wert fUr eine Tonne Koks ermittelt 
wird. Daraus kann man schlieBen, daB die Selbstkosten fur den Betrieb 
und die Produkte nicht klar voneinander geschieden sind. U m eine genaue 
Einsicht zuerhalten, wird es notwendig sein, uns erst zu vergegenwartigen, 
ob wir Selbstkosten fur Betriebe oder Produkte feststellen sollen. Da 
die Selbstkosten sich den praktischen Werksbedurfnissen anpassen 
mussen, so ist es erforderlich, daB wir von diesem Gesichtspunkte aus
gehen. 

Die Selbstkosten dienen in erster Linie fur die Erfordernisse des 
Verkaufes und in zweiter fUr die Beaufsichtigung des Betriebes. Eine 
gedeihliche Entwicklung des Gesamtorganismus erfordert eine gleich-

1) Auch hier ist zu beachten, daB das Ganze aus einer Reihe raumlich zu
sammenhangender Glieder besteht. 
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maBige Behandlung beider Zwecke. Fur den Verkauf muB die Selbst
kostenrechnung so organisiert sein, daB sie fur jeden Ver ka ufsartikel 
die Gestehungskosten angibt. Bei der Dberwachung der Betriebe ist 
allerdings auch auf die Produktionskosten der Produkte zu achten, 
sie genugen aber nicht, um die gesamte Betriebsgebarung erkennen zu 
lassen, da die Masse der Produkte innerhalb eines Betriebs verschieden 
sein kann. Infolgedessen wird es notwendig sein, daB durch die Selbst
kostenrechnung ein Wert gefunden wird, der die samtlichen Botrio bs
verhaltnisse in sich widerspiegelt. 

Aus der doppelten Zweckbestimmung ergibt sich, daB auch eine zwei
fache Selbstkostenberechnung vorhanden sein muBte. Dadurch wtirde 
aber das Verfahren auBerordentlich umstandlich, zeitraubend und teuer. 
Somit hat man in der GroBeisenindustrie die Selbstkostenwerte fur die 
Produkto und die Botriebe in einen gewissen Zusammenhang ge
bracht. 

Wir find en fast allgemein, daB die Selbstkostenberechnung der Pro
dukte im Vordergrund steht und daB damus die Betriebsselbstkosten 
abgeleitet werden. 

Da im Koksofen nur ein Hauptprodukt erzeugt wird, so laBt sich 
dasselbe zum Gradmesser der Betriebsergebnisse machen. Daraus er
klart es sich denn auch, daB auf dem Selbstkostenbogen des Kokses, sich 
fl.uch die Bezeichnung "Koksofen" findet. 
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Fig. 5. 

1m Hochofen ist es ahnlich. Der Wert des Produktes "Roheisen" 
wird fur die ganze Hochofenanlage bestimmt. Dieser Ausdruck gibt 
zugleich die Moglichkeit, die Betriebsgebarung vollstandig erkennen 
zu lassen. (Figur 6.) 

Fur Stahlwerk und Blockwalzwerk kommen fast gleiche Momente 
in Frage. (Figur 7 und 8.) 
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Anders gestaltet sich die Situation im Walzwerk, in welchem ganz 
voneinander verschiedene Profile verfertigt werden. Die SelQstkosten 
eines desselben lassen noch lange keinen SchiuB auf die Ergebnisse des 
Gesamtbetriebes zu. Man half sich da.durch, daB man fur die samtlichen 
Profile Durchschnittswerte berechnete. Auf diese Weise ist allen Bedurf· 
nissen Rechnung getragen und wir ha.ben neben den Fabrikats· auch 
die Betriebsselbstkosten (Figur 9). 
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Wenn auch insoweit die Ausgestaltung der Selbstkosten in 
der GroBeisenindustrie anzuerkennen ist, so darf doch nicht uber
sehen werden, daB das Prinzip nicht uberall konsequent durchgefuhrt 
worden ist. Die Hauptschwierigkeit liegt in der Bestimmung der Frage, 
fur welchen Betriebsteil ein spezieller Selbstkostenausdruck geschaffen 
werden solI. Nach der heutigen Praxis ist dies fast ausnahmslos nur fur 

S.lbsfkoslrnwsrie fo 

AU$flab." 
des Walzwerks 

Nidri di< tinzt/"", StfbsJhosIrA_ .. Prvft/e, wchl abu 
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Fig. 9. 

die Koksofen, die HochOfen, das Stahlwerk, das Blockwalzwerk und das 
Walzwerk inkl. Adjustage geschehen. Die einzelnen HochOfen1) und 
die WalzenstraBen unserer modernen GroBeisenbetriebe sind so groBe 
Organismen und zeitigen in sich so verschiedenerlei Resultate, daB es 
selbstven;tandlich sein muBte, auch fur diese Unterabteilungen einen 
Spezialausdruck zu finden. Vereinzelt wird dieser Forderung Rechnung 
getragen, aber zu einem klaren, bewuBten, systematischen Aufbau ist 
es in dieser Hinsicht in der GroBeisenindustrie noch nicht gekommen. 

1) Es gibt Hochofenbetriebe mit 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8 usw. HochMen. Jeder 
Hochofen mu/lte als selbstiindiger Betriebsteil in rechnerischer Beziehung ange
sehen werden. Das Schema stellte sich dann folgendermallen dar: 

Fig. 10. 

A = Aufwendungen = Ausgaben. 
S = S~lbstkostenwert. 
H = Hochofen. 
R = Roherzeugung. 
G = Gesamtausgaben. 

Der Selbstkostenwert fur 1 t der Gesamtroheisenerzeugung ist ein Ma/lstab 
der Betriebsergebnisse der Gesamthochofenanlage. 
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y) Sollen die Betriebsselbstkosten aus denen der Produkte oder umgekehrt 
berechnet werden 1 

Da die Betrie bsselbstkosten auf den Berechnungen der Pro· 
d ukte basieren, soIlte man annehmen, daB zuerst die samtlichen Selbst
kosten aller Prod ukte festgesteIlt werden und daB dann aus denen, 
die zu einem Betriebsteile gehOren, Durchschnittszahlen (Betriebs
selbstkosten) zu ermitteln sind. Merkwurdigerweise trifft man in der 
Praxis fast ausschlieBIich das umgekehrte Verfahren. Erst wird der 
Durchschnittswert einer Tonne Fertigfabrikat fur die Gesamtanlage 
bestimmt und dann erst versucht man aus diesem Werte die Selbst
kosten der Teilprodukte festzusteIlen. Obwohl sich schon aus unserer 
Darstellung das Nahere ohne weiteres ergibt, erscheint es uns wegen der 
Wichtigkeit der Sache doch angebracht, den Fall naher zu beleuchten. 

Wir wollen darum die Art und Weise, wie Schuchart das Problem 
behandelt, ins Auge fassen. Er goht von folgenden Beispielen aus: 

Schmelzwerk 1). 

"Einsatz ..... 
davon ab: 

a) 160 t GieBschrott (4 %) 
it 40M .... 

b) 280 t Abbrand (7 %) . 

. 4000 t = 220 000 M. 

160t = 
280t = 

6400 M. 

Bleiben. . . . . . " 3560 t zu 213 600 M. odor pro t 60 M. 
Schmelzkosten (Fabrikationskosten 56800 M. " t 16 M. 

Insgesamt ........... 270400 M. oder pro t 76 M." 

Es betragt somit der Selbstkostenpreis pro Tonne guter Blocke 
76 Mark, wobei keine Differenzierung nach der Stahlqualitat eintritt. 
Der Ausdruck ist eine Durchschnittszahl fii.r samtliche Produkte des 
Schmelzwerkes und kann gleichzeitig als Betriebsselbstkostenwert der 
Abteilung angesehen werden. Schuchart sucht nun den verschiedenen 
Anteil der Qualitaten an den Produktionskosten durch eine Modifikation 
des Tonnenpreises von 76 M. zu erreichen. Er scheidet diese Qualitaten 
in Eisen (umfassend alle Stahlsorten bis 50 kg Festigkeit) und Stahl 
(uber 50 kg Festigkeit 2)., wobei letzterer wieder in mehrere Sorten ein
geteilt werden kann. Dabei ni m m t er an, daB der Einsatzpreis pro 
Tonne guter Blocke fUr Eisen urn 1 Yz M.3) pro Tonne niedriger als der 
Durchschnittspreis von 60 M. ist. Die Ursache liegt in dem Minder-

1) Unter Schmelzwerk versteht Schuchart das Siemens-Martinstahlwerk. 
VgI. Schuchart, Die Selbstkostenberechnung fur Huttenwerke. Dusseldorf 
1909, S.32. 

2) VgI. Schuchart S.35. 
3) VgI. Schuchart S.315. 
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verbrauch von Spiegeleisen und Ferrosilizium. Demnach betruge der 
Einsatzpreis pro Tonne guter Blocke fiir Eisen 58,5 M. Wie Schuchart 
zu dem Differenzbetrag von 17'2 M. kommt, gibt er nicht an. Aber selbst 
wenn derselbe auf Grund langerer Beobachtungen berechnet worden ist, 
kann er doch kein getreues Spiegelbild der momentanen Verhaltnisse sein. 

Nach MaBgabe dieser Annahme wird dann der Stahleinsatzpreis 
ermittelt. Die Produktion von 3560 t teilt sich in 1460 t Stahl und 
2100 t Eisen 1). Der Gesamtwert des Einsatzes ist gleich 213600 M. 
Der Eiseneinsatz kostet somit 2100 mal 58,5 M. Da wir den Stahl
einsatzpreis pro Tonne nicht kennen, nehmen wir ihn mit x an. 
Der Wert stellt sich dann auf 1460 x M. Somit ist 213 600 gleich 1460 x 
plus 2100 mal 58,5 M. x ist gleich 62,2 M. 2) gleich dem Einsatzpreis 
pro Tonne guter Stahlblocke. Die Einsatze beider Sorten sind auf 
ganz mechanischem Wege gefunden worden. 

Um nun die Schmelzkosten fur "Eisen" ermitteln zu konnen, 
muB die gesamte Produktion in "Eisen" umgewandelt werden. Dabei 
nimmtSchuchart an, daB, wenn man statt Stahl Eisen erzeugt haben 
wurde, man 1/5 von 1460 t = 292 t mehr erhalten hatte. Somit steUte 
sich die Eisenproduktion nicht auf 3560 t, sondern auf 3852 t. Mit Hilfe 
dieser Zahl sucht er nun die Mehrschmelzkosten zu berechnen. 

Die einzelnen Positionen dieser Schmelzkosten werden untersucht, 
wobei sich heraussteUt, daB von der Gesamtsumme von 56800 M. nur 
die Kosten fur die Platzarbeiter mit 1500 M. und die fiir die GuBformen 
mit 5000 M. sich proportional zur Produktion erhOhen, wahrend die ub
rigen sich ausgleichen. Auch diese FeststeUung geht nur von ganz all
gemeinen Erwagungtn aus, so daB auch das Ergebnis keinesfalls v611ig 
einwandfrei ist. 

Die Mehrschmelzkosten fur die 292 Tonnen wurden durch folgende 
Proportion gefunden: 

3560 : 3852 = (1500 + 5000) : x = 7000 3). 

Die Mehrkosten beliefen sich also auf (7000 - 6500) = 500 M. 
Die Gesamtschmelzkosten stiegen dadurch von 56 800 M. auf 57 300 1\1 
und die einer Tonne Eisen auf 57300 : 3852 = 14,90 M. 

Die Schmelzkosten pro Tonne Stahl werden daraufhin durch din 
Formel: 1460 x + 2100.14,9 = 56800 gefunden. x = 17,47 M. 
Schmelzkosten pro Tonne Stahl. 

Die Tonne Stahl kostet also 62,2 + 17,47 = 79,67 M. 
Die Tonne Eisen kostet also 58,5 + 14,9 = 73,40 M.4) 

1) Vgl. Schuchart, S.35 . 
• ) Vgl. Schuchart, S.36. 
3) Vgl. Schuchart, S. 35. 
4) Vgl. Schuchart, S. 36. 
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Infolgedessen ist der berechnete Selbstkostenpreis von 76 M. in 
zwei Teile zerlegt, die fur die besonderen Qualitaten zu gelten haben. 
Auf diesen kunstlich gefundenen Zahlen baut Schuchart we iter auf, 
urn einen ziffernmaBigen Ausdruck fur die verschiedenen B 10 c k
groBen 1) zu finden. Ganz nach denselben Grundsatzen werden auch 
die Selbstkosten der Profilgruppen ermittelt, so daB es sich erubrigt, 
darauf naher einzugehen, da wir uns nur den Kerngedanken vergegen
wartigen wollen. 

Schuchart rechnet also zuerst einen Durchschnittspreis fur die 
gesamte Produktion heraus. 1m Stahlwerk und Walzwerk gibt es fur ihn 
in der eigentlichen Selbstkostenrechnung nur ein einheitliches Produkt. 
Nachdem aber der uniformierte Gestehungspreis ermittelt ist, sucht man 
den praktischen Bedurfnissen entgegenzukommen und berucksichtigt 
die Verschiedenartigkeit der Profile und Qualitaten. Merkwurdig ist, 
daB es sich dabei immer nur urn Modifikationen des berechneten Durch
schnittspreises handelt. 

Die von S c h u c h art dargestellte Methode findet vielfaltige N ach
ahmung, kann aber nach obigen Ausfiihrungen nie als einwandfrei 
angesehen werden. 

Suchen wir nun aus der behandelten Materie den Punkt herauszu
schiilen, auf den es uns ankommt, so muss en wir feststellen, daB 
Schuchart von den Durchschnittsselbstkosten eines Betriebes (Be
triebsselbstkosten) die Gestehungskosten fur die abweichenden Profile 
und Qualitaten (Produktselbstkosten) abzuleiten versuchte. Die Dar
steHung hat bewiesen, daB dies Verfahren zu keinem gunstigem Ergebnis 
fiihrt. 

Es ist nun die Frage zu ventilieren, ob nicht auf dem umgekehrten 
Wege bessere Resultate zu erzielen sind. 

Danach sind zuerst die Selbstkosten der Produkte zu berechnen. 
Durch Addition samtlicher Werte der Produktselbstkosten eines Betrie bes 
und durch Ermittlung eines Durchschnittswertes erhalten wir dann die 
Betriebsselbstkosten. Letzterer Ausdruck wurde auch bei dieser Me
thode dieselben Zahlen aufweisen wie bei der S c h u c h art schen. 

Dagegen HeBen sich die Produktselbstkosten viel individueller be
handeln, als es bis jetzt moglich war. Unbedingte Voraussetzung ist 
aber, daB die Betriebsaufschreibungen derartig detailliert angegeben 
werden, daB daraufhin die Produktselbstkosten zu ermitteln sind, was 
aber nur von ganz wenigen'Firmen erreicht wird. 

Als Ergebnis unserer Betrachtungen konnen wir also angeben, daB 
es zweifellos falsch ist, die Produkt~e1bstkosten aus den Betriebsselbst
kosten zu berechnen, daB aber das umgekehrte Verfahren infolge der 
ungenugenden Aufschreibungen selten Anwendung findet. 

1) Vgl. Schuchart, S.37. 
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a Wie gestaltet sich der Zusammenhang der Glieder der Gesamtheit? 

Es ist kein Zweifel, daB dieser Punkt als der wesentlichste des ganzen 
Problems anzusehen ist. Deshalb erscheint es auch als praktisch, dem
selben eine Sonderbehandlung angedeihen zu lassen. Da aber der Zu
sammenhang durch die Preise der Produkte (Verrechnungspreise ge
nannt) vermittelt wird, wollen wir in nachfolgenden Auseinander
setzungen dem Problem der Verrechnungspreise ein besonderes Kapitel 
widmen. 

d) Zusammenfassnng. 
Aus unserer Auseinandersetzung geht hervor, daB das Problem der 

zusammengesetzten Massenselbstkosten in 2 Unterprobleme zerfallt und 
zwar in das der Massenselbstkosten und in das der Zusammensetzung. 
Beziiglich der Glieder der Selbstkosten konnten wir feststellen, daB iiber 
die Zahl und Abgrenzung derselben keine klare Auffassung besteht 1). 
Aber auch das Verhaltnis der Betriebsselbstkosten zu den Produkt
selbstkosten ist nicht immer in der vollen Bedeutung erkannt worden 2). 
Eine VernachIassigung der einen Gruppe wird immer als Organisations
fehler zu betrachten sein und Schaden bringen. Von groBer Bedeutung 
ist aber der Umstand, daB fiir die Betriebs- und die Produktselbstkosten 
keine getrennten Berechnungen erforderlich sind, sondern daB man be ide in 
ein Abhangigkeitsverhaltnis brachte. Als Betriebsselbstkostenwert gelten 
dabei die Durchschnittsselbstkosten einerTonne Fabrikat einesBetriebes. 
Somit sind die Betriebsselbstkosten eigentlich nur abgeleitete Produkt
selbstkosten. Trotzdem wird meistensteils der Fehler gemacht, daB man 
die Produktselbstkosten aus den Betriebsselbstkosten berechnet 3). 
Es ist kein Zweifel, daB diese Methode falsch ist. Andererseits darf aber 
nicht unerwahnt bleiben, daB das korrekte Verfahren der ungenauen 
Aufschreibungen wegen selten Anwendung findet. 

Die Produktselbstkosten weisen weiterhin dadurch groBe Mangel 
a.uf, daB man teilweise ganz verschiedenartige Produkte zu einer Be
rechnungseinheit vereinigt 4). 

Untersucht man von diesem Gesichtspunkt aus die Selbstkosten~ 
gruppen, so wird man gestehen miissen, daB in denselben zu viel Fabri
kate enthalten sind, die wesentlich voneinander abweichende Gestehungs
kosten aufzuweisen haben. Manche Firmen gehen sogar so weit, daB sie 
in den meisten Abteilungen fiir die Sonderprofile und Qualitaten keine 

1) Vgl. S. 159 ff. 
~) VgI. S. 166 ff. 
3) Vgl. S. 170 ff. 
') VgI. S. 159 iI. 
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Selbstkosten berechnen und sich nur mit einem aUes umfassenden Durch
schnittspreise (Betriebsselbstkosten) begnugen 1). 

Das Problem der Massenselbstkosten ist aber auch zu einseitig aus
gebaut worden und verknocherte in der alten Form derart, daB eine 
folgerichtige Anpassung an die neuen Verhi:iltnisse nicht mehr moglich 
war. Infolgedessen ubersah man, daB die machtige Entwicklung der 
heutigen gemischten Betriebe auch die Stellung der Nebenprodukte 2) 
innerhalb des Organismus geandert hat und ihnen eine einHuBreichere 
Position wie ehedem zuwies. Weiterhin hat man die Notwendigkeit der 
EinfUhrung der Spezialselbstkosten 3) total verkannt, obwohl deren Ver
wendung unabwendlich ist. 

Ais Resultat unserer Unsersuchungen konnen wir somit feststellen, 
daB das Problem der zusammengesetzten Massenselbstkosten in der 
GroBeisenindustrie keineswegs in idealer Weise durchgefUhrt worden 
ist. Der wichtigste Punkt des Problems besteht aber darin, in welcher 
Weise der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Selbstkosten 
der GroBeisenindustrie hergestellt wird. Die LOsung dieser Frage erfolgt 
in dem nachsten Abschnitt. 

4. Das Problem der Verrechnungspreise. 
Die verschiedenen Selbstkosten der Hauptbetriebe existieren nicht 

um ihrer selbst willen, sondern bilden die Glieder der Gesamtheit des 
gemischten Betriebes, wobei immer wieder zu betonen ist, daB sich die
.Belben in einer raumlichen Einheit befinden. Infolgedessen mull 
zwischen denselben ein gewisser Zusammenhang bestehen. Die Art der 
Zusammensetzung der Teile ist aber nicht einheitlich. Verursacht werden 
diese Unterschiede durch die Verschiedenartigkeit der Verrechnungs
preise. Wir kennen bis jetzt fUnf voneinander abweichende Systeme: 

1. die Marktpreisverrechnung, 
2. die Normalpreisverrechnung, 
3. die Proportionalpreisverrechnung, 
4. die Produktionskostenpreisverrechnung, 
5. die Bestandsbuchpreisverrechnung. 

Es wird nun unsere Aufgabe sein, jede einzelne Form naher zu be
-trachten. 

a) Die Marktpreisverrechnung. 
Werden z. B. zur Verrechnung der Produktion des Kokses in den 

Hochofenselbstkosten, des Roheisens in den Stahlwerksselbstkosten usw. 

1) Z. B. Calmes, Rupp. 
2) Vgl. S. 162/163. 
3) VgL S. 164/165. 
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die im Markte giiltigen Preise der betreffenden Produkte eingesetzt, 
so haben wir die Marktpreisverrechnung vor uns. 

Zur Veranschaulichung der Methode fUhren wir in unser Beispiel 
statt der Bestandsbuchpreise Marktpreise ein. Wir nehmen der Einfach
heit halber an, daB die organische Vereinigung sich nur auf die Betriebe 
yom Hochofen bis zum Walzwerk erstreckt und daB die Selbstkosten 
des Hochofens als die gegebene Basis anzusehen sind. 

Der Einsatz pro Tonne Roheisen betragt danach. . 
Der Koksverbrauch pro Tonne Roheisen betragt danach 
Die Fabrikationskosten pro Tonne Roheisen betragen da-

20,42 M. I} 
22,90 M. 1) 

nach ........... . 

In Summa .......... . 
Davon geht die Gutschrift ab mit 

Die Tonne Roheisen kostet somit . 

7,75 M. 

51,07 M. 
0,05 M. 

51,02 M. 1) 

Von der Zahl (51,02 M.) wollen wir ausgehen. Die Marktpreisver
rechnung kiimmert sich um den Roheisenproduktionspreis vorlaufig 
nicht mehr, sondern beniitzt zur Fertigstellung der Stahlwerksselbst
kosten den Marktpreis des Roheisens. Letzterer soll 55 M. pro Tonne 
betragen. Die 18500 t~) Roheiseneinsatz im Stahlwerk stellten sich 
somit nicht auf: 

18500 t a 50,97 M. 942945 M. 
sondern auf 

18 500 t a 55,00 M. 1017500 M. 

Der Einsatz gestaltet sich somit folgendermaBen: 

Roheisen 
Schrott .. . 
Schrott .. . 
Ferromangan 
Ferrosilizium 
Spiegeleisen 

In Summa 

18 500 t a 55,00 M. 
100 t it 30,00 M. 

1 041 t a 50,00 M. 
147 t it 248,86 M. 

7 t it 140,78 M. 
65 t it 72,46 M. 

Auf 1 t Produktion kommen also: 

1 017 500,00 M. 
3 000,00 M. 3) 

52 050,00 M. 4) 
36 582,42 M. 4.) 

985,46 M. 4) 
4 742,40 M. 4) 

1 114860,28 M. 

1 114860,28 : 17500 = 63,71lVL Einsatzkosten. 

In der Voraussetzung, daB alle iibrigen Aufwendungen sich gleich
bleiben, setzen sich die Stahlselbstkosten folgendermaBen zusammen: 

1) Vgl. S. 79. 
2) Vgl. S. 87. 
3) Vgl. S. 87. 
') Vgl. S. 87. 
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Einsatz pro t Stahl . . . . . 
Fabrikationskosten pro t Stahl 

In Summa .. 
Ab Gutschrift . 

In Summa 

N ach der Markt
preisverrechnung 

63,71 M. 
8,80 M. 

72,51 M. 
5,lO6 M. 

67,404M. 

N ach der Bestands
buch preisverrechn ung 

59,4 M. 
8,80 M. 

68,25 M. 
5,106 M. 

63,144 M. 1) 

Infolge der Marktpreise steigen also die Stahlwerksselbstkosten 
pro Tonne um 4,26 M. Der gewonnene Wert von 67,404 M. pro Tonne 
Stahl wird in den Blockwalzwerksselbstkosten wiederum unberiicksichtigt 
gelassen, da man die Ingots nach dem Marktpreise verrechnet. 

Der Marktpreis pro Tonne Ingots solI sich auf 70 M. belaufen. 
Der Einsatz des Blockwalzwerkes erhielte demgemaB nicht folgende 
Fassung: 

18000 t a 63,05 M. 2) 1134900 M. 
sondern: 

18000 t a 70,00 M. 1260000 M. 

In Riicksicht darauf miiBten die Einsatzkosten pro Tonne Blooms 
von 67,96 M. 3) (1 134900: 18000) auf 75,45 M. (1 260000 : 18000) 
in die Hohe gehen. 

Die Bloomsselbstkosten zeigten deshalb folgendes Aussehen: 

Einsatz pro t Blooms . . . . . 
Fabrikationskosten pro t Blooms 
In Summa .. 
Ab Gutschrift 
In Summa .. 

Nach der Markt
preisverrechnung 

75,45M. 
2,19M. 

77,64M. 
2,50M. 

75,14 M. 

Auch hier entstehen erhebliche Differenzen. 

Nach der Bestands
buchpreisverrechnung 

67,96 M. 
2,19 M. 

70,15 .M 
2,50 M. 

67,604 M. 4) 

In derselben Art entwickelt sich die Marktpreisverrechnung weiter. 
Die Bloomsselbstkosten von 75,14 M. werden im Walzwerk nicht ver
wertet, sondern der Marktpreis, der 77,000 M. pro Tonne Blooms be
tragen solI. Der Einsatz pro Tonne Fertigware erh6hte sich dadurch 
von 76,54 M. 5) auf 87,13 M. und die Selbstkosten der Fertigware stellten 
sich wie folgt: 

1) Vgl. S. 87. 
2) V gl. S. 90. 
3) Vgl. S. 90. 
') Vgl. S. 90. 
I) Vgl. S. 93. 
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Nach der Markt- Nach der Bestands
preisverrechn ung buch preisverrechnung 

Einsatz pro t Fabrikat. . . .. 87,13 M. 76,54 M. 
Fabrikationskosten pro t Fabrikat 12,09 M. 12,09 M. 

-----------------------------
In Summa . . 99,22 M. 88,63 M. 
Ab Gutschrift. . 4,00 M. 4,00 M. 

In Summa . . . 95,22 M. 84,63 M. 
Adjustagekosten . 12,89 M. 12,89 M. 

In Summa . . . 108,11 M. 97,52 M. 1) 

Schematisch stellte sich del' Rechnungsvorgang wie in Figur 11 
(s. S. 178) dar. 

Keine Selbstkostenaufstellung nimmt somit auf die des vorigen 
Teilprozesses Bezug. Nach del' Marktpreisverrechnung sind die einzelnen 
Selbstkostenaufstellungen einer organischen Betriebsvereinigung ab
solut voneinander unabhangig. Jede kann ohne die andere berechnet 
werden. 

Zwischenrechnungen, wie sie die Bestandsbuchpreisverrechnung 
verlangt, sind uberfiussig. 

Schon aus der Tatsache, daB nach der Marktpreisverrechnung 

der Roheisenerzeugungspreis 
der Roheisenverwertungspreis aber 
der Ingotserzeugungspreis . 
der Ingotsverrechnungspreis abel' 
der Bloomserzeugungspreis 
der Bloomsverrechnungspreis aber 

51,02 M. (Seite 79) 
55,00 M. 
63,144 M. (Seite 87) 
70,00 M. 
67,604 M. (Seite 90) 
77,00 M. 

betragt, ergibt sich, daB in den Zwischenstadien Gewinne entstanden 
sein mussen. 

Nach der Bestandsbuchpreisverrechnung treten die Gewinne erst 
am Ende des Produktionsprozesses der organischen Vereinigung in die 
Erscheinung, wahrend nach der Marktpreisverrechnung jeder TeilprozeB 
seine eigene Ertragsvermittlung hat. 

Wir musten deshalb den Gesamtorganismus eines gemischten Werkes 
als eine Zusammensetzung einer groBeren Zahl s e 1 b stan dig e r kleinerer 
Werke ansehen (Reine Werke). Die Konzentrationsbestrebungen der 
letzten Jahrzehnte beruhten auf dem Umstande, daB man durch die Ver
einigung weniger leistungsfahiger kleiner Werke zu einem Organismus 
gunstigere Ergebnisse zu erzielen hoffte. 

Gerade aus der Kombinierung ergeben sich Erfolge, die ohne die
selbe undenkbar waren. Aus dem Grunde ist es aber auch eine Sache der 

1) Vgl. S. 93. 

Wagner. Selbstkostenberechnung. 12 
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Unmoglichkeit den Ertrag, der nur durch die Tatigkeit des Ganzen 
gewonnen wurde, einze1nen Abteilungen zuweisen zu wollen 1). 

Hochqfen-} Se/b8fkosfen 
Rohel~se:!!.n-:I--_--. 

5nsafz 
(Marldpf'eisej 

Selbsfkosftllpreis prot 51,00 M. 

Stah/-l Se/bstkosfen 
Stafi/w,;:::er.~frs~.J_-.. 

Einsaiz 
(Marktpreise) 

Se/bsikosfenpreis pro t 6'//IO~ M. 

B/ooms4 C' 'b 1/. len 
B/ockwa/zwerks-l tJ'eIi '$I"os 

Eimsafz 
(Marktpreise) 

Selbstkosfenpreis pro t 75,09~ M. 

ferfigwOf'e-} Se/bstkoste/1 
Wo/zwef'ks-

Einsafz 

fiir&ze 

MOf'/rtpf'e;se 

fiir Roheisen 
55 Mprot 

for Jngofs 
70 Mpro t 

fiir Blooms 
77M pro t 

(Ma~pr~~)~ ____________________________________ ~ 

Selbstkosfenpf't!ls pro t 108,11 M. Flg. 11. 

1) Schmalenbach schreibt tiber die Marktpreisverrechnung (S.175) 
"Der Vorteil dieser Berechnung liegt darin, daB das Rentabilitatsverhaltnis jedes 
einzelnen Unterbetriebes fiir sich festgestellt wird. Man erkennt verhaltnismaBig 
leicht, ob es zweckmaBig iat, einen Unterbetrieb eingehen zu ,lassen oder zu be-
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Deshalb ist der Gedanke, durch die Marktpreisverrechnung eine 
exakte Bestimmung des Gewinnes jeder Abteilung zu ermoglichen, als 
unrichtig zu verwerfen 1). LieBen sich die Gewinne tatsachlich so er
klaren, so wurde man nicht einsehen konnen, warum die Praxis nicht 
bei der Organisation der reinen Werke geblieben ist. 

schranken und in graBerem Umfange die Erzeugnisse dieses Unterbetriebes auf 
dem Markte zu kaufen; ob es rentabler ist, Halbprodukte selbst zu verarbeiten 
oder sie als Halbprodukte abzusetzen." - Schmalenbach selbst gibt in dem
selben Kapitel 1?eispiele, die das Gegenteil beweisen. Die von ihm dargestellten 
FaIle sind nicht etwa nur Ausnahmen, sondern iiberall, wo im gemischten Be
triebe die Marktpreisverrechnung angewandt wird, entstehen dieselben Mangel. 

I} Zum Beweise der Richtigkeit des Urteils vgl. die Ausfiihrungen Hans 
Gideon Heymanns, Die gemischten Werke im deutschen GroBeisengewerbe. 
Miinchener volkswirtschaftliche Studien. Stuttgart-Berlin 1904. S. 214-215: 
"Verrechnet ein industrieller Teilbetrieb dem andern die iiberwiesenen Produkte 
zu den Selbstkosten (entweder "nackte Selbstkosten ", d. h. Lahne, Gehalter, 
Materialien, und Reparaturen aus dem Betriebe, oder Selbstkosten einschlieBlich 
abgenommener Quoten fiir Amortisationen, Zinsen, Generalkosten. Je besser 
ein Werk rentiert, desto mehr wird aus dem Betrieb erneuert und unter die Selbst
kosten eingerechnet), so laBt sich nur durch Umrechnung und Vergleich mit 
den Marktpreisen feststellen, ob der einzelne Betrieb rentiert oder nicht. Ferner 
8011 in Zeiten schwankender Konjunktur das gemischte Werk oft iibermaBig 
billig verkaufen, da es sich durch die groBe DifIerenz zwischen den nackten Selbst
kosten des Endprodukts und den Marktpreisen blenden laBt, ohne zu bedenken, 
was alles an festen Lasten aus der DifIerenz zu decken ist. Daher ist man vielfach 
dazu iibergegangen, den verarbeitenden Betrieben die selbst erzeugten Materialien 
zu Marktpreisen zu verrechnen; doch bietet sich hier die Schwierigkeit, daB zweifel
haft bleibt, welchem Betrieb das, was durch die Betriebs- und Unternehmungs
kombination fiir das gesamte Werk erspart wird, also Brennmaterial, Zwischen
fracht, Handelsprovision, Kartellabgaben usw. gutzuschreiben ist; daher scheint 
je nach der Art der Verrechnung entweder der liefernde oder der empfangende 
Betrieb iibermaBig gut zu rentieren. Ebenso erschwert der Schleuderexport die 
Marktpreisverrechnung. 1ch kenne FaIle, in denen der 1nlandspreis der Vorblacke 
betrachtlich haher war als der Exportpreis fiir Schienen, Schwellen oder Trager. 
Dieses System der Verrechnung benachteiligt auch unter Umstanden die auf 
Tantieme angestellten Betriebsbeamten; in einem FaIle rentierte das Gesamt
unternehmen dank der Ubcrschiisse aus dem kartellgeschiitzten Kohlenbetrieb 
glanzend, wahrend das Eisenwerk, das Kohle und Koks zu Marktpreisen iiber
nahm, verlor und seine Beamten keine Tantiemen erhielten." 

Aus diesen AuBerungen geht hervor, daB auch Heymann Werke, die die 
Marktpreisverrechnung akzeptiert haben, kennt. DaB durch die Marktpreis
verrechnung die Rentabilitat einer Abteilung ermittelt werden kannte, widerlegt 
er selbst. 1nsofern ist er auch ein Kronzeuge gegen Schmalenbach. 

Die Begriindung Heymanns fiir die Einfiihrung der Marktpreisverrechnung 
ist keincsfalls in dieser allgemeinen Form richtig. Die Marktpreisverrechnung 
bestand und ist wohl als die anfanglichste Verrechnungsform anzusehen. Erst 
spaterhin empfand man die Notwendigkeit der Einfiihrung einer andern Verrech
nungsmethode (vgl. S. 216 fl.). DaB man dann sich fiir die Beibehaltung der 
Marktpreisverrechnung entschloB, weil "in Zeiten schwankender Konjunktur 
das gemischte Werk oft iibermaBig billig verkaufte", beweist nur die Richtigkeit 

12* 
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N och viel durchsichtiger erkennt man die UnzuHinglichkeit der 
Methode aus der Tatsache, daB aus der Gewinnberechnung Urteile uber 
den Produktionsgang und uber den Wert einzelner Abteilungen fur das 
Ganze abgegeben werden sollen. Wenn wir schon aus der Natur der ge
mischten Betriebe heraus die gesonderte Gewinnrechnung als falsch be
zeichnen muBten, so wird dies noch in viel h6herem MaBe auf die Schlusse 
zutrefien, die aus derartigen Ergebnissen gezogen werden. Insbesondere 
laBt sich daraus in keiner Weise nachweisen, ob und welche Abteilungen 
rentabel sind oder nicht. 

Auch yom Standpunkt der zusammenhangenden Preise darf ein 
AuseinanderreiBen einzelner Betriebsteile, deren Preise berufen sind, 
in auBerordentlicher Weise aufeinander einzuwirken, nicht stattfinden. 
Gerade die Marktpreisverrechnung ist am allerwenigsten geeignet, 
dies em Problem auBere Gestalt zu geben. Wir erhalten vielmehr eine 
Reihe nebeneinanderstehender Preise, die innerlich keine rechte Ver
bindung haben. Unter keinen Umstanden aber kann der so berechnete 
Selbstkostenpreis mit dem wirklichen ubereinstimmen, da in demselben 
Gewinne vorhanden sind, die nach dem Prinzip der einheitlichen Ge
staltung in die Selbstkosten nicht hineingehOren. 

Es ist somit das Bild der Zerrissenheit, das uns die Marktpreis
verrechnung bietet, und wenn die geschlossene Einheit in einer strengen 
Zentralisation der Zweck gemischter Betriebe ist, so kann die Markt
preisverrechnung als eine unrichtige MaBnahme zur zifiernmaBigen 
Interpretation dieses Zieles angesehen werden. 

Viel gunstiger wird die Marktpreisverrechnung von Schmalen
bach beurteilt, obwohl auch er die Schattenseiten derselben nicht 
verkennt. 

unserer Auseinandersetzungen iiber die Bedeutung der Marktpreisverrechnung 
(Kenntnis der hOchsten Kosten des letzten Gruppengliedes, vgl. S. 217). 

Auch Kommerzienrat Funke ist der Ansicht, daB die gemischten Werke 
die Marktpreisverrechnung anwenden miiBten. Er sagte dazu in den kontradik
torischen Verhandlungen iiber die Kartelle folgendes aus, Bd. IV, S. 274: 
"In den Ausfiihrungen des Regierungsrates Dr. Volker ist mir etwas sehr Be
denkliches aufgefallen~ Das ist die Verteidigung der groBen gemischten Werke, 
die ihre Vorteile gegeniiber den reinen Werken voll ausnutzen. Meine Herren, 
wenn wir dazu kommen, daB wir die Ausnutzung der groBen Vorteile, die die 
gemischten Werke gegeniiber den reinen Werken haben, von dem Gesichtspunkte 
aus gutheiBen, daB jedes dieser gemischten Werke nicht auf der Grundlage der 
Marktpreise der vorhergehenden Fabrikation sondern auf seine Selbstkosten 
hin Preispolitik treiben kann, dann steht nach durchgefiihrter Konzentration 
am allerungiinstigsten die reine Fertigfabrikation." 

In diesen Ausfiihrungen wird das Vorhandensein der Marktpreisverrechnung 
angenommen. Ferner haben wir hier den Ubergang von der Marktpreisverrech
nung zur Produktionskostenpreis- bzw. zur Bestandsbuchpreisverrechnung. Dann 
aber ist dieser Ausspruch ein Beleg fiir die These, daB die Verkaufspreise sich 
nach den hochsten Kosten richten. 
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b) Die Normalpreisverrechnung. 

Man sah die Fehler der Marktpreisverrechnung ein und suchte des
halb in der N ormalpreisverrechnung einen Ersatz. 

Die Methode der Normalpreisverrechnung ist der der Marktpreis
verrechnung sehr ahnlich. Der einzige Unterschied besteht in der Ver
wendung der Preise. Bei der N ormalpreisverrechnung werden statt der 
Marktpreise Durchschnittspreise fUr den Zeitraum eines J ahres (oder 
mehrerer Jahre) eingesetzt, die dem mittleren Selbstkostenwert der 
betrefl'enden Produktion der letzten Jahre entsprechen. Es sind also in 
sich gleichbleibende Werte, die den Charakter von Normalien haben. 

Um das Berechnungsverfahren zu verdeutlichen, wollen wir in unser 
Beispiel N ormalpreise einfiihren und nehmen zu dem Zwecke an, daB 
dieselben fiir: 

Roheisen 
Ingots. 
Blooms . 

betragen. 

51 M. pro Tonne 
62 M. " 
66 M. " 

" 
" 

Der Stahlwerkseinsatz setzt sich somit folgendermaBen zusammen : 

Roheisen 18500 t a 51,00 M. 943500,00 M. 
Schrott. . . 100 t a 30,00 M. 3000,00 M. 1) 
Schrott. . . 1 041 t a 50,00 M. 52050,00 M. 1) 
Ferromangan 147 t a 248,86 M. 36582,42 M. 1) 
Ferrosilizium 7 t a 140,78 M. 985,46 M. 1) 
Spiegeleisen 65 t a 72,46 M. 4742,40 M. 1) 

In Summa. 1 040 860,28 M. 

Auf 1 t Produktion kommen also 1 040860,28 : 17500 = 59,48 M. 
Einsatzkosten. 

Die Stahlwerksselbstkosten belaufen sich also auf: 
Einsatz pro t Produktion . . . . . . 59,48 M. 
Fabrikationskosten pro t Produktion 8,50 M. 1) 

In Summa .. 
Ab Gutschrift 

In Summa .. 

68,28 M. 
5,106 M. 1) 

63,174 M. 

Die Difl'erenz gegeniiber der Berechnung nach Bestandsbuchpreisen 
(63,144M.1) pro Tonne Produktion) ist nur minimal, da der Normalpreis 
(51 M.) und der Bestandsbuchpreis (51,022 M.) 2) sich in diesem FaIle 
annahernd decken. Der gewonnene Wert wird fiir die weitere Verrech-

1) Vgl. S. 87. 
2) V gl. S. 79. 
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nung nicht berucksichtigt, man benutzte vielmehr fur den Einsatz im 
Blockwalzwerk den angenommenen Normalpreis von 62 M. pro Tonne 
Produktion. Der Blockwalzwerkeinsatz nimmt infolgedessen diese Ge
staltung an: 

Einsatz 18 000 t Ingots a 62 M. = 1 116000 M. 

Auf 1 t Produktion kommen somit 1 116000 : 16700 = 66,82 M. 
Einsatzkosten gegen 67,96 M. 1) bei der Bestandsbuchpreisverrechnung. 
Die Blockwalzwerkselbstkosten stellen sich danach auf: 

Einsatz pro t Produktion . . . . . . 
Fabrikationskosten pro t Produktion 

In Summa .. 
Ab Gutschrift 

In Summa .. 

. 66,82 M. 
2,19 M. 2) 

69,01 M. 
2,546 M. 2) 

66,464 M. 

Der Bloomspreis betragt dagegen 67,604 M. 2). Der Unter
schied ist schon wesentlich groBer und beruht auf der erheblichen Ab
weichung des Normalpreises (62 M.) gegen den Bestandsbuchpreis 
(63,05 M.) 3). 

Da im Walzwerk sowohl Ingots wie Blooms Verwendung gefunden 
haben, so werden im Einsatz die Normalpreise fur Blooms (66 M. pro t 
Produktion) und Ingots (62 M. pro t Produktion) zu beachten sein. 

Der Walzwerkseinsatz berechnet sich also wie folgt: 

16700 t Blooms . . . . . . a 66 M. 1102200 M. 
300 t Ingots ...... a 62 M. = 18 600 M. 

In Summa bei 15 000 t Prod. 1120800 M. 

Auf 1 t Produktion kommen somit 74,72 M. Einsatzkosten. Die 
Walzwerksselbstkosten bestehen aus folgenden Werten: 

Einsatz pro t Produktion 74,72 M. 
Fabrikationskosten pro t Produktion 12,09 M. (Seite 93) 

In Summa. 86,81 M. 
Ab Gutschrift 4,00 M. (Seite 93) 
In Summa. 82,81 M. 
Adjustagekosten 12,89 M. (Seite 93) 

In Summa. 95,70 M. 

Auch hier zeigt sich ein noch erheblicher Unterschied zwischen den 
Walzwerksselbstkosten nach der N ormalpreisverrechnung und der 

1) VgI. S. 90. 
2) Vgl. S. 90. 
3) Vgl. S. 89. 
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Bestandsbuchpreisverrechnung, was auf die groBere Abweichung des 
Normalpreises (66 M.) von dem Bestandsbuchpreise (67,62 M. Seite 93) 
zurlickzuflihren ist. 

Unterscheiden sich die Normalpreise nicht allzuweit von den Be
standsbuchpreisen (vgl. Roheisenpreise), so werden die ermittelten Selbst
kosten nach beiden Verfahren annahernd dieselbe Hohe erreichen (vgl. 
Stahlwerksselbstkosten). 1m umgekehrten Fane konnen aber erhebliche 
Differenzen entstehen, so daB Selbstkosten, die nach der Normalpreis
verrechnung gefunden wurden, oftmals kaum noch ein Ausdruck der 
wirklichen Verhaltnisse sind. 

Jngofs· 
selbsfkosfen 

Einsalz 

Blo·oms-
selbslkosten 

Einsafz 

elbslkosten der S 
Wa IzwerkserzetJ.llnisse 

Einsafz 

Norma/preise 

IfopHoheisen ftftoJngols for BI()(}ms 
pro t ppot prot 

Fig. 12. 

Die Hauptschwierigkeit des Berechnungsverfahrens besteht also 
in der geschickten Festsetzung der Normalpreise. Infolgedessen mliBte 
man verlangen, daB die Normalpreise sich moglichst eng an die wirk
lichen Gestehungskosten anschlieBen und daB sie nie auf lange Zeit fest
gesetzt werden. 1) 

:) Schmalenbach sieht den Wert des Normalpreises darin, daB er "unver
andert bleibt" und zwar fiir eine "langere Zeit", wenn "er sich nicht als dauernd 
unrichtig erweist" (S. 173). Nach unserer Ansicht liegt darin gerade sein 
wesentlicher Fehler; denn schon wahrend eines J ahres entstehen so viele .Ande
rungen in den Produktpreisen, daB die Verwendung der Normalpreise eigentlich 
nur in verhaltnismaBig wenig Fallen angebracht ist. 
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Weder die eine noch die andere Forderung wird in der Praxis bei 
der Normalpreisverrechnung erfiillt, so daB durch diese Methode exakte 
Selbstkosten selten zu erwarten sind. 

Stellen wir nun den Vorgang schematisch dar, so ergibt sich die 
Figur 12 (s. S. 183). 

Die Teile des gemischten Betriebes bleiben also in rechnerischer 
Beziehung vollkommen unabhangig voneinander, so daB die Selbst
kosten jedes Betriebes ohne Riicksicht auf die des vorigen berechnet 
werden konnen 1). Es ist dies ein Punkt, der sich in allen Argumenten 
fiir die Begriindung der N ormalpreisverrechnung findet. Er mag auch 
in den Werken eine gewisse Berechtigung haben, die die Selbstkosten 
in verschiedenen Bureaus des Betriebes aufstellen. DaB unter dies en 
Umstanden die Betriebsleiter den Wunsch haben, die Selbstkosten mog
lichst unabhangig voneinander tatigen zu konnen, ist klar. Es ist aber 
als ein bedauerlicher Fehler anzusehen, daB in einem kombinierten Be
triebe 2) eine dezentralisierte Selbstkostenrechnung sich breit machen 
kann. Gliicklicherweise hat sich der Einheitsgedanke doch soweit durch
gedrungen, daB wir mit dies em Moment heute kaum mehr zu rechnen 
haben. Trotzdem halt man mit einer gewissen Zahigkeit an der Fiktion 
der Unabhangigkeit fest und sucht den Glauben zu erwecken, daB die 
Fertigstellung der Selbstkosten durch die Einfiihrung einer liickenlosen 
Verrechnung wesentlich verzogert werden konnte. Auch Schmalen
bach 3) hat sich dies em Argument angeschlossen, obwohl aus der Praxis 
geniigend bekannt ist, daB Schwierigkeiten bei einer geeigneten Zentrali
sation in keiner Weise entstehen. 

Die Marktpreisverrechnung setzt in die Selbstkostenberechnung 
die stets wechselnden Preise des freien Verkehrs ein, wahrend bei 
der N ormalpreisverrechnung derselbe Einheitssatz fUr lange Zeit be
stehen bleibt. 

1) Vgl. Calmes S. 142. 
2) Es ist immer nur an gemischte Betriebe mit Abteilungen, die sich in 

einer raumlichen Einheit befinden, zu denken. 
3) Schmalenbach sagt (S. 171): "Da die Verrechnung erst nach Ablauf 

der Rechnungsperiode, in der Regel erst nach Ablauf des Monats erfolgen kann, 
miissen diejenigen Unterbetriebe, die von anderen Unterbetrieben Waren be
ziehen, mit ihrer eigenen Abrechnung auf die Abrechnung der anderen warten. 
In solchen Unternehmungen, in denen eine ganze Reihe von Betrieben, bei der 
Urproduktion beginnend und bei der verarbeitenden Ware schlieBend, hinter
einander geschaltet ist, kann diese Abhangigkeit, die namentlich die Veredlungs
werkstatten trifft, recht sttirend werden." Schmalenbach macht diese Ein
wendungen gegeniiber der Produktionskostenpreisverrechnung, allerdings ge
schieht dies nicht urn die Normalpreisverrechnung zu stiitzen. Dennoch kiinnen 
wir diese Punkte hier anfiihren. Zu betonen ist aber, daB, so lange die liickenlose 
Verrechnung aller Kosten nur fiir die Betriebe erstrebt wird, die raumlich eine 
Einheit bilden, diese Befiirchtung jedes Grundes entbehrt. Zur Berechnung 
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Da der Einsatz den Hauptanteil der Selbstkosten ausmacht, 
so wird dadurch in dieselben eine gewisse Gleichformigkeit hineinge
bracht. In dieser Tatsache liegt der Grund, daB die Normalpreisver
rechnung von vie len Werken vorgezogen wird 1). 

Es ergibt sich aber eigentlich von selbst, daB der ProduktionsprozeB 
im Laufe der Monate kein einheitlicher sein kann und daB deshalb die 
Erfolge bald besser bald schlechter sind. Der Jahresdurchschnitt bewegt 
sich wohl immer auf einer mittleren Linie. Die Verfechter der Normal
preisverrechnung erkliiren deshalb mit einem gewissen Schein des Rechts, 
daB nicht die zickzackformige Bewegung der wirklichen Selbstkosten, 
sondern die mittlere ausgleichende Linie eine tiefergehende Einsicht 
in den Aufbau derselben gabe. Richtige und exakte Selbstkosten ent
stehen aber dadurch nicht, Gerade fllr den gemischten Betrieb ist die 
Darstellung der Schvt'ankungen jedes Teiles das gewiinschte ZieI 2). In 

der Monatsselbstkosten eines groBen gemischten Hiittenwerkes sind bei An
wendung der Bestandsbuchpreisverrechnung hOchstens 8 Tage notig. Beispiels
weise werden die Lohne aus der letzten Halfte des J anuar erst gegen Mitte Februar 
ausgezahlt. Somit stehen die Lohnlisten nach dem 15. Februar dem Selbstkosten
bureau zur Verfiigung, das Ende Februar die Januarselbstkosten ermittelt. 

1) Vgl. Calmes S. 142. 
2) Wie sich aus der Cal messchen Darstellung ergibt, "bildet das ver· 

brauchte Eisenerz ca. 20 % der Selbstkosten des Roheisens, dieses ca. 90 % der 
Selbstkosten des Rohstahls und letzteres ca. 70-80 % der Selbstkosten der 
fertigen Walzerzeugnisse. Daraus folgt, daB auch geringe Schwankungen in den 
Selbstkosten des verbrauchten Zwischenprodukts eine entsprechende Wirkung 
auf die Selbstkosten des Erzeugnisses ausiiben wiirde, wenn die Zwischenprodukte 
zu den jeweiligen Selbstkosten von einem Betrieb zum andern verrechnet wiirden. 

Die Normalpreise sind daher der Wall, durch den sich jeder Betrieb von 
dem andern isoliert und es ist klar, daB durch dieses System die kritische Be
urteilung der Selbstkosten der einzelnen Betriebe und die statistische Vergleichung 
der Ergebnisse eines Betriebes fiir mehrere Perioden bedeutend erleichtert wird, 
da jede Schwankung in den Selbstkosten ihre Ursache nur innerhalb eines jeden 
Betriebes haben kann" (S. 141). 

Wenn Calmes der Ansicht ist, daB durch die Normalpreisverrechnung 
ein solcher Wall urn die Betriebe gelegt wird, daB die Ursache der Schwankungen 
nur innerhalb des Betriebs zu suchen ist, so irrt er. Nehmen wir den Fall an, 
daB Hochofen und Stahlwerk in der gedachten Weise getrennt sind, daB also das 
Roheisen zu einem Normalpreise im Stahlwerk verrechnet wird. 

Die Beschaffenheit des Roheisens solI nun derart sein, daB der Abbrand 
urn 2 % steigt. Die Selkstkosten werden dadurch ungiinstig beeinfiuBt und doch 
ist die Ursache der Schwankung nicht im Stahlwerk sondern im Hochofen zu 
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demselben laBt sich mit voller Deutlichkeit jede einzelne Phase del' Be
triebsentwicklung verfolgen. Insbesondere muB Gelegenheit geboten 
sein, die wechselnden Einsatzverhaltnisse, die wesentlich auf die Ge
staltung del' Selbstkosten einwirken, in allen Betrieben bis in die kleinsten 
Details verfolgen zu konnen. Die N ormalpreisverrechnung macht dies 
fiir die Preisansatze unmoglich. Tritt zur Verwendung von Normal
preisen noch del' Gebrauch anderer Normalien z. B. in del' Fixierung des 
Abbrandes auf einen bestimmten Prozentsatz, so vermag eine solche 
Selbstkostenrechnung in keiner Weise zur Erkennung del' Betriebsergeb
nisse dienen. Infolgedessen ist die Methode del' N ormalpreisverrechnung 
abzulehnen. 

Wenn auch durch die Art del' Normalpreise bedingt ist, daB die Ge
winne odeI' Verluste del' Zwischenstadien viel kleiner werden mussen als 
bei del' Marktpreisverrechnung, so entstehen solc'he doch immerhin. 
Fill' die Beurteilung del' Methode bleibt es vollstandig gleich, ob die 
Fehler groB odeI' klein sind. Es genugt, wenn das Vorhandensein von 
Zwischengewinnen bzw. Verlusten nachgewiesen wird. Ob wir nun diese 
Betrage rechnungsmaBige Gewinne odeI' Verluste und die del' Markt
preisverrechnung wirkliche nennen, ist irrelevant. Tatsachlich sind die 
festgestellten Zwischengewinne odeI' Verluste nul' rechnungsmaBige Be
trage, da ihre Existenz in del' Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Damit 
ist abel' zugleich nachgewiesen, daB die Normalpreisverrechnung nicht 
die vollstandige Weiterverrechnung del' Produktionskosten vonBetriebs
zu Betriebsteil des gemischten Werkes garantieren kann. Die Normal
preisverrechnung ist deshalb nicht als die glucklichste Losungsform 1) 
desZusammenhangproblems in den von uns imAuge gehabten gemischten 
Betrieben zu bezeichnen. 

suchen. Gerade, weil das Produkt des einen Betriebes den Hauptanteil am Ein
satz der folgenden Abteilung hat, erscheint es unpraktisch, eine rechnerische 
Trennung vorzunehmen, die sich in Wirklichkeit nicht aufrechterhalten laBt. 

Die Veranderungen del' Selbstkosten innerhalb eines Betriebes lassen sich 
abel' auch bei del' Bestandsbuchpreisverrechnung genau nachweisen, wenn nur 
fiir jeden Posten del' Durchschnittswert pro Tonne Produktion ermittelt wird. 
Auch die statistische Vergleichung der Ergebnisse wird nicht erschwert, sondern 
laBt sich mindestens ebensogut bewerkstelligen wie bei del' Normalpreisver
rechnung. Unser Werk, das die Bestandsbuchpreisverrechnung ausgebaut hat, 
ist im Besitze einer ausgezeichneten vergleichenden Statistik, die iiber Jahr
zehnte hinausreicht und jedes Teilglied del' Selbstkosten beachtet. 

Diese von Calmes dargesteHten Vorziige sind deshalb nicht als eine spe
zifische Eigentiimlichkeit der Normalpreisverrechnung anzusehen. 

Auch bei Schmalenbach (S.174) findet sich derselbe Irrtum vertreten. 
Nicht nur bei del' Normalpreisverrechnung, sondern gerade bei der Bestands
buchpreisverrechnung liiLlt sich die "spezielle Betriebsgebarung" am deut
lichsten erkennen. Vgl. die obigen Ausfiihrungen. 

1) Schmalenbach will den Normalpreis (Bd. III, S. 174) nicht als "falsch" 
und andere als "richtig" bezeichnet haben. Er sagt, daB es auf den Fall, auf den 
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c) Die Proportionalpreisverrechnung. 

Die Proportionalpreisverrechnung ist insbesondere von Sc h malen
bach in den Vordergrund geschoben worden und er glaubt in ihr ein 

Fig. 13. 

Mittel gefunden zu haben, die Schwierigkeiten der Verrechnungspreise zu 
losen. Er geht von dem Gedanken aus, daB nur ein Teil der Selbstkosten 
fortlaufend von Betrieb zu Betrieb zu verrechnen ist (proportionale 

"Zweck" ankommt, ob der Normalpreis verwendbar ist. Nach seiner Meinung 
ist der Normalpreis eine geeignete Unterlage fUr den AbschluB eines Jahres
vertrages. Darin muB man Schmalenbach recht geben. Beim Kauf auf langere 
Zeit wird man die Selbstkostenpreise fUr groBere Zeitraume in Betracht ziehen. 
Derartige Uberlegungen kommen aber in Vorkalkulationen in Betracht und fiir 
diesen Zweck sind die Normalpreise ausgezeichnet. Wir haben es bei Berechnung 
der GroBeisenindustrieselbstkosten aber mit einer Nachkalkulation zu tun, die 
wir zweckmaBigerweise auf exakten Zahlen aufbauen. Vgl. S.201. 
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Kosten), wahrend der Rest fUr das Gesamtwerk in einer Summe ermittelt 
wird und von dem Verkaufsbureau bei Bestimmung der Preise zu be
rucksichtigen ist. (Fig. 13). 

DaB Schmalenbach sich auf den Standpunkt stellt, daB die zu
sammenhiingenden Betriebe untereinander in rechnerische Abhangig
keit gebracht werden sollen, ist sicherlich in systematischer Beziehung 
als ein Fortschritt zu verzeichnen. Wir werden nun zu untersuchen 
haben, ob die Methode vom Standpunkt der strengen Einheit des ge
mischten Betriebes aus als brauchbar und einwandfrei anzusehen ist. 

Zuerst mussen wir uns vergegenwartigen, wie Schmalen bach zu 
dem Gedanken kam. Sein Ausgangspunkt bildete die Entdeckung, daB 
es proportionale, fixe, degressive und progressive Unkosten gibt. Dabei 
lassen sich nach ihm die progressiven und degressiven Unkosten wieder 
in fixe und proportionale aufteilen, so daB wir es also bei einer Analyse 
samtlicher Kosten im Grunde genommen nur mit fixen und proportio
nalen Kostenteilen zu tun haben. Auf dieser Grundidee der Unkosten
entwicklung und Bewegung baut er das System der Proportionalpreis
verrechnung auf. Wollen wir somit letztere auf ihre Brauchbarkeit 
untersuchen, so mussen wir in eine Kritik der Grundprinzipien eintreten. 
Gibt es uberhaupt proportionale Kosten? Es kann nicht geleugnet 
werden, daB einzelne Positionen in einer ganz engumschriebenen 
Zeit und unter ganz bestimmten Voraussetzungen sich proportional 
entwickeln Mnnen. S c h mal en b ac h fuhrt beispielsweise den Hoch
ofenbetrieb an und meint, daB die verbrauchten Erze und die Kalkkosten 
ausgesprochen proportional verlaufen. In Wirklichkeit trifft dies nicht zu. 
Denn nicht nur kann innerhalb mehrerer Monate die Qualitat der 
Erze leiden, es konnen Storungen im Hochofen eintreten, sonstige Ein
Husse, die nicht voraussehbar sind, machen sich bemerkbar, es kann 
auch eine andere Mischung der Erze vorgenommen werden, so daB der 
Erzeinsatz pro Tonne Roheisen ziemlich starkem Wechsel ausgesetzt 
ist. Aile diese in sich ganz verschiedenartigen Grundlagen wirken auf 
den Erzeinsatz ein, so daB das Gegenteil der proportionalen Verwertung 
erreicht werden kann. 

Da der mehr oder minder proportionale Verlauf des Erzeinsatzes 
das Ergebnis der Selbstkosten wesentlich beeinHussen kann, so wird 
gerade in der Praxis sehr daruber gewacht, in welcher Weise sich diese 
Zahlen entwickeln. 1st es doch mit einer der Hauptaufgaben des Hoch
ofenleiters die Erzkosten pro Tonne Roheisen gunstig zu gestalten. Wurde 
der Proportionalcharakter, wie ihn Schmalen bach annimmt, in diesem 
FaIle anwendbar sein, so ware es den Ingenieuren leichter und ihnen 
manche Arbeit erspart. 

Gerade an diesem Beispiele konnen wir aber auch auf den Kern der 
Sache eingehen und das Berechtigte des Grundgedankens herausschalen. 
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Wenn keine Storungen eintreten wurden, wenn die Qualitat der Erze 
dieselbe bliebe und wenn das Mischungsverhaltnis sich nicht anderte, 
so konnte man von einem proportionalen Verlauf der entstehenden 
Erzkosten sprechen. Die Proportionalitat setzte somit voraus, daB 
hemmende Einflusse sich nicht zeigen. Nach den Erfahrungen kann man 
aber ruhig behaupten, daB dies selten eintrifft und daB die mehrfache 
Hemmung die Regel ist und einen unproportionalen Verlauf verursacht. 
Fur die Einsatze der ubrigen Betriebe und fUr Koks trifft ganz genau 
dasselbe zu. 

So wie wir feststellen konnten, daB die angeblich proportionalen 
Kosten einen abnormalen Verlauf nehmen, so ist es auch mit den fixen 
Unkosten. Auch hier kann wieder zugegeben werden, daB einzelne Teile 
wohl eine unabhangige Entwicklung von der Produktionsmenge haben. 
Bei den Lohnen finden wir in Huttenwerken zahlreiche Systeme, die 
einen teils proportionalen, teils degl'essiven oder progressiven Charakter 
tl'agen. Fassen wir nun die Lohne, wie es meistenteils geschieht, zusammen 
zum Zwecke del' Verrechnung, so laBt sich selten feststellen, in welcher 
Weise die Bewegung der Gesamtsumme verlauft. Es wurde auch nur 
eine zeitl'aubende, ergebnislose Arbeit sein, wenn wir jeden Selbstkosten
posten so zerlegen wollten, daB wir die proportionalen und fixen Teile 
vollig trennten. 

In der Theol'ie sind die Gedanken Sch malen bachs zweifellos 
schon, aber die Praxis gestaltet sich meistens so verschiedenartig, daB 
derartig kunstlich aufgestellte Systeme nicht uberall durchfuhrbar 
sind. 

Vor allem ist anzuerkennen, daB die Verrechnung der Betl'iebsteile 
untel'einander in ununterbrochener Weise erfolgen solI. Da aber nur die 
proportionalen Kosten von einem Betrieb zum anderen ubertragen 
werden, so kann man aus den Selbstkostenwerten der Teilprozesse keinen 
SchluB auf die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Gesamtkosten 
machen. Die Verrechnung erfolgt somit nicht nach der Art der Ent
stehung der Kosten in gemischten Betrieben und kann deshalb auch 
von diesem Standpunkt aus nicht als Ideal betrachtet werden. 

Dadurch wird aber die Proportionalpreisverrechnung auch zur 
exakten Betrachtung der Betriebsergebnisse ungeeignet. 

Es steht auBer aHem Zweifel, daB die Selbstkosten heute mehr denn 
je fill' diesen Zweck von wesentlicher Bedeutung sind. Das muB beachtet 
werden, wenn ein System auf seine Gute untersucht wird. Insbesondere 
aber sind es gerade die Kosten, die Schmalenbach unter die fixen 
verrechnet, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedurfen. Nach der 
Methode S c h m a len b a c h s sollen diese Summen in einer Position ge
sammelt werden. Es ist zweifeHos, daB eine klare Einsicht in die Ent
stehung derselben nicht moglich ist. Dadurch konnte aber nicht in ge-
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nugendem Malle auf eine Verringerung dieser Kosten hingearbeitet 
werden. 

Es ergibt sich somit, daB die Proportionalpreisverrechnung zur Auf
stellung der Selbstkosten gemischter Grolleisenbetriebe 1) in 
keiner Weise verwertbar ist, da dieGliederung der Kosten in proportionale 
und fixe teils unmoglich, teils unpraktisch erscheint und daB dadurch 
die Einsicht in die Betriebsverhiiltnisse nicht erleichtert sondern nur 
erschwert wird. 

Sieht man genauer zu, so will es scheinen, ob als die Proportional
preisverrechnung von Schmalenbach eigentlich nur fur die Zwecke 
der Vorkalkulation eingefuhrt werden solI. Sobald diese Frage in den 
Vordergrund geschoben wiirde, vermochte man sicherlich der Methode 
gegenuber einen anderen Standpunkt einzunehmen. Da aber bei den 
Selbstkosten der GroBeisenindustrie von einer Vorkalkulation im ge
wohnlichen Sinne des Wortes keine Rede sein kann, so bedarf es 
keiner weiteren Erorterung uber diesen Punkt. 

Wenn es ferner in einzelnen Huttenwerken Methoden gibt, die der 
Proportionalpreisverrechnung sich scheinbar nahern, so sind die Griinde 
nicht hervorgerufen aus den Gedanken, die zu der Proportionalpreis
verrechnung fuhrten und konnen auch nicht zum Beweise der Richtig
keit derselben herangezogen werden. 

Es kommt vor, dall man die Generalunkosten zum Teile aus den 
Selbstkosten ausscheidet und VOID Gewinn abzieht. 

In dem einen uns bekannten FaIle 2) war die Summe der Handlungs
unkosten seit langen Jahren fixiert. Obwohl die wirtschaftlichen Ver
haltnisse sich von Grund auf geandert hatten, behielt man den Satz aus 

1) Es muB ausdriicklich betont werden, daB die Feststellung sich nur auf 
das Verhaltnis der Proportionalpreisverrechnung zur Selbstkostenrechnung (Nach
kalkulation) der GroBeisenindustrie, soweit sich der Betrieb an einem Orte be
findet, bezieht. In anderen Gewerbe- und Industriezweigen mag die Proportional
preisverrechnung ihre Berechtigung haben. Uns selbst ist ein passendes Beispiel 
bekannt geworden: Bei der Kalkulation der MaBstiicke eines groBen Spezial
geschaftes werden die Stoffe aus der Abteilung Stofflager bezogen, die dann in 
der MaBabteilung verarbeitet werden. Es ist klar, daB jede derselben eine be
sondere Kalkulation aufweist. Seitens des Stofflagers werden der MaBabteilung 
die Stoffe in R"echnung gestellt, so daB wir auch hier Verrechnungspreisen be
gegnen. Nun iibertragt das Stofflager die Stoffe zu dem Einkaufspreise loco Haus 
exkl. der Generalunkosten. Es sind also nur die proportionalen Materialkosten, 
die von Abteilung zu Abteilung gehen. Die Generalunkosten beider Abteilungen 
werden dann in der Kalkulation der MaBabteilung beriicksichtigt. 

2) Siehe unser Beispiel (S.39). Die Handlungsunkosten werden danach 
seit Jahren mit ca. 720000 M. verrechnet, wahrend der wirkliche Aufwand die 
doppelte Summe ausmachte. Der Restbetrag wurde auf Gewinn- und Verlust
konto yom Gewinn abgezogen. 



Das Problem der Verrechnungspreise. 191 

Bequemlichkeitsgriinden bei. In. dem anderen FaIle 1) schied man die 
Generalunkosten deshalb aus, wei! man den Anschein erwecken wollte, 
als ob die Selbstkosten niedriger waren als die eines anderen Werkes. 
Die Motive und Grundgedanken sind somit bei beiden so vulgarer Art, 
daB man sie keinesfalls mit der Proportionalpreisverrechnung in Be
ziehung setzen kann. 

d) Die Produktionskostenpreisverreclmung.2) 

Als ein auBerordentlicher Fortschritt muB es bezeichnet werden, 
daB man in einigen Werken, die Selbstkostenberechnung der einzelnen 
Abteilungen eines gemischten Betriebes in un mi tte 1 baren Zu
sammenhang brachte. 

Als ein Versuch zur Erreichung dieses Zieles ist die Produktions
preisverrechnung anzusehen 3), Man setzt dabei den Selbstkostenpreis 
des liefernden Betriebes direkt in den Einsatz des weiterverarbeitenden. 

1) Es h andelt sich dabei auch nur urn Handlungsunkosten, die man General 
unkosten nannte. Jedenfalls umfassen diese Posten nur geringe Teile der Summen, 
die Schmalenbach unter die "fixen" zu verrechnen wiinscht. Ahnlich verhiHt 
es sich mit dem von Heymann angegebenem Beispiele. Vgl. die Anmerk. auf 
S.179. - Desgleichen ist die AuBerung des Generaldirektor Kaiser-Wetzlar zu 
beurteilen, der erwahnt, daB in den von ihm angegebenen Selbstkosten die Ab
schreibungen fehlen. Kontradiktorische Verhandlungen iiber die Deutschen 
Kartelle, S.197, Heft 5, 1904, bei Siemenroth, Berlin. 

2) Der Ausdruck: Produktionskostenpreisverrechnung stammt von 
Schmalenbach (S.170). Mag man iiber die ZweckmaBigkeit und Schonheit 
der Wortverbindung streiten, jedenfalls ist es notwendig, die vorhandenen Be
griffe, soweit sie nicht zu umgehen sind, zu verwenden. - R u p p hat die 
Bezeichnungsweise nicht iibernommen, sondern spricht nnr von einer Verrechnung 
der Selbstkosten. - Desgleichen erwahnt Schuchart an einer Stelle, daB die 
"Selbstkosten" verrechnet sind. - Auch Heymann spricht "von einer Verrech
nung der iiberwiesenen Produkte in den Selbstkosten" (vgl. Anm. S. 179). 

3) Schmalenbach macht (S.I71) auf die Schwierigkeiten, die bei der 
Produktionskostenpreisverrechnung entstehen, aufmerksam. Er erwahnt, daB 
z. B. "der im Januar gezahlte Betrag fUr eine groBere Reparatur" nicht "in voller 
Hohe dem Januar angeschrieben werden" diirfe. "Rechnungen fUr bezogene 
Hilfsmaterialien, Werkzeuge usw. diirfen nicht ohne weiteres dem Monat zur 
Last fallen, in dem sie eingehen; Gehalter, die nicht monatliche sind, z. B. Be
triebstantiemen, darf man nicht fUr den Monat verbuchen, in dem sie gezahlt 
werden. Es muB vielmehr eine dem wirklichen Produktionsaufwand entsprechende 
zeitliche Verteilung stattfinden usw." Eigentlich ist dies selbstverstandlich und 
in der Praxis wird dies auch beachtet. Zudem sind diese Schwierigkeiten leicht 
zu iiberwinden. Vor allem aber kann man diesen Punkten nicht die Bedeutung 
beimessen, die ihnen Sch malen bach gibt. Wenn Sch malen bach dann auf 
S. 172 die Behauptung aufstellt, daB, wenn man die "Betriebe auf ihre Arbeits
weise" priifen will, daB man dann nicht den einen Betrieb durch die "Siinden 
der anderen" leiden lassen darf, so entspricht dies kaum den wirklichen Ver
haltnissen. Wir verweisen dabei auf die Anmerkung auf S. 184. 
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Zur Klarlegung der Verrechnungsmethode wollen wir von dem Bei
spiel in unserer Darstellung ausgehen und statt der Bestandsbuchpreise 
Produktionskostenpreise verwenden. 

Der Roheisenselbstkostenpreis betragt 51,022 M.I), der Bestands
buchpreis der Roheisens 50,97 M. 2). Der Unterschied ist in dies em FaIle 
minimal. 1m Stahlwerk werden nun 18 500 t 2) Roheisen konvertiert, 
wahrend die Monatsproduktion des Hochofens nur 18 000 t 3) betragt. 
Infolgedessen miissen 500 t 4) vom Lagerbestand verwendet werden. 
Die 18000 t werden zu dem Selbstkostenpreis (Produktionskostenpreis) 
von 51,022 M. 4) und die 500 t 4) zu dem des Monats, in welchem sie 
erzeugt worden sind (50 M. 5) pro Tonne) verrechnet. 

Der Stahlwerkseinsatz stellt sich also auf: 

Roheisen . . . . 18000 t a 51,022 M. 118 396,00 M. 
Roheisen . . . . 500 t a 50,00 M. 25 000,00 M. 
Restblocke usw. . 100 t a 30,00 M. 3 000,00 M. 6) 
Schrott. . . 1 041 t a 50,00 M. - 52050,00 M. 6) 
Ferromangan 147 t a 248,86 M. 36582,42 M. 6) 
Ferrosilizium 7 t a 140,78 M. 985,46 M. 6) 
Spiegeleisen 65 t a 72,46 :LVI. 4742,40 M. 6) 

----------------------~~-
In Summa . 1040756,00 M. 

Produziert worden sind 17 500 t Ingots. 
Der Einsatz pro Tonne Fabrikat betragt also: 

1040756 : 17500 = 59,47 M. 

Unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB die iibrigen Kosten die
selben bleiben, stellten sich die Stahlwerksselbstkosten nach dies em 
Verfahren auf: 

Einsatz pro t Produktion .. .... 
Fabrikationskosten pro t Produktion 
In Summa .. 
Ab Gutschrift 

In Summa .. 

59,47 M. 
8,80 M.7) 

68,27 M. 
5,106 M. 8) 

63,164 M. 

Die ermittelte Summe weicht von den Selbstkosten nach den Be
standsbuchpreisen (63,144 M.l 9) nur um wenige Pfennige ab, was seine 

1) Vgl. S. 79. 
3) V gl. S. 85. 
3) VgI., S. 79. 
') VgI. S. 84/85. 
6) Vgl. S. 84. 
S) Vgl. S. 86/87. 
7) V gl. S. 87. 
8) VgI. S. 87. 
9) Vgl. S. 87. 
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U rsache in der schon erwahnten geringen Differenz beider Verrechnungs
preise hat. 

Die gesamte Stahlwerksproduktion wird im Blockwalzwerk vor
gewalzt. Infolgedessen werden die 17 500 t mit 63,164 M. in die Blooms
selbstkosten eingesetzt. AuBerdem werden noch 500 t mehr verarbeitet, 
die auch vom Lager zu entnehmen sind. Der Gestehungspreis dieser 
Mengen belief sich auf 62 M. pro Tonne, so daB der Blockwalz
werkseinsatz sich folgendermaBen gestaltet: 

17 500 t 1) a 63,164 M. 1 105370,00 M. 
500 t 1) a 62,00 M. = 31000,00 M. 

------------------In Summa 1 136370,00 M. 

Bei einer Produktion von 16700 t2) Blooms erreichen die Einsatz
kosten pro Tonne vorgewalzter Blocke: 

1 136370 : 16 700 = 68,05 M. 

Vorausgesetzt, daB alle ubrigen Verhaltnisse gleich bleiben, Willden 
die Blockwalzwerksselbstkosten folgende Hohe erreichen. 

Einsatz pro t Produktion . . . . . 68,05 M. 
Fabrikationskosten pro t Produktion 2,19 M.3) 

In Summa. . 70,24 M. 
Ab Gutschrift 2,546 M. 3) 

In Summa. . 67,694 M. 

Die ganze Blockwalzwerksproduktion von 16700 t wird im Walz
werk weiterverarbeitet und zwar zu dem Gestehungspreise von 67,694 M. 

Fernerhin werden aber noch weitere 300 t der Stahlwerkserzeugung 
(Ingots) benotigt. Da die gegenwartige Monatsproduktion bereits ver
arbeitet ist, so mussen die 300 t vom Lager zu dem Selbstkostenpreis 
von 62 M. entnommen werden. 

Der Walzwerkseinsatz setzt sich wie folgt zusammen: 

16 700 t 4) it 67,694 M. 1 130499,80 M. 
300 t ") a 62,00 M. = 18 600,00 M. ------------------In Summa 1 149 099,80 M. 

Auf 1 t Produktion kommen somit: 

1 149099,80 : 15000 = 76,61 M. Einsatzkosten. 

Die Walzwerksselbstkosten wurden nun folgende Zusammen
setzung annehmen: 

1) VgI. S. 90. 
2) V gl. S. 90. 
3) VgI. S. 90. 
') VgI. S. 93. 

Wagner, Selbetkostenberechnung. 13 
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Einsatz pro t Produktion . . . . . 
Fabrikationskosten pro t Produktion 

In Summa .. 
Ab Gutschrift. . 

In Summa ... 
Adjustagekosten . 

In Summa ... 

76,61 M. 
12,09 M. 1) 

88,70 M. 
4,00 M. 1) 

84,70 M. 
12,89 M. 1) 

97,59 M. 

Nach der Bestandsbuchpreisverrechnung stellten sich die Walz
werksselbstkosten auf 97,52 M. 2). Die ganz minimale Differenz konnte 
den Glauben erwecken, als ob beide Methoden zu annahernd demselben 
Resultate kamen. Ein solcher SchluB ist aber nicht gerechtfertigt. Des
halb ist erst festzustellen, warum in dies em FaIle zwischen beiden Werten 
nur ein solch geringer Unterschied zutage tritt. 

Bei genauer Betrachtung finden wir, daB die im Hochofen, Block
walzwerk, Stahlwerk erzeugten Mengen vollstandig in den nachfolgenden 
Betrieben verarbeitet werden. AuBerdem bedurfte das Stahlwerk und 
das Blockwalzwerk noch weiterer Mengen, die von dem Lager entnommen 
worden sind. 1m Verhaltnis zu dem Gesamteinsatz sind diese Quantitaten 
nur gering, so daB eine wesentliche Beeinflussung des Produktions
kostenpreises der Haupteinsatzmcngen nicht erfolgt. Um die Bestande 
an Roheisen, Ingots und Blooms, die noch auf Lager sind, kummert sich 
die Produktionskostenpreisverrechnung erst, wenn diesel ben verarbeitet 
werden. Dann treten sie mit ihren zugehorigen Produktionskosten in die 
Verrechnung ein. Bei der Bestandsbuchpreisverrechnung dagegen wird 
der Selbstkostenpreis jedes Monats durch die Lagerwerte modifiziert. 
Nehmen wir nun den gunstigsten Fall an, daB keine Bestande vorhanden 
sind 3) und daB die Produktion des einen Teilbetriebes in dem anderen 
voll verwertet wurde, so muBte der Bestandsbuchpreis gleich dem Pro
duktionskostenpreise sein. Unter dieser Voraussetzung sind die Ver
rechnungen nach Bestandsbuchpreisen und Produktionskostenpreisen 
einander gleich. Wir haben somit die Produktionskostenpreisverrechnung 
als einen besonderen Fall der Bestandsbuchpreisverrechnung anzu
sehen. 

Je mehr in den Einsatzen der Selbstkosten die von dem Lager 
entnommenen Quantitaten eine Rolle spielen, desto groBer mussen die Ab
weichungen gegenuber der Bestandsbuchpreisverrechnung sein. Werden 
aber nur wenig Lagermengen verarbeitet, so nahern sich die Selbstkosten 
der beiden Verfahren. Damit haben wir die obengestellte Frage beant-

1) VgI. S. 93. 
2) Vgl. S. 93. 
3) Vgl. S. 118/119. 
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wortet und die Griinde nachgewiesen, warum die Zahlenwerte ungefahr 
gleich sind. 

Leider ist die Organisation der Betriebe selten so beschaffen, daB 
die vollstandige Verarbeitung ohne Anhau£ung von Restbestanden in 
einem groBen gemischten Werke denkbar ware. Es kann z. B. die Koks
produktion zu klein sein, so daB Koks zugekauft werden muB. Manche 
Werke produzieren mehr, andere weniger Roheisen, als zur Stahlerzeu
gung notwendig ist. Auch kann es vorkommen, daB Zwischenprodukte 
verkauft werden. Die Organisation des Werkes bringt es also mit sich, 
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RohClsenlo!lerbeslrinde 
der Monate 
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Fig. 14. 

daB in vielen Fallen die Produktion ohne das V orhandensein von Be
standen rationell nicht zu ermoglichen ist. Dadureh wird das Berech
nungsverfahren sehr erschwert. 

Man half sich auf die bereits obengenam'lte Weise, daB man die 
gegenwartige Monatsproduktion und die Lagerbestande zu den zuge· 
horigen Produktionskostenpreisen einsetzte. (Vgl. Figur 14.) 

Es konnte somit vorkommen, daB beispielsweise fiir das Walzwerk 
4 oder 5 Bloomspreise in Betracht kamen. Die Mengen sind nun selten 
auf dem Lager so getrennt, daB man ohne weiteres die zugehorigen Pro
duktionskostenpreise ermitteln kann. Deshalb laBt sich kaum eine exakte 
Verrechnung durchfiihren. 

13* 
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Wir haben also £estgestellt, daB die Produktionskostenpreis
verrechnung nur in dem einen Falle vollkommen exakte Resultate liefern 
kann, wenn die Betriebe ganz ohne Bestande arbeiten. Da dies in der 

Roheisen
se/bstkosten 

Sfrlhl
selbstkosfen 

Blooms
selbstkosten 

ferfigwaren
se/bstkosfen 
(Watzo/lrk) 

Fig. 15. 

ffoheisen
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Praxis wohl kaum vorkommt, werden sich 
immer Differenzen herausstellen, die nur 
unter groBen Schwierigkeiten zu beseitigen 
sind. Infolgedessen bleibt ffir die exakte 
Produktionskostenpreisverrechnung nur ein 
sehr beschranktes Anwendungsgebiet. 

e) Die Bestandsbuchpreisverrechnung. 
Die Bestandsbuchpreisverrechnung nimmt 

ihren Ausgangspunkt von der Tatsache, daB, 
wenn Waren mit ganz verschiedenen Ge
stehungspreisen verkauft werden, in der 
Praxis doch immer nur der Preis beim Ver
kauf erzielt wird, der als der Tagespreis anzu
sehen sind. Gleiche Qualitaten bei vollstandig 
verschiedenen Selbstkostenpreisen werden 
somit im Verkaufe als eine einheitliche Sache 
dargestellt. Man behandelt sie wie vertret
bare Dinge. Diesen Gedankengang hat man 
nun riickwirkend in die Verrechnungspraxis 
hineingeffihrt und festgesetzt, daB Quanti
taten gleicher Art aber verschiedener Pro
venienz und von verschiedenen Einkaufs
preisen bzw. Produktionskostenpreisen ffir 
die Produktion als eine einheitliche Masse 
zu betrachten ist. Es ist danach nicht jeder 
einzelne Preis zu berucksichtigen, sondern 
der Durchschnittspreis, den die Gesamtheit 
zur Zeit der Verwendung wert ist. Des
halb muBte zwischen zwei selbstandige Selbst
kostenaufstellungen (Koks-Roheisen) eine 
Zwischenrechnung eingeschoben werden, die 
den Zweck hat, die Mengen verschiedener 

Herkunft bei verschiedenen Preisen in einem Preis zu unifizieren. 
Dies geschieht durch die Einfiihrung des Bestandsbuches, das wir naher 
behandelt haben. 

Der Vollstandigkeit halber wollen wir auch diese Methode Bche 
matisch skizzieren (Figur 15). 

Auch daraus ersieht man, daB die Bestandsbuchpreisverrechnung 
besonderes Gewicht auf eine genaue Verrechnung von Betrieb zu Be 
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trieb legt. Durch die planvolle Verbindung der Produktion des gegen
wartigen Monats mit den vorhandenen Bestanden wird eine volle Ver
rechnung samtlicher Kosten in luckenloser Form ermoglicht. 

Die von uns dargestellte Methode zeigt aber doch an einigen Stellen 
Mangel, die nicht im Wesen des Systems ihren Ursprung haben, sondern 
sich aus N achlassigkeit einschleichen konnten. Vor allen Dingen ist es 
die wenig exakte Durchfuhrung der Verteilung der Handlungsunkosten. 

Wir haben schon gesehen, daB die Handlungsunkosten auf die 
GieBerei, die HochOfen und die Walzwerke verteilt werden und haben 
die Grunde dafiir kennen gelernt. Da aber der Hauptteil der Handlungs
unkosten nur zum Zwecke des Verkaufes verausgabt wird, also auch nur 
den Verkaufsprodukten belastet werden durfte, muBten nach dem Gesetz 
der Individualverteilung diese Summen im Bestandsbuche und nicht in 
der Selbstkostenaufstellung verrechnet werden. 

In ahnlicher Weise entstehen kleinere Fehler bei der Verteilung 
anderer Handlungsunkosten insbesondere der Steuern. Da die Ein
kommensteuer von dem Gewinne berechnet wird, letzterer sich aber 
aus der Differenz zwischen Selbstkostenpreis und Verkaufspreis jedes 
Produktes ergibt, so ware die Einkommensteuer den Konten des Be
standbuches nach MaBgabe der Gewinne zuzufugen. Auch dies geschieht 
nicht und muB soweit als Mangel bezeichnet werden. Alles in allem ge
nommen sind dies aber nur Kleinigkeiten, die an der Richtigkeit der 
Bestandsbuchpreisverrechnung zur Erzielung einer einheitlichen ge
schlossenen Verrechnung wenig iindern. 

f) Zusammenfassung. 
Vberblicken wir die Ausfiihrungen uber die Verrechnunspreise, 

so werden wir gestehen mussen, daB das Problem in ganz verschiedener 
Weise gelost worden ist. 

Um einen besseren Vergleich der 4 Hauptmethoden zu ermoglichen, 
wollen wir die gefundenen Zahlenergebnisse ubersichtlich zusammen
stellen. (Vgl. S. 198/199.) 

Aus der Zusammenstellung geht hervor, daB die Resultate der 
Normal- und Marktpreisverrechnung nicht unwesentlich von denen der 
Produktionskosten- und Bestandsbuchpreisverrechnung abweichen. 
Diese Gruppierung hat aber auch aus dem Grunde eine innere Berechti
gung, weil bei der Markt- und N ormalpreisverrechnung die aufeinander 
folgenden Selbstkosten in keinem Zusammenhange stehen, wahrend 
die Produktionskosten- und Bestandsbuchpreisverrechnung auf die 
Herstellung einer engen Verbindung groBen Wert legen. 

Die Proportionalpreisverrechnung steht in der Mitte zwischen beiden 
Gruppen und bildet gewissermaBen den Vbergang. 
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Stahl· 

Marktpreisverrechnung Normalpreisver-

Durch-

Bezeichnung Preis Summa schnitts- Preis Summa 
pro t insgesamt wert pro pro t insgesamt 

Einsatz Produktion Einsatz 

M. M. M. M. M. 

Einsatz: 
Roheisen 18 000 t. 55} 1017500 51 } 943500 Roheisen 500 t . 55 - 51 
Schrott 100 t. 30 3000 - 30 3000 
Schrott I 041 t . 50 52050 - 50 52050 
Ferromangan 147 t 248,86 36582,42 - 248,86 36582,42 
Ferrosilizium 7 t 140,78 985,46 - 140,78 985,46 
Spiegeleisen 65 t 72,46 4742,40 - 72,46 4742,40 
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werk. 

rechnung Produktionskostenpreisverrechnung Bestands buch preisverrechnung 

Durch- Durch- Durch-
schnitts- Preis Summa schnitts- Preis Summa schnitts-

preis pro t pro t insgesamt wert pro t pro t insgesamt wert pro t 
Produktion Einsatz Produktion Einsatz Produktion 

M. M. M. M. M. M. M 

- 51,022 918396 - - - -

- 50 25000 - - - -

- 30 3000 - - - -

- 50 52050 - - - -
- 248,86 36582,42 - - - -
- 140,78 985,46 - - - -
- 72,46 4742,40 - - - -
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Die Ausgestaltung der verschiedenen Methoden beruht zweifellos 
auf abweichenden Ansichten fiber die Organisation des gemischten Be
triebes. So stellt sich die Marktpreisverrechnung ein gemischtes Werk 
als eine Summe ganz unabhangiger kleiner Werke vor, wahrend nach 
der Bestandsbuchpreisverrechnung dasselbe als eine in sich vollkommene 
geschlossene Einheit betrachtet wird. 

Von diesen auBersten Grenzen der Auffassungen bilden die fibrigen 
Methoden nur zwischenliegende Glieder. 

Der Marktpreisverrechnung am nachsten verwandt ist die Normal
preisverrechnung. Ahnlich enge Bande verknfipfen die Bestandsbuch
und Produktionskostenpreisverrechnung, so daB wir die 5 Methoden 
nach der Art der Verwandtschaft in folgende Reihe bringen konnen: 

1. die Marktpreisverrechnung, 
2. die N ormalpreisverrechnung, 
3. die Proportionalpreisverrechnung, 
4. die Produktionskostenpreisverrechnung, 
5. die Bestandsbuchpreisverrechnung. 

Die Marktpreisverrechnung kann somit als keine gute Anpassungs
form an die Organisation raumlich zusammenhangender gemischter 
Betriebe betrachtet werden. 

In der Selbstkostenberechnung der reinen Werke aber und in jenen 
gemischten Werken, in denen derselben eine besondere Aufgabe zuge
wiesen ist, wird sie ihr Hauptarbeitsgebiet finden. Auch die Normal
preisverrechnung tragt im allgemeinen den Anforderungen der von uns 
betrachteten Form der gemischten Betriebe wenig Rechnung. Dagegen 
wird man sich ihrer bei der Vorkalkulation mit Vorliebe bedienen. 

Ein Umstand kommt aber noch hinzu, der es bedingt, daB man der 
Normalpreisverrechnung eine gewisse Daseinsberechtigung nicht ab
sprechen kann. Wir haben die gemischten Betriebe bis jetzt als eine 
Organisation aufgefaBt, in welcher die Abteilungen raumlich zusammen
gehOrig waren. Nun zeigt aber die Entwicklung, daB es gemischte Werke 
gibt, bei denen sich beispielsweise 

befindet. 

die Erzgruben in Lothringen, 
die Kohlengruben an der Ruhr und 
das Huttenwerk an der Saar 

Wirtschaftlich betrachtet ist das ganze eine Einheit. Dennoch 
gibt man j edem der drei Glieder eine gesonderte Verwaltung unter e in e r 
Generalleitung. Infolgedessen erweist es sich als zweckmaBig, daB auch 
die Selbstkostenberechnung an drei verschiedenen Stel1en vorg enommen 
wird. In diesem FaIle wurde sich die FertigsteIlung der Gestehungs
kosten des Hiittenwerkes bei Verwendung der Produktionskosten bzw. 
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der Bestandsbuchpreise fur Kohlen und Erz so verzogern, daB den Re
sultaten der Charakter der Aktualitat geraubt ware. 

Deshalb hat man sich teilweise auf den Standpunkt gestellt, daB 
fur den Bezug der Produkte von Betriebsteilen, die nicht raumlich mit
einander vereinigt sind, Normalpreise anzuwenden sind. Obwohlz. B. 
in unserer Darstellung im allgemeinen nur Bestandsbuchpreise ange-, 
nommen werden, sind dennoch fiir die Erze der weit von den Rutten
werken entfernt liegenden Erzgruben auch Normalpreise eingesetzt. 
Es ergibt sich daraus, daB es zweckmaBig erscheint, die Forderungen der 
Einheit in der Berechnung nur auf die raumlich zusammenliegenden 
Teile eines gemischten Betriebes auszudehnen. 

Infolgedessen wird man die Produktionskostenpreisverrechnung 
und die Bestandsbuchpreisverrechnung nur in diesem beschrankten 
Umfange als uneingeschrankt gerechtfertigt ansehen konnen, wobei die 
letztere allgemein angewandt werden kann, wahrend der ersteren nur ein 
sehr engbegrenztes Feld zugewiesen ist. 

5. Das Problem der Verrechnungspreise «nter 
Beriicksichtigung der Preisbestimmnng nach den 
hochsten Prodnktionskosten nnd der Rentenbildnng. 

a) Allgemeines. 
Es muB auffallen, daB bei der Selbstkostenberechnung eines ge

mischten Betriebes in sich so grundverschiedene Auffassungen zutage 
treten, wie wir sic im letzten Abschnitte kennen lernten. Wenn solche 
Systeme in der Praxis nebeneinander bestehen, so konnen wir annehmen, 
daB sie aus einer wirtschaftlichen N otwendigkeit geworden sind. 

In der Tat ist der Grund fur diese Erscheinung in der fast stur
mischen Konzentrationsbewegung der letzten 30 bis 40 Jahre zu suchen, 
wobei zahlreiche reine Werke sich zu gemischten Organismen zusammen
geschlossen oder ausgebaut haben. Der Zweck dieser Bestrebungen 
bestand vielfach darin, durch die Vereinigung gunstigere Selbstkosten 
zu erzielen. Infolgedessen befanden sich die gemischten Werke gegen
fiber den reinen im Vorteil. Da die Verkaufspreise der gleichen Produkte 
der reinen und gemischten Werke aber keine wesentlichen Abweichungcn 
aufweisen, so muBten sie wenigstens so konstruiert sein, daB sie auch 
fur die konkurrierenden reinen Werke noch Gewinn bringen. Es mag 
sein, daB aus der verschiedenartigen Anpassung der Selbstkosten an die 
reinen und gemischten Betriebe in ihrer Stellung zu den Verkaufspreisen 
sich manche Eigentumlichkeiten erklaren lassen. 

Nun ist man bisher der Ansicht gewesen, daB die Verkaufspreise 
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sich nach den niedrigsten Produktionskosten 1) richten wurden. In der 
Eisenindustrie scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein, da den reinen 
und gemischten Werken, die ganz verschiedene Gestehungskosten auf
zuweisen haben, die gleichen Verkaufspreise zugrunde liegen. 

Danach ist es sogar moglich, daB das Preisbestimmungsgesetz 
nach den hochsten Produktionskosten fur die GroBeisenindustrie maB
gebend ist. 

Aus den differentiellen Gestehungskosten zwischen reinen und 
gemischten Werken ergibt sich auch, daB letztere gegenuber den 
ersteren einen Sondergewinn vorzuzeigen haben, und es ware fest
zustellen, ob dieser Wert nicht eine ahnliche Konstruktion wie die 
Grundrente hat. 

1) DaB die Auffassung vielfach besteht, daB die Preise der GroBeisen. 
industrie sich nach den niedrigsten Produktionskosten richten, liHlt sich teils 
direkt, teils indirekt nachweisen. So sagt z. B. Roscher in seinen "Grundlagen 
der Nationalokonomie", Stuttgart-Berlin, Cotta 1906, auf S.313: "Die meisten 
Giiter werden zu gleicher Zeit, aber unter verschiedenen Umstanden mit sehr 
verschiedenen Kosten produziert. Urn den EinfluB dieses Verhaltnisses auf den 
Preis zu beurteilen, unterscheiden wir solche Waren, deren wohlfeilste Produktions
weise beliebig erweitert werden kann, und solche, wodurch zur Befreidigung 
des Gesamtbedarfes neben der wohlfeilen Produktionsweise auch die teueren 
Massen zur Hilfe genommen werden. 1m ersten FaIle richtet sich der Preis natUr
Iich nach den geringsten Produktionskosten." Anmerkung: "Unter die Regel 
fallen die meisten Produkte des vorzugsweise sog. GewerbefleiBes." 

DaB unter die letzteren auch die Produkte der Eisenindustrie zu fassen 
sind, ist selbstverstandlich. Noch deutlicher spricht sich N eu mann in Schon
bergs Handbuch der Politischen Okonomie aus (Bd. I, S. 227): "Wir sehen also 
2 Gesetze: Falls die beziiglich billigste Produktionsart in einem dem Bedarf ent
sprechenden MaBe ausgedehnt werden kann, tendiert der Preis dahin, sich dem 
Betrage derjenigen Kosten zu nahern, welche nach dieser billigsten Produktionsart 
notwendig sind; falls jene Voraussetzung dagegen nicht zutrifft, dahin, sich dem 
Betrage jener Kosten zu nahern, welche nach der zur Befriedigung des Gesamt
bedarfes noch in Anspruch zu nehmenden teuersten Produktionsart erforderlich 
sind. Aus dem ersteren ergibt sich z. B. die mit unendlicher Triibsal verbundene 
Verdrangung mancher Zweige der Kleinindustrie durch die billiger produzierende, 
belie big auszudehnende GroBindustrie." 

In diesen Worten wird das Gesetz direkt auf die GroBindustrie angewandt. 
Weiter geht noch Conrad (Bd. I, S. 122), der sogar das Wort Eisenwaren erwahnt: 
"Stehen beide Parteien sich vollig frei und mit gleicher Dringlichkeit ihrer An
spriiche gegeniiber, steht der Vorrat und Bedarf, Angebot und Nachfrage in 
angemessenem Verhaltnis (was im allgemeinen der Fall sein wird bei freier Kon
kurrenz, einem leicht und belie big vermehrbaren und einem entbehrlichen 
Gegenstande, Z. B. Gemiise auf dem Wochenmarkt, gewohnlichen Textil- und 
Eisenwaren usw.), so wird der Preis auf die HerstellUngskosten plus dem orts
iiblichen Gewinn durch das sich gegenseitige Uber- und Unterbieten der Kon
kurrenten herabgedriickt werden." Wir benutzen dieses Zitat nur zum Nachweis, 
daB man der Ansicht war, daB auf die Eisenprodukte das Preisbestimmungs
gesetz nach den niedrigsten Kosten anzuwenden war. 
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Vor aHem aber miiBte untersucht werden, ob durch das Preisbe
stimmungsgesetz nach den hOchsten Kosten und die Rentenbildung 
die groBen Verschiedenheiten der Verrechnungspreise erklart sind. 

b) Das Pl'eisbestimmungsgesetz nach den hochsten 
Pl'oduktionskosten in del' Gl'of3eisenindustrie. 

~) Allgemeines. 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, dem Gedankengange fiir das 
ganze Gebiet der Industrie nachzugehen. Wir haben vielmehr nur das 
Problem fiir die Eisenindustrie zu erortern und auch nur soweit es zum 
Verstandnis der Institutionen der Selbstkostenrechnung notwendig 
erscheint. 

Zu dem Zwecke muB untersucht werden, ob sich in der Eisenindustrie 
die Preise nach den niedrigsten oder nach den hOchsten Produktions
kosten richten. 

~) Konnen sich in der Eisenindustrie die Preise nach den niedrigsten 
Produktionskosten richten 1 

ZweifeHos ware dies moglich, wenn beispielsweise aHe Werke gleiche 
Produktionskosten aufzuweisen hatten. Dann vermochte der Verkaufs
preis sich nach dem aHgemeinen, das heiBt in diesem FaIle den niedrigsten 
Produktionskosten zu richten. Gibt uns die Praxis nun einen Anhalt 
dafiir, daB wir in allen Betrieben der Eisenindustrie mit denselben Kosten 
zu arbeiten haben? Dieser Punkt bediirfte einer eingehenden Erorterung, 
wenn auch sein Resultat selbstverstandlich ist (1). 

Fernerhin nimmt man an, daB die niedrigsten Produktionskosten 
dort als Basis der Verkaufspreise dienen, wo die Guter "beliebig, das 
heiBt innerhalb weiter das praktische Bedurfnis uberschreitender 
Grenzen hergestellt werden konnen 1)". Diese Voraussetzung halt 
man mit Unrecht bei der Eisenindustrie als gegeben, weswegen wir die 
selbe zu widerlegen haben (2). 

Endlich glaubt man, daB in der Eisenindustrie sich die Hohe des 
Preises nur nach dem groBeren oder geringeren Angebot (bzw. Pro
duktion) 2) richtet. Auch diese Meinung ist eine irrige, so daB darauf 
eingegangen werden muB (3). 

1. Die wichtigsten Rohstoffe der Eisenindustrie sind El'ze und 
Kohlen. Werke, die in der Nahe del' Produktionsstatte dieser beiden 

1) Vgl. Dr. E. v. Philippovich, GrundriB der Politischen Okonomie, 
Bd. I, S. 210, Tiibingen·Leipzig 1907. - Schonberg, Handbuch der Politischen 
Okonomie, Bd. I, S.297. 

2) Conrad, GrundriB, 1907, S. 122. Jena, bei Fischer. 
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Materialien liegen, sind anderen gegenuber durch Frachtvorteile auBer
ordentlich begunstigt. 

Da zu einer Tonne Roheisen 2 bis 3 Tonnen Erz (je nach der Qualitat 
derselben) und ca. eine Tonne Koks benotigt werden, so spielt die Lage 
des Werkes eine erhebliche Rolle. In der gunstigsten Situation (wenn 
beide Rohstoffe in unmittelbarer Nahe zu haben sind) befinden sich 
aber nur die allerwenigsten Werke. Der Verbrauch an Kohlen und Erzen 
ist durch die riesenhafte Entwicklung so groB geworden, daB genugendc 
Quantitaten am gleichen Orte selten zusammen existieren. Deshalb 
baut man heute die Eisenwerke entweder in der Nahe der Erz- oder der 
Kohlenlager oder man gibt denselben eine Lage, daB der Bezug beider 
zu billigen Preisen moglich ist (Seewerke). So sind die Werke in Loth
ringen und im Siegerlande auf den Erzfeldern, die der Saar, des Ruhr
reviers und Oberschlesiens in der Nahe der Kohlengruben erbaut. Ver
gegenwartigt man sich nun, daB die Gewinnung der Minette erheblich 
billiger ist als die der Erze des Siegerlandes, wenn auch der Eisengehalt 
der ersteren wesentlich niedriger ist, so werden sich aus dieser Tatsache 
schon Differenzen ergeben 1). Nehmen wir an, daB die Forderungskosten 
der Minette pro Tonne 3 M. betragen\ und der Eisengehalt im Erz 33 % 
ausmacht. Sehen wir von allen Frachtdifferenzen ab, so wi.'trde danach 
die Tonne Eisen in der Minette 9 M. und in den Erzen des Siegerlandes 
25 M. kosten. Zu beach ten ist dabei, daB die Minette (Lothringen) fast 
ganz in festen Randen ist und von den besitzenden Werken selbst ver
arbeitet wird, wahrend dies fUr das Siegerland weit weniger zutrifft. 
Deshalb sind in dem einen Falle die Gestehungskosten und in dem 
anderen die Verkaufspreise zugrunde gelegt. Aber selbst, wenn man die 
Produktionskosten des Siegerlandes zum Ausgangspunkte nimmt, wird 
die einfache Vergleichung beider Zahlen die unanfechtbare tJberzeugung 
zutage fOrdern mussen, daB die Werke, die die Minette verarbeiten, 
erheblich viel gunstiger gestellt sind, als die die Siegerlander Erz ver
hutten. Kommt noch hinzu, daB die Erze per Bahn befordert werden 
mussen, so gesellen sich eine Reihe von tJbergangsformen dazu. So 
wirdMinette an der Saarund Siegerlander Erz an der Ruhrverarbeitet. 
Unter Berucksichtigung der Frachtkosten steht die Tonne Roheisen 
im Erz 

in Lothringen am billigsten, 
an der Saar etwas teurer, 
im Siegerland noch teuerer und 
an der Ruhr am teuersten. 

1) Vgl. dariiber die Ausfiihrungen K10ekners in den kontradiktorisehen 
Verhand1ungen iiber den Stah1werksverband (S.305, Bd. IV). - Roehling 
(S.308), Sehaltenbrand (S.312), Sehmieding (S.313). 
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Voraussetzung ist dabei, daB die beiden letzteren Gruppen nurSieger
lander Erz verhutten. Das Vorkommen desselben ist aber fUr die 
Riesenproduktion des Ruhrgebietes zu klein und verhaltnismaBig zu 
teuer, so daB man sich auf den Bezug von schwedischen und spanischen 
Erzen eingerichtet hat. Setzen wir nun den gunstigen Fall, daB das 
Ruhrgebiet 60 % iges Erz zum Durchschnittssatz von 15 M. pro Tonne 
franko Werk erhalt, so wftrden fur die drei Hauptgruppen folgende Ziffern 
entstehen: 

Lothringen pro t Roheisen: 3 t Minette a 3,00 M. 9,00 M. 
Saar pro t " 3 t Minette a 5,50 M. 16,50 M. 
Ruhr pro t " 1% t Erz a 15,00 M. 25,00 M. 

In Oberschlesien, das zum groBen Teile auf Bezug fremder Erze an-
gewiesen ist, liegen die Verhaltnisse noch ungunstiger wie im Ruhr
gebiet. Es ergibt sich daraus, daB auf Grund der differenziellen Lage der 
Werke zu den Erzgebieten ganz erhebliche Unterschiede in den Selbst
kosten entstehen mussen. 

Bei dem zweiten Rohmaterial, dem Koks, treten ahnliche Ab
weichungen zutage, wenn auch vielfach in umgekehrter Reihenfolge. 
Nehmen wir an, die Tonne Ruhrkoks koste 16 M., so wurde sich die
selbe in Lothringen auf ca. 24 M. stellen. Der eigene und fremde Koks 
der Saarwerke solI einenDurchschnittswert von 20M. haben. In der Vor
aussetzung, daB der Koksverbrauch bei allen Werken gleich ist, (was 
naturlich nicht zutrifft) und ca. llOO kg pro Tonne Roheisen betragt, 
waren die Kokskosten pro Tonne Roheisen 

im Ruhrgebiet 
im Saargebiet 
in Lothringen 

17,60 M. 
22,00 M. 
26,40 M. 

In Oberschlesien werden die Koksverhaltnisse etwas gunstiger sein. 
Was also die Brennmaterialien anbetrifft, so ist das Ruhrgebiet in der 
bevorzugteren und Lothringen in der schlechtesten Position. Wenn 
man die Fabrikationskosten inkl. Gutschrift bei allen Gruppen als 
gleich annimmt (ca. 8 M.), so erhielten wir folgende Produktionskosten 
pro Tonne Roheisen: 

in Lothringen an der Saar an der Ruhr 

Erz 9,00 M. 16,50 M 25,00 M. 
Koks. 26,40 M 22,00 M. 17,60 M. 
Fabrikationskosten 8,00 M. 8,00 M. 8,00 M. 

In Summa 43,40 M. 46,50 M 50,60 M. 

Diese Unterschiede verpflanzen sich entsprechend weiter bis zu den 
Fertigfabrikaten. 

Wie in der Landwirtschaft die Lage und Beschaffenheit des Grund 
und Boelens eine Differenzierung der Produktionskosten bewirkt, so 
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ist es auch in der Eisenindustrie. In letzterer ist es das Standortsproblem 
und die Qualitat der Rohmaterialien, die die Ungleichheit derGestehungs
kosten hervorrufen. 

Bei unseren bisherigen Betrachtungen haben wir die Fabrikations
kosten als fur alle Gebiete gleich hoch angesehen. Dies trifft aber keines
wegs zu. Schon die Hohe der Lohne kann Unterschiede herbeifuhren. 
Die Konstruktion der Of en, der Konverter, der WalzenstraBen und des 
Zubehors kann sowohl die Gute der Fabrikate wie die Produktionsmenge 
beeinflussen, so daB dadurch zahllose Moglichkeiten zu unterschiedlichen 
Produktionskostenbildungen selbst benachbarter Werke gegeben sind. 
Die mehr oder minder gunstige Ausnutzung der N ebenprodukte vermag 
auch auBerordentliche Differenzen in den Selbstkosten hervorzurufen. 
Aber auch die Hohe des Anlagekapitals und die Finanzgebarung ist 
nicht gleichgultig fur unser Problem, da die Bankzinsen, Obligations
zinsen, Zinsen des Anlage- und Betriebskapitals Teile der Selbstkosten 
ausmachen. 

Den allergroBten EinfluB auf die Verschiedenartigkeit der Selbst
kosten hatte aber die Entstehung gemischter Betriebe. Letztere ver
arbeiten die von ihnen erzeugten Produkte in einer fortlaufenden Reihe 
von Teilprozessen zu immer neuen Formen. Die Begunstigung gegen
uber den reinen Werken besteht darin, daB das Einsatzprodukt zum 
Selbstkostenpreis verwertet wird, wahrend die reinen Werke noch den 
Handelsgewinn zu tragen haben. Je mehr also die ZusammenschweiBung 
zu groBen gemischten Organismen vor sich geht, desto mehr werden sich 
dieselben reinen Betrieben gegenuber in einer besseren Position befinden, 
da die ausgeschalteten Zwischengewinne immer groBer werden. 

Darin liegt aber nicht allein die wesentliche Bedeutung des ge
mischten Betriebes. Durch ihn wird es moglich, eine gunstigere Ver
teilung und Verwertung der Betriebskrafte herbeizufiihren und dadurch 
erhebliche Ersparnisse zu erzielen. Man denke nur an die Ausnutzung 
der Koks-undHochofengase fur Licht- undKraftzwecke. Unter demselben 
Gesichtspunkt wird die Verringerung der Kosten infolge des Auswalzens 
in direkter Hitze zu betrachten sein. Nicht minder wichtig erscheinen 
sonstige Vereinfachungen und Verbesserungen, die nur durch den ge
mischten Betrieb erzielbar sind. 

Wir konnen daraus schlieBen, daB in der Eisenindustrie gleiche 
Produktionskosten nicht entstehen konnen. Die Lage der Werke, die 
Qualitat der Materialien, die Art der Fabrikation, das Alter der Anlagen, 
die vorzugliche Ausnutzungsmoglichkeit der Maschinen und vor aHem 
die Form des gemischten Betriebes bewirken, daB die Dbereinstimmung 
der Selbstkosten unmoglich ist 1). Selbst bei zwei ganz benachbarten 
Werken von derselben GroBe muS ell Differenzen geben. 

1) VgI. dariiber die sehr interessanten Ausfiihrungen in den kontradik-
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2. Mit der groBte Ir'rtum besteht in weiten Kreisen uber die Moglich
keit der beliebigen Vermehrung der Produktion in der Eisenindustrie. 

In der Landwirtschaft beobachtete man, daB die Produktionsmenge 
einer Landeinheit zwar nach Beschaffenheit des Bodens, der Lage, der 
verwendeten Arbeit usw. verschieden sein kann, daB aber der Ertrag der
selben Einheit unter den s e 1 ben Bedingungen sich gleich bleiben muB. 
Dagegen bemerkte man in der Industrie einen stetigen Wandel, einewiges 
Auf- und Niedergehen der Produktion, weswegen man daraus schlieBen 
zu Mnnen glaubte, daB die Industrie ihre Guter beliebig vermehren 
konnte. Das ist aber nur ein leerer Wahn. In Wirklichkeit zeigt die 
Gestaltung der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion, wenn 
man von gewissen AuBerlichkeiten absieht, manche Ubereinstimmung. 
Wir wollen darauf nun naher eingehen. 

Der Konsum der Eisenfabrikate hat sich in den letzten 50 Jahren 
in uberraschend schneller Weise gehoben. Die Ursache liegt darin, daB 
immer weitere Verwendungsgcbiete und Absatzmarkte fUr Eisen ge
schaffen wurden. Somit hat bis j~tzt der Verbrauch einen stets steigenden 
Charakter gehabt, dem allerdings fUr kurzere Fristen gewaltige Ruck
schlage folgten. Sieht man aber von dieser retardierenden Fessel ab, 
so bleibt nur die groBzugige Aufnahmefahigkeit des Marktes flir Eisen
fabrikate im Gedachtnis. Demnach konnen wir beispielsweise den 
Konsum des kommenden Jahres in den des vergangenen und die Zusatz
menge zergliedern. 

Jedes Werk ist nun so geschaffen, daB es eine gewisse Maximal
produktion erzeugen kann. Diese hOchste Ziffer wollen wir die Pro
duktionskapazitat eines Werkes nennen. Da man bei Neuinvestie
rungen die Kapitalien nicht nur auf ein Jahr festzulegen wunscht, so 
wird die Produktionskapazitat desselben Werkes wah rend einer 
langeren Zeit unwandelbar sein. Nun ist es selbstverstandlich, daB bei 
der oben skizzierten Eigenart unserer Wirtschaftsverhaltnisse schlieB
lich ein Punkt kommt, an dem der Eisenmarkt so aufnahmefahig ist, 
daB mehr verkauft als produziert werden kann. Die Produktion jedes 
Werkes laBt sich aber unter normalen Verhaltnissen nur bis zur Pro
duktionskapazitat ausdehnen. Aus dieser Tatsache ergibt sich, daB die 
Hohe der Produktion begrenzt ist. 

torischen Verhandlungen iiber die Kartelle. - Siehe Bd. IV. Die AuBerungen 
Rochlings (S. 308), Schaltenbrands (S. 312), Schmiedings (S. 313), 
Klockners (S. 305). - Ferner ,,-ober amerikanische Selbstkosten" in Stahl 
und Eisen, Diisseldorf, 27. I. 1909 (S. 153). - Desgleichen Dr. G. Einecke, 
Der Eisenerzbergbau und der Eisenhiittenbetrieb an der Lahn, Dill und in den 
benachbarten Gebieten. Fischer, Jena 1910, S. 47 fl., 52 fl. - In ahnlicher Weise 
A. Marshall, Handbuch der Volkswirtschaftslehre. Stuttgart-Berlin, S.364 
bis 365. 
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Addieren wir nun die samtlichen Produktionskapazitaten aller 
Werke eines Landes, so erhalten wir die Gesamtleistungsfahigkeit fur 
einen groBen Komplex (Produktionskapazitat des Landes). 

Eine Vermehrung derselben ohne eine Anderung der Anlagen ist 
nur schwer moglich. Da aber die Produktionskapazitat mancher Werke 
schon lange erreicht ist, so wird man bei einer Reorganisation des Betriebs 
die Produktion erhOhen und damit die Produktionskapazitat des Landes 
vergroBern. Immerhin kann man konstatieren, daB derartige Verande
rungen nicht allzuhaufig stattfinden. Trotzdem ist die Landespro
duktionskapazitat elastischer und paBt sich dem Konsum besser an 
wie die Werksproduktionskapazitat. 

Tritt nun der Fall ein, daB der Konsum so schnell wachst, daB die 
Landesproduktionskapazitat sich in der Kurze der Zeit demselben nicht 
anpassen kann, dann ist der Punkt erreicht, in dem die beliebige Ver
mehrung der Eisenfabrikate aufhort. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daB eine Vermehrung der Eisenfabri
kate nur bis zur Produktionskapazitat .moglich ist. Eine Modifikation 
der letzteren ist wohl denkbar aber nicht sofort durchfiihrbar, so daB fur 
eine gewisse bestimmt umgrenzte Zeit die beliebige Steigerung der 
Produktion ausgeschlossen ist. 

Da die Preisfestsetzung sich selten ti.ber lange Zeitraume erstreckt, 
sondern oftmals wechselt, so muB die j eweilige Unmoglichkeit der Aus
dehnung der Produktion auf die Preise erhohend wirken. 

3. Eine weitere Eigentumlichkeit der Preisbestimmung nach den 
niedrigsten Produktionskosten wird in der Tatsache gesehen, daB, wenn 
der Preis einen "uberdurchschnittlichen Gewinri 1)" zulaBt, eine solche 
Vermehrung der Produktion eintritt, daB durch das groBere Angebot 
eine Preisreduktion wieder eintritt. Ware der Zusammenhang zwischen 
Preis und Produktion derartig einfach, so vermochte man die okono
mischen Beziehungen in der Eisenindustrie leichter zu begreifen, als 
es tatsachlich ist. 

1m vorigen Abschnitt ist schon von uns nachgewiesen worden, 
daB die Vermehrung der Produktion eine Grenze hat und daB nicht 
selten die Moglichkeit eines nicht vollgedeckten Bedarfes eintritt. 
Damit fallt die wesentlichste Stutze dieser Preisformel fur die Eisen
industrie, die durch Angebot und Nachfrage die Rohe desselben be
stimmen will. 

Ganz unklar ist dabei die Erwahnung des uberdurchschnittlichen 
Gewinnes. Voraussetzung muBte sein, daB auch fur jedes Werk derselbe 
nachgewiesen werden konnte. Dadurch aber, daB die Produktionskosten 

1) Philippovich, GrundriB, I. Bd., S.210. - Roscher Bd. I. S.317 
spricht von "iiberlandesiiblichen" Gewinnen. 
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fast aller Werke des gleichen Fabrikates voneinander abw'eichen, die 
Verkaufspreise aber fUr die ganze Gruppe annahernd diesel ben sind, 
mussen notwendigerweise die Gewinne erheblich voneinander diffe
rieren. Gerade aus diesem Grunde kann fur ein Werk ein gHinzender und 
fUr ein anderes ein durftigerer Ertrag das Resultat derselben Grund
bedingungen sein. Wurde man also einesteils von uberdurchschnittlichen 
Gewinnen sprechen, so muBte man andererseits bei demselben Preise 
yom Standpunkt eines ungunstiger gestellten Werkes von einem knappen 
Ertrag reden. Deshalb liiBt sich auch mit diesem Argument nichts 
beweisen. 

Als Ergebnis unserer bisherigen Untersuchung konnen wir fest
stellen, daB sich die Verkaufspreise der Eisenfabrikate nicht nach den 
niedrigsten Produktionskosten richten konnen, da 

1. dieProduktionskosten der Produkte der Eisenindustrie werksweise 
groBe Verschiedenheiten aufweisen, 

2. die Produktionshi:ihe sich in gewissen Gl'enzen halt und nicht 
beliebig vermehl't werden kann, 

3. die Preisbestimmung auf Grund von Angebot und Nachfrage 
keine richtige Erklarung fUr das schwierige Problem bietet. 

y) Richten sich die Preise der Eisenindustrie nach den hochsten Kosten 1 

Wenn Werke mit den verschiedensten Produktionskosten 
erfolgrcich konkurrieren konnen, so muB es als ausgeschlossen gelten, 
daB die niedrigsten Produktionskosten die Basis der Pl'eisbestimmung 
bilden. 

Es ist nun die Frage zu losen, welches die untere Grenze del' Preis
bestimmung der Eisenfabrikate ist. Zul' Untel'suchung der Materie be
l'ucksichtigen wir: 

1. nur reine Werke, 
2. reine und gemischte Werke, 
3. nur gemischte Werke. 

1. An der Produktion eines bestimmten Stahlfabrikates A sind bei
spielsweise lO l'eine Werke beteiligt. Wir benennen sie mit Zahlen 
(1-10) und geben gleichzeitig die Produktionskosten und die Produk
tionskapazitat jedcr Fabrik anI). 

Benennungen der Werke ... 
Produktionskosten pro t in Mark 
Pl'oduktionskapazitat in t . . 

1 2 3 4 5 
94,00 94,50 95,00 95,50 95,70 

30000 25000 20000 30000 10000 

1) Diese Zahlen wie auch die iibrigen desselben Abschnittes sind un· 
genommen. 

'Vag n e r J Selbstkostenberechnung. 14 
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Benennungen der Werke . .. 6 7 8 
Produktionskosten pro t in Mark 96,00 96,50 97,00 
Produktionskapazitat in t 10 000 15 000 20 000 

In Summa 220 000 Tonnen. 

9 10 
97,50 98,00 
30000 20000 

Der Verkaufspreis soIl auf 102 M. pro Tonne bei einem Jahres
konsum von 200000 t stehen. Bei diesem Satze vermogen aIle zu kon
kurrieren, wenn auch die Werke 8-10 hart kampfen mussen. Steigt nun 
der B(darf auf 210 000 t, so wird der Konkurrenzkampf weniger scharf, 
die Werke besser ausgenutzt, die Lieferungsfristen gehen in die Hohe 
und dadurch wird fur prompte Ware ein teurer Preis bezahlt (103). 
Bei 220 000 t Konsum ist die volle Produktionskapazitat erreicht. Die 
Konkurrenz hort fast auf und aus den schon angegebenen Grunden 
steigt der Preis weiter (104). Die Produktionskosten sind bis zu diesem 
Punkte entweder dieselben geblieben oder bei jeder Steigerung der er
zeugten Menge billiger geworden, weil die geringsten Selbstkosten eines 
Werkes erst bei voller Ausnutzung der Kapazitat in die Erscheinung 
treten. 

Mit dem Momente aber, in dem die Produktionskapazitat des Landes 
erreicht ist und der Konsum sich noch hebt, mussen die vorhandenen 
Anlagen uberanstrengt werden (soweit es moglich ist). Neben anderem 
bewirkt vor allem das hastige Arbeiten, daB nicht der technische Ertrag 
wie bei der normalen Ausnutzung erzielt wird. Fur jede Tonne, die 
iiber die Produktionskapazitat eines Werkes hinaus erzeugt wird, ent
stehen hohere Produktionskosten, so daB z. B. dieSelbstkosten vonNr.l0 
auf 99 M. steigen. Selbstverstandlich wird dadurch der Verkaufspreis 
auch in die Hohe getrieben (106). Da aber die so entstandenen Quantitaten 
noch nicht genugend sind, um den Bedarf zu decken, werden alte Be
triebsanlagen, die wegen zu hoher Produktionskosten auBer Betrieb 
gesetzt wurden, wieder herangezogen. Die Selbstkosten dieser Werke 
sollen 103 M. pro Tonne betragen. Die Folge wird sein, daB, wenn sich 
Kaufer fur Produkte dieser Art finden, ein solcher Preis bezahlt werden 
muB, daB auch diese Erzeugung noch rentabel bleibt. Deshalb steigt 
der Preis auf 109 M. 

Fallt nun wieder der Konsum, so werden dementsprechend die aus
rangierten Werke zuerst stillgelegt und es kommt somit eine normale 
Produktion zustande. Der Verkaufspreis andert sich mit diesen Ver
haltnissen entsprechend und halt sich etwas uber 100 M. Geht der Be
darf aber noch weiter zuruck z. B. auf 150000 t (die bei voller Aus
nutzung von den 7 ersten Werken hergestellt werden konnten), so ist 
ein scharfer Kampf die Folge. Der Preis sinkt auf 97,50 M. Es ist selbst
verstandlich, daB unter diesen Umstanden die Werke 9 und 10 aus dem 
Wettbewerb ausscheiden und nur 1-8 bleiben. 
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Fassen wir nun die ziffernmaBige Darstellung in Worte; so laBt sich 
konstatieren, daB der Verkaufspreis sich naeh den hochsten Produktions
kosten einer Gruppe von Werken, die noch zur Deckung des Bedarfes 
unumganglich notwendig sind, richtet. Steigt die Produktion bis zur 
Produktionskapazitat dieser Gruppe, so werden bei Iangeren Lieferungs
terminen fUr prompte Ware erhOhte Preise bezahlt, ohne daB die Selbst
kosten sieh entsprechend vergroBern. Erst bei Ausdehnung der Pro
duktion tiber die j eweilige Kapazitat steigen die Produktionskosten 

1. infolge einer Uberanstrengung der Anlage oder 
2. infolge Inbetriebsetzung von Werken, die teurer arbeiten. 

Sinkt der Konsum, so werden die Verkaufspreise sich nach den hoch-
sten Selbstkosten der Gruppe von Werken richten, die dann noch zur 
Deckung des Bedarfes erforderlich sind. 

2. Die begtinstigteren Werke 1-4 erzielten gegenti. ber den anderen 
einen Sondergewinn. Ais man erkannte, daB der ZusammenschluB noch 
niedrigere Produktionskosten brachte, wurde der Gedanke in die Wirk
liehkeit ·umgesetzt. Das infolgedessen entstandene gemischte Werk solI 
bei einer Produktion von 60 000 t einen Selbstkostenpreis von 90 M. 
haben, so daB unsere Reihe folgendermaBen aussieht: 

gem. Werk reine Werke 
Art der Werke. . .. 1 1 2 3 4 5 
Selbstkosten in Mark. 90,00 94,00 94,50 95,00 95,50 95,70 
Prod uktionska pazi ta ten 

der Werke in t 60000 30000 20000 25000 20000 30000 

reine Werke 
Art der Werke . 6 7 8 9 lO 
Selbstkosten in Mark . 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 
Produktionska pazita ten 

der Werke in t 10000 15000 20000 30000 20000 

Die Produktionskapazitat betrug somit 280 000 t, der Konsum 
war aber nur auf 220 000 t gestiegen. Es muBte deshalb ein scharfer 
Kampf entstehen. Da das gemisehte Werk den Bedarf nicht allein 
deekte, so konnte der Markt nieht ohne die reinen Werke bestehen. 
Infolge des Wettbewerbes sank somit der Gesamtpreis auf 98 M., so 
daB die reinen Werke 9 und lO ganz ausgesehaltet blieben, wahrend 6, 
7 und 8 hart ums Dasein ringen muBten. Nach mehreren Jahren ent
stand ein zweites gemischtes Werk mit 70000 t Erzeugung bei 88 M 
Selbstkosten. Die Produktionskapazitat des Landes betrug nun 130000 t 
(gemisehtes Werk) plus 170000 t (1-8) = 300 000 t, wahrend der Kon
sum derselbe blieb. Deshalb ging der Preis auf 96,50 M. herunter, so 
daB 5-8 nieht mehr mitkonkurrieren konnten. 

14* 
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Also auch bei Entstehung der gemischten Werke und im Kampfe 
derselben mit den reinen bleibt das unter 1. gesagte zu Recht. Es sind 
dieselben Verhaltnisse nur in einer anderen Form. Die gemischten Werke 
haben durch die billigeren Produktionskosten einen hOheren Sonder
gewinn, der die Veranlassung gab, die Griindung organischer Betriebs
vereinigungen systematisch in die Hand zu nehmen. 

3. SchlieBlich kam der Zustand, daB durch das enorme Wachsen 
der Produktionskapazitaten der gemischten Werke die reinen nicht mehr 
mitkonkurrieren konnten. N ehmen wir folgenden Fall an: 

Gem. Werke .... 1 2 3 4 5 
Selbstkosten in lViark 90,00 88,00 87,00 86,00 84,00 
Produktionskapazitat 60000 70000 90000120000140000 

Die Produktionskapazitat ist mittlerweile auf 480000 t gestiegen 
und der Konsum auf 430 000 t. Infolgedessen sanken die Preise auf 
92 M., pro Tonne, so daB sogar das gemischte Werk 1 sich in groBer 
finanzieller Bedrangnis befinden muB. 

Steigt oder fallt der Bedarf ohne Anderung der Produktionskapazitat, 
so treten wie bei 2 dieselben Erscheinungen auf, die wir schon bei 1 be
sprochen haben. 

Wir ersehen daraus, daB der Verkaufspreis und die Produktions
kosten in der Eisenindustrie allerdings eine sinkende Tendenz haben und 
verstehen somit, daB man annehmen kann, daB das Gesetz von den 
niedrigsten Produktionskosten Anwendung findet. In Wirklichkeit ist dies 
Bur triigerischer Schein, nur eine Fata morgana, wahrend die Entwick
lung andere Bahnen geht. In der Tat richten sich die Verkaufspreise 
der Eisenfabrikate, wie wir gezeigt haben, nach den hochsten Produk
tionskosten der Gruppe 1), die noch zur Deckung des Bedarfes not
wendig ist. Bei jeder Phase der Gruppenbildung steigen die Produktions
kosten infolge vermehrter Produktionen von dem Punkte an, in dem der 
Konsum die Produktionskapazitat iiberschreitet. Es zeigen sich also 
ahnliche Verhaltnisse wie in der Landwirtschaft2). Jedenfalls muB man 
die Ansicht, als herrsche in der Eisenindustrie das Gesetz der niedersten 
Produktionskosten bei der Preisbildung vor, als irrig bezeichnen. 

c) Die Rentenbildung in der Grof3eisenindustrie. 
Das interessanteste Moment des Problems ist wohl die Tatsache, 

daB bei stets sinkenden Preisen in der Eisenindustrie dennoch die Preis
bestimmung nach den hochsten Kosten der j eweiligen Gruppe sich 
richtet. Gerade auf den letzteren Punkt ist besonderes Gewicht zu legen. 

1) VgI. die Anm. auf S. 180 (Ansicht des Kommerzienrats Funke). 
2) Vgl. dazu die Ausfiihrungen Philippovichs, Bd. I, S.212: GrundriB 

der Politischen ()konomie. Tiibingen 1901. 
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Die Gruppe ist nicht fur alle Zeiten geschlossen, sondern sie tragt einen 
in sich wandelbaren Charakter. Das einende Glied ist und bleibt, daB die 
Gesamtheit der inbegriffenen Werke noch zur Deckung des Bedarfes er
forderlich ist. Ob dies der Fall ist, muB jeder Betrieb auf Grund des 
Konsums und seiner Gestehungskosten beurteilen. 

Merkwu.rdig ist nun, daB wir anfanglich fast nur reine Werke in 
der Eisenindustrie hatten, allmahlich traten gemischte in den Vorder
grund und schlieBlich wurden gewisse Produkte nur von letzteren her
gestellt. Werke, seien es reine oder gemischte, die fruher einen Sonder
gewinn vor den ubrigen erzielten, verloren denselben und kamen durch 
die Preisreduktionen in die argste Bedrangnis. 

Somit hat die Gruppe, die die Produktionskapazitat des Landes 
ausmacht, nach und nach einen Dbergang von den reinen zu den ge
mischten Werken vorgenommen. Es konnte nun die Ansicht auftauchen, 
als ob die Bildung dieser Gruppe fur aIle Produkte gleich ware. Das ist 
nun nicht der Fall. Innerhalb der reinen und gemischten Werke herrscht 
eine weitgehende Spezialisierung und es kommt kaum vor, daB samt
liche Werke dieselben Produkte erzeugen. Oftmals beschranken sich Be
triebe (insbesondere reine Werke) auf eine engumschrankte Anzahl von 
Profilen. Die Vielseitigkeit in der Produktion laBt deshalb die Bildung 
einer einheitlichen Gruppe fur samtliche Produkte nicht zu. Deshalb 
muB man schon fUr j edes Prod ukt eine Sonderentwicklung annehmen. 
Wir habendemgemaB fur j edesProdukteineWerks-undeineLandes· 
produktionskapazitat zu unterscheiden. Wenn auch uberall das 
Preis bestimmungsgesetz nach den hochsten Produktionskosten gtiltig ist, 
so erfolgt die Umsetzung in die Praxis nicht einheitlich. Deshalb hat 
auch die Verschiebung von den reinen zu den gemischten Werken in 
jcder Gruppe nicht gleichmaBig stattgcfunden. Zuerst waren es haupt
sachlich Schienen und Eisenbahnoberbaumaterialien, mit denen die 
gemischten Werke mit den rein en in Wettbewerb traten und in welchen 
sich ihre Leistungsfahigkeit bald so ausdehnte, daB sie fast die alleinigen 
Produzenten waren. 

Wenn dann Trager, Formeisen, Stahleisen, Winkeleisen usw. be
liebte Profilgruppen fUr die Angliederungsbestrebungen gemischter 
Betriebe wurden, so erstreckt sich diese Tatigkeit jetzt mehr auf die 
Verfeinerungsindustrie. Es ist also eine fortlaufende Kette von wirt
schaftlichen Betrie bsum wertungsprozessen. 

Somit wird heute eine gewisse Anzahl von Produkten nur von ge
mischten Betrieben, andere von gemischten und reinen Werken und 
wieder andere nur von reinen Werken erzeugt. Das Streben richtet sich 
aber langsam und stetig auf die Suprematie der gemischten Werke 
in allen Produkten. Deshalb wird der Kampf zwischen reinen und ge
mischten Werken in einigen Fabrikaten nicht mehr stattfinden, wii-hrend 
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er in anderen Artikeln noch heftig entbrannt ist und in dritten erst noch 
kommen wird. 

Worin liegt nun die treibende Kraft, die diesen unaufhOrlichen Ent
wicklungsgang in auBerordentlichem MaBe beschleunigt? 

Die Werke mit niedrigen Produktionskosten haben gegenuber 
anderen derselben Gruppe, wie schon betont war, einen Sondergewinn. 
Sofern in letzterem nicht der normale Unternehmergewinn enthalten ist, 
hat er denselben Charakter wie die Bergwerksrente und die spezielle 
Grundrente. Sowie letztere nach den jeweiligen Verhaltnissen schwankt, 
so ist es auch bei der industriellen Rente 1) 2). Durch die Ausdehnung 
der Produktionskapazitat und niedrigere Produktionskosten anderer 
Werke kann die Rente eines Gruppengliedes ganz erheblich sinken oder 
sogar wegfallen. Tritt das letztgenannte Stadium ein, so bleibt nur der 
Unternehmergewinn und wenn die Preise so tief herabgehen, daB auch 
dieser nicht mehr gewonnen werden kann, muB das Werk aus der Kon-

1) Vgl. Conrad, Prof. Dr. J., GrundriB zum Studium der politischen 
Okonomie. Teil 1. Jena 1900 (S. 270). 

"Der Teil des Reinertrages der Grundstiicke, welcher nach Abzug des Zinses 
und der Amortisationspramie fiir das mit Grund und Boden verbundene Kapital 
und des Unternehmergewinnes iibrig bleibt, nennt man yom volkswirtschaftlichen 
Standpunkte aus "Grundren te." 

Philippovich, Bd. I, S.212 definiert in ahnlicher Weise: 
"Durch das Preisbestimmungsgesetz nach den hochsten Kosten nehmen 

die Besitzer giinstiger Produktionsgelegenheiten eine Vorzugsstellung ein, indem 
zwischen dem Produktpreis und ihren Kosten eine Differenz zu ihren Gunsten 
bleibt. Diese Differenz heiBt: "Rente". Die Kosten (Produktionskosten) ent
halten aber nach Philippovich (Bd. I, S.21O) "die zur Herstellung einer be
stimmten Quantitiit Giiter von bestimmter Art benotigte Giitermenge bzw. ihren 
Wert inkl. des erwarteten Gewinnes." 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, diese Fragen kritisch bei allen Schrift
stellern zu verfolgen und die Griinde fiir und wider zu untersuchen Dadurch 
wiirde der Rahmen der Arbeit weit uberschritten. Fur uns ist nur die Tatsache 
zu belegen, unter welchen Voraussetzungen die Grundrente entsteht. Conrad 
geht von dem "Reinertrag" aus und Philippovich von dem "Produktpreis". 
Das gemeinsame Merkmal beider Autoren besteht aber darin, daB sie den Gewinn, 
der erst nach Entstehung des "Unternehmergewinnes" (Conrad) oder "des 
erwarteten Gewinnes" (Phili ppovich) erreicht ist, als Rente bezeichnen. In der 
Eisenindustrie laBt sich dasselbe nachweisen. 

Geht man namlich von dem Produktpreise (Verkaufspreise) aus und zieht 
man von demselben die eigenen Selbstkosten und den jeweiligen Gewinn (pro 
Einheit) des Werkes ab, das noch als letztes zur Deckung des Konsums der 
Gruppe erforderlich ist, so ist der jeweilig verbleibende Rest die Rente eines 
Werkes. Wo wir also das Wort "Unternehmergewinn" verwenden, ist immer 
der Gewinn, den das letzte Gruppenwerk bei einem bestimmten Produkte zu 
einer gegebenen Zeit verdient, gemeint. In der Praxis sind solche Bestimmungen 
unmoglich durchzufiihren, da man den Gewinn (pro Gewichtseinheit) des letzten 
Gruppenwerkes nicht festlegen kann. 

2) Die industrielle Rente ist nicht der "Kapitalrente" gleichzusetzen. 
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kurrenz der Gruppe fur dieses Produkt ausscheiden. Der Wechsel im 
Steigen und Fallen der Rente bei denselben Produkten eines Werkes 
kann rasch vor sich gehen. 

Vor aHem muB betont werden, daB die Rente nicht schlechthin am 
Werke hangt, sondern durch das Produkt hervorgerufen wird, fur das 
der Betrieb gunstige Produktionsbedingungen geschaffen hat. In einem 
Werke konnen also so viele getrennt zu betrachtende Renten auftauchen 
als verschiedene Produkte vorhanden sind. 

Yom privatwirtschaftlichen Standpunkte aus muB die Geschafts
leitung danach trachten, die Entstehung der Renten zu fordern, wes
wegen fur Neuerungen, Umbauten usw. groBe Summen ausgegeben 
werden, die die Produktionskosten vermindern sollen. Das beliebteste 
Mittel zu diesem Zwecke war und ist die Bildung gemischter Betriebe. 
In der dadurch entstandenen VergroBerung der Rente liegt aber der 
wirtschaftliche Kernpunkt fUr die Angliederungsbestrebungen. Es ist 
nicht bloB die Vereinheitlichung des Verfahrens, sondern der Wunsch 
nach Erlangung von Renten, der das uberaus rasche Entwicklungstempo 
immer noch zu beschleunigen sucht. 

Wir haben schon auseinandergesetzt, daB durch die weitgehende 
Kombinierung schlieBlich in einigen Produkten, die nur von gemischten 
Werken hergesteHt werden, die Rente mancher Fabrikate so stark herab
gedruckt war, daB man sie gleich Null ansehen muBte. Mit diesem Mo
ment war die fruhere glanzende SteHung des Betriebes in de m Artikel 
unterminiert, und wollte man bessere Ergebnisse erzielen, so bedurfte 
es einer Reorganisation, so daB eine neue Spannung durch noch niedrigere 
Produktionskosten geschaffen wurde, oder man nahm neue Produkte, 
die noch eine Rente versprachen. Vorauszusehen war dies bei den Pro
dukten, die noch zur Domane der reinen Werke gehorten. 

So gibt es in den heutigen gemischten Werken eine gewisse Zahl 
von Produkten, die keine, andere, die eine geringe und dritte, die eine 
erhebliche Rente abwerfen. Fallt der Durchschnitt der Rente derart 
herab, daB das Dividendenergebnis darunter leidet, so werden unter 
Umstanden neue Angliederungen vorgenommen. 

Der ganze EntwicklungsprozeB liegt also nicht im absolut freien 
Willen des einzelnen Werkes, vielmehr sind es wirtschaftliche Not
wendigkeiten, die mit zwingender Gewalt dazu fuhren. 

Wenn man sich auch bisher nicht dazu verstehen konnte, eine in
dustrielle Rente anzuerkennen, so ist sie doch vorhanden und bildet 
gerade die treibende Kraft in den Kombinierungsbestrebungen der 
Neuzeit. 

Fassen wir nochmals kurz das gesamte Ergebnis zusammen, so 
haben wir nachgewiesen, daB zwar nicht das Preisbestimmungsgesetz 
nach den niedrigsten Produktionskosten, wohl aber das nach den hochsten 
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Produktionskosten der Gruppe, die noch zur Deckung des Bedarfes not
wendig ist, sich in Geltung befindet. Dadurch ist auch der Nachweis 
fur die Existenz einer industriellen Rente erbracht. 

d) Der Einfhi.ll des Preisbestimmungsgesetzes 
nach den hochsten Produktionskosten und der Renten

bildung auf die Verrechnungspreise. 
Es entsteht nun die weitere Frage, was diese Auseiandnersetzungen 

mit der Selbstkostenberechnung zu tun haben. 
Nahm man an, daB die Verkaufspreise sich auf Grund der niedrigsten 

Produktionskosten regelten, so konnte man mit der Markt- und Normal
preisverreehnung niehts anfangen. Man muBte be ide als Fremdkorper 
eines Systems betrachten, deren Vorhandensein nicht zu erklaren war. 
Gerade dieser Umstand gab uns Veranlassung, den Ursachen der Ent
stehung beider Methoden naehzugehen, wobei wir auf die auseinander
gesetzten Zusammenhange kamen. Die Markt- und Normalpreisverreeh
nung und das Preisbestimmungsgesetz nach den hochsten Produktions
kosten wie auch die Rentenbildung stehen in enger Verbindung, so 
daB eines sieh aus dem anderen erklaren laBt. Diese Zusammengehorig
keit bedarf nur noch einer weitergehenden Erorterung. 

Als die Marktpreisverrechnung in gemischten Betrieben eingefuhrt 
wurde 1), beherrschten die reinen Werke noch die Absatzgebiete. Fur 
die Verkaufszwecke war die Kenntnis der unteren Grenze der Preise 
sehr wiehtig. Infolgedessen schufen sich die gemisehten Werke eine 
Verreehnungsorganisation, die ihnen jederzeit die ungefahre untere 
Grenze der reinen Werke oder die hochsten Produktionskosten der 
Gruppe angab. Deshalb behandelte man reehnerisch jeden Betriebsteil 
als reines Werk und setzte Marktpreise ein, da aueh die reinen Werke 
nur darauf angewiesen waren. Ziel der Marktpreisverrechnung war also 
die Ermittlung der hoehsten Produktionskosten der Werke der kon
kurrierenden Gruppe. 

Solange nun die einzelnen Abteilungen des gemischten Betriebes 
vollig selbstandig blieben und keine aus der Betriebsvereinigung mit 
der anderen Vorteile zog, konnte man die bei der Marktpreisverreehnung 
entstandenen Zwischengewinne als wirkliche Ertragnisse der Abteilungen 
ansehen und sie als ungefahre Rente der Teilbetriebe betraehten. 
Diese Sachlage muBte sieh aber bei den spater stattfindenden Betriebs
zusammenschweiBungen sofort andern. 

Es ist also Theorie und Praxis Hand in Hand gegangen. Die ent
tandene Marktpreisverreehnung paBte sich den wirklichen Verhaltnissen 

1) Vgl. Heymann, Anm. auf S.179. 
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genau an und die innere Berechtigung fur die Methode ist nur dann zu 
verstehen, wenn das Preisbestimmungsgesetz nach den hochsten Pro
duktionskosten tatsachlich herrscht. Wir konnen darum aus der Existenz 
der Marktpreisverrechnung auf das Vorhandensein des eben erwahnten 
Gesetzes schlieBen. 

Dberblicken wir aber die weitere Entwicklung der letzteren an der 
Hand der obigen Auseinandersetzung. Anfanglich fanden sich die ge
mischten und reinen Betriebe in einer Kampfstellung. Fur die damals 
in den gemischten Werken produzierten Artikel war also die Markt
preisverrechnung verstandlich. 

Spaterhin wurden die reinen Werke ausgeschaltet, die Renten ver
schwanden und so blieb hochstens der Unternehmergewinn. In diesem 
Moment muBte der durch die Marktpreisverrechnung festgestellte Selbst
kostenpteis zu hoch werden. Damit war aber auch die Berechtigung zur 
Beibehaltung der Marktpreisverrechnung dahin 1). Diese Situation 
wurde von vielen erkannt und es wurde nach einer Abhilfe gesucht, 
die man in der N ormalpreisverrechnung fand. Letztere andert an den 
Grundzugen der Marktpreisverrechnung nichts, dagegen sucht sie eine 
starkere Anlehnung an die wirklichen Produktionskosten zu erreichen. 

SchlieBlich wird die Rente so klein werden, daB fUr ein bestimmtes 
Produkt und Werk der Preis in die Nahe der niedrigsten Produktions
kosten des Werkes (nicht der Gruppe) kommt. Sinkt der Preis noch 
tiefer, so scheidet das Produkt aus dem Werke aus. Die Bewegung 
beginnt also mit der Marktpreisverrechnung, die die hochsten Kosten 
irgend eines Werkes der Gruppe zu berucksichtigen hat und muB mit 
einer Methode enden, die auf den eigenen niedrigsten Gestehungs
kosten (nicht der Gruppe) basiert. (Produktionskostenpreisverrechnung, 
Bestands buchpreisverrechnung). 

Konnte also zur selben Zeit die Marktpreisverrechnung fUr gewisse 
Produkte noch einen Sinn haben, so war deren Vorhandensein fUr andere 
nicht mehr begrundet, so daB man bald die eine, bald die andere Methode 
zur Anwendung hatte bringen mussen. 

Es ist keinZweifel, daB man nicht fUr die jeweiligePreisentwicklungs
stufe jedes Produktes die entsprechende Verrechnungsmethode einfUhren 
kann; denn sonst muBte man gleichzeitig eine groBe Zahl derselben 
nebeneinander haben. Deshalb kann man nicht behaupten, daB eine der 
Verrechnungsmethoden fur aIle FaIle brauchbar ist. Immer mussen die 
begleitenden Umstande bekannt sein. 

Es ergibt sich also, daB die Preisbestimmung in der Eisenindustrie 
auf Grund der hochsten Produktionskosten der Gruppe, die zur Deckung 
des Bedarfes notwendig ist, erfolgt, daB die vorhandene Rentenbildung 

1) V gl. die Anm. auf S. 179. 



218 Kritik der Selbstkostenberechnung gemischter Betriebe. 

das treibende Agens des Angliederungsprozesses ist und daB die Markt
und N ormalpreisverrechnung der handelstechnische Ausdruck der obigen 
volkswirtschaftlichen Grundsatze sind. 

6. Das Problem del' zusammenhangenden Preise. 
Von vornherein muLl betont werden, daB wir in eine Erorterung des 

Problems nur insoweit eintreten konnen, als es mit der Selbstkosten
berechnung in direktem Zusammenhange steht. Dabei mussen wir uns 
vergegenwartigen, ob in der GroBeisenindustrie zusammenhangende 
Preise moglich sind und an welchen Stell en. 

Roheisen 

Jngots 

Blooms 

fet1igwore 

Fig. 16. 

Wir haben schon auseinandergesetzt, daB der gemischte 
GroBeisenbetrieb nach auBen als ein einheitliches Ganze 
wirken solI, bei dem durch den ZusammenschluB mehrerer 
in sich selbstandiger Teile ein gunstiges Resultat erzielt 
werden kann. Fur den komplizierten Organismus ist also 
nur eine einzige Gewinnberechnung vorgesehen. Das finan
zielle Ergebnis beruht auf dem zweckentsprechenden In
einandergreifen samtlicher Produkte des Werkes. Es ergibt 
sich daraus, daB in der GroBeisenindustrie das Problem der 
zusammenhangenden Preise mit Recht eine groBe Rolle 
spielen muB. 

Gehen wir nun auf die gegenseitige Einwirkung der Pro
dukte naher ein, so finden wir, daB der Verkaufspreis der 
Fertigfabrikate von dem der Blooms, der Ingots, des Roh
eisens und der Erze so abhangt, daB eine wesentliche Ver
teuerung des einen Fabrikates eine solche der anderen 
nach sich zieht. Es sind dies Produkte, von denen eins aus 
dem and ern entsteht, fur die somit ein organischer Zu
sammenhang nachgewiesen werden kann (Figur 16). 

Weiterhin haben wir Produkte zu unterscheiden, die 
durch denselben Produktionsakt entstehen. 1) Es sind dies: 

Koks, Ammoniak, Teer, Benzol, 
Roheisen, Gas, Schlackensand, 
Ingots, Thomasschlacken, Schrott, 
Blooms, Schrott, Walzenschlacken, 
Walzwerkserzeugnisse, Schrott, Walzenschlacken. 

1) Kleinwachter, Dr. jur., Lehrbuch der Nationalokonomie, Leipzig b. 
Hirschfeld, 1902, S.306. - H. v. Mangoldt, GrundriB der Volkswirtschafts
lehre, 2. Aufi., S. 8111. - Philippovich, GrundriB der Politischen Okonomie, 
Bd. I, Tiibingen 1901, S. 213. 
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1nfolgedessen mUssen die Preise der Produkte einer Gruppe in 
einem gewissen Zusammenhange stehen, wobei vielfach ein Steigen und 
Fallen im umgekehrten Sinne zutage tritt (Figur 171. 

frzeugnisse 
des Koksojens 

Fig. 17. 

Endlich stehen die verschiedenen Verkaufspreise der Walzwerks 
erzeugnisse in direktem Zusammenhange 1). 

1st beispielsweise ein groBer Bedarf an Stabeisen, so steigen damit 
die zugehOrigen Verkaufspreise. Gleichzeitig wird aber die Produktion 
dieses Fabrikates ausgedehnt und infolgedessen kann ein Mangel an 
Material fUr die iibrigen Produkte eintreten, so daB durch die kiinst
Hche Knappheit eine ErhOhung der iibrigen Produktpreise bedingt 
wird (Fig. 18). 

Wa/zwerk&llI'zeugnisse 

Fig. 18. 

Die zusammenhangenden Verkaufspreise zeigen sich also bei 3 ver
schiedenen Gruppen in der GroBeisenindustrie. Da die Selbstkosten die 
untere Grenze der Verkaufspreise bilden, so miiBten sich die Bewegungen 
der Verkaufspreise auch teilweise durch die Gestehungskosten erklaren 
lassen. Wenn man also von einem Problem zusammenhangender Preise 
sprechen darf, so ist damit zugegeben, daB es auch einProblem zusammen
hiingender Produktionskosten 2) gibt. 

Es wird nun unsere spezielle Aufgabe sein, nachzuweisen, welchen 
EinfluB das Problem der zusammenhangenden Preise bzw. der Pro-

1) Kleinwachter, S.306. - H. v. Mangoldt, S.81. - Philippo
vich, S. 213. 

2) Roscher, Grundlagen der Nationalokonomie 1906, S.313, spricht von 
"vereinigten Produktionskosten". 
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duktionskosten auf die Gestaltung der Selbstkosten ausubte, wo
bei wir: 

1. die Produkte, die Glieder des organischen Produktionsprozesses 
sind, 

2. die Produkte, die durch denselben Produktionsakt entstehen, 
3. die Produkte, die aus demselben Material fabriziert werden, 

ins Auge zu fassen haben. 
1. Es ist also zu untersuchen, welchen Einflu.B das Problem der zu

sammenhangenden Preise auf die Selbstkosten der Produkte, die Haupt
glieder einer organischen Betriebsvereinigung sind, ausubt. 

Vor aHem ware festzusteHen, ob dem Zusammenhang der Ver
kaufspreise ein entsprechender Vorgang in den Produktionskosten 
zugrunde liegt. In der Tat trifft dies fUr die Bestandsbuchpreis- und 
Produktionskostenpreisverreehnung zu. Pei der Produktenreihe Roh
eisen, Ingots, Blooms, Fertigware bildet das eine Fabrikat den wesent
lichsten Teil des Einsatzes des anderen. Der Einsatz selbst ist der 
Hauptteil der Gestehungskosten jedes Produktes. Es betragt z. B. 

bei Roheisen . 
bei Ingots .. 
bei Blooms 
bei Walzwerksfabrikaten 

der Einsatz 

20,42M. 
59,4 M. 
67,96 M. 
76,54M. 

die Selbstkosten 

51,022 M. 
63,144 M. 
67,604M. 
97,52 M. 

Jede Veranderung der Roheisen
selbstkosten mu.B somit einen erheb
lichen Einflu.B auf die Gestaltung 
der Stahlwerksselbstkosten usw. 
haben. 

Stellen wir das eben Gesagte 
schematisch dar, so entsteht neben
stehendes Bild (Figur 19): 

Da aber in den Gestehungs
kosten des Hauptproduktes die Ne
benprodukte berucksichtigt sind, so 
werden in den Selbstkosten der 

Fig. 19. letzten Hauptprodukte (Walzwerks-
erzeugnisse) aHe Momente, die bei 

der Produktionskostenberechnung des Gesamtwerkes in Frage kommen, 
aufeinander einwirken. Unter dieser Voraussetzung konnen wir yon 
zusammenhangenden Produktionskosten sprechen, die bei der Beurtei
lung der zusammenhangenden Verkaufspreise mitzuverwerten sind. 

Bei der Marktpreis- und N ormalpreisverrechnung hat man auf diesen 
Punkt kein besonderes Gewicht gelegt und infolgedessen sind beide Me-
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thoden yom Standpunkt des Problems der zusammenhangenden Preise, 
wie wir es schon erwahnt haben, nicht gerechtfertigt. Aber auch wenn 
man nur Teile der Kosten (wie z. B. die proportionalen Kosten bei der 
Proportionalpreisverrechnung) von Betrieb zu Betrieb verrechnen 
wiirde, so lieBe sich eine vollstandige Einsicht in das Problem der zu
sammenhangenden Preise nicht erreichen, weil ein wesentlicher Faktor 
(die fixen Kosten) fur das einzelne Produkt unberucksichtigt bliebe 
und erst als Gesamtsumme samtlicher fixen Kosten des Werkes zu den 
Walzwerksfabrikaten zugeschlagen werden miiBte. 

Aus dem Problem der zusammenhangenden Preise k6nnen wir also 
schlieBen, daB Selbstkostenrechnungen gemischter Werke, die 

1. nicht samtliche Kosten von Produkt zu Produkt weiter ver
rechnen und die 

2. Markt- und Normalpreise zur Verrechnung nehmen, 

nicht gerechtfertigt sind. 
2. Wir haben schon auseinandergesetzt, daB innerhalb jedes Be

triebsteiles mehrere Produkte gleichzeitig entstehen. Diese Produkte 
sind in Haupt- und Nebenprodukte unterschieden worden. Ihre Ver
kaufspreise stehen in einem gewissen Zusammenhang und es bleibt fur 
uns zu untersuchen, ob fur die Produktionskosten dasselbe nachzu
weisen ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. 

Die Nebenprodukte werden mitunter in der Selbstkostenrechnung 
der Hauptprodukte vollkommen vernachlassigt, so daB man zu der Frage 
berechtigt ist, ob es nicht notwendig ist, den Nebenprodukten die ge
buhrende Stellung in der Selbstkostenrechnung zukommen zu lassen 

In unserem Werke wird z. B. fur die Gas- und Dampfsubstanz 1) 
nichts berechnet. Infolgedessen ersparen die Betriebe, in denen dor 
Dampf zur Maschinenkraft umgesetzt wird, eine bedeutende Summe, 
so daB sich deren Selbstkosten niedriger stellen. Fur das Gesamtergebnis 
des Werkes mag die Frage, ob Damp£ und Gas zu berechnen sind, haufig 
ohne Belang sein, da die Summe, die dem Koksofen und dem Hochofen 
dafiir gutzuschreiben ist, den ubrigen Abteilungen belastet werden muB. 
Addiert oder subtrahiert man aber zu' einer Summe dieselbe Zahl, so 
bleibt das Ergebnis dasselbe. Von diesem Standpunkt aus gelangte man 
in unserem Beispiele zur Dberzeugung, daB es nicht als ein Fehler anzu
sehen sei, keine Werte fiir Dampf und Gas einzusetzen. 

Der Mangel einer Verrechnung der Dampf- und Gaskosten bedingt 
gleichzeitig eine Aufgabe der Kontrolle uber beide Nebenprodukte. 
Diese Lucke in der Kontrollorganisation wird sehr bald erkannt und die 
wirtschaftliche Ausnutzung der Anlagen durch Unachtsamkeit und 
Gleichgultigkeit erschwert. Den Werksleitungen mag dieser Zustand 

1) Vgl. S. 18/19. 



222 Kritik der Selbstkostenberechnung gemischter Betriebe. 

so lange gleichgultig sein, als andere Verwertungsmoglichkeiten nicht 
vorhanden sind. Istdies aber derFall, so muB aufeinesparsamere Wirt
schaft hingewirkt werden und dieses ZiellaBt sich nur durch eine genaue 
Selbstkostenrechnung erreichen. 

So wie die Sachlage bei diesen beiden Nebenprodukten liegt, ist es 
bei allen ubrigen. 1m Interesse einer rationellen Arbeit und mit Ruck
sicht auf die Vermeidung von Verlusten usw. ist es notwendig, daB 
jedes GHed des Organismus weiB, daB es kontrolliert wird und daB es 
deshalb fur den hOchstmoglichen Ertrag zu sorgen hat. Ganz aHein 
aus dieser Tatsache folgt schon, daB fur jedes Nebenprodukt eine Ver
rechnung in den Selbstkosten stattfinden muB. 

WoHte man nun sogar die Nebenprodukte, die verkauft werden, 
aus der Selbstkostenrechnung ausscheiden, so wurden die Einnahmen 
aus denselben den Charakter von Sondergewinnen annehmen. Dadurch 
konnten die Selbstkosten der Hauptprodukte auBerordentlich ungunstig 
beeinfluBt werden. Auf Kosten derselben HeBe sich die Produktion der 
Nebenprodukte nach Qualitat und Quantitat so forcieren, daB durch die 
besonderen Aufwendungen dafur zwar die Selbstkosten der Haupt
produkte steigen muBten, sie aber keinen Vorteil aus dem Gewinn ziehen 
konnten. 

Fur die finanzieHe Erfolgswirtschaft ist es aber selbstverstandlich, 
daB die Forderung aHer Teile so erfolgt, daB der hOchste Nutzen daraus 
erzielt wird. Das kann aber nur sein, wenn den Betriebsleitern nicht nur 
ein Interesse an der Produktion oder den Nebenprodukten an sich, 
sondern am Gesamtresultate geschaffen wird. Gerade darum ist es not
wendig, daB die Gewinne aus den verkauften Nebenprodukten auch in 
den Selbstkosten verrechnet werden. 

Es ergibt sich daraus, daB das Problem der zusammenhangenden 
Verkaufspreise ein Gegenstuck in der Bildung der Produktionskosten 
findet, und es entsteht nun dieFrage, in welchem Verhaltnis die Neben
produkte zu den Hauptproduktselbstkosten stehen. 

Die SteHung der Nebenprodukte innerhalb der Selbstkosten ist 
nur eine untergeordnete. Die Kosten der Erzeugung sind mit dem 
Hauptprodukt gemeinsam und lassen sich nicht ohne weiteres trennen. 
Dagegen mussen wir unser :A.ugenmerk 

1. auf die spezieHen Aufwendungen und 
2. auf die Verwertungssumme 

richten. 
1. Die Lohne und Magazinkosten usw., die nachweislich nur fiir 

die Nebenprodukte aufgewandt sind, werden in die ubrigen Betrage des 
Hauptproduktes eingerechnet, so daB sie nicht besonders in die Er
scheinung treten. Es ist dies als ein Mangel anzusehen, da dadurch keine 



Das Problem der zusammenhangenden Preise. 223 

Klarheit in das Verhaltnis zwischen Nebenprodukt und Hauptprodukt 
kommt. 

2. Die Summe, die man bei Verwertung der Nebenprodukte erhalt, 
verkiirzt die Kosten der Produktion. Damit die Geschaftsleitung aber 
auch sofort das Resultat iibersehen kann, muB dies in einer besonderen 
Zahl erscheinen. Man nennt diesen Wert die Gutschrift. 1m Interesse 
der Erkennung des Zusammenhanges ist es notwendig, daB derselben 
innerhalb des Selbstkostensystems eine selbstandige Stellung gegeben 
wird. Durch die Trennung in: 

den Einsatz, 
die Fabrikationskosten und 
die Gutschrift 

wird der EinfluB der Nebenprodukte auf die Selbstkosten so hervor
gehoben, daB er beachtet werden muB. Methoden, die diesen Zusammen
hang verwischen wollen, sind deshalb als unzulanglich zu bezeichnen. 
Dies trifft z. B. fiir die Schuchartsche Form zu, nach der man die Gut
schrift direkt von dem Einsatz absetzt, so daB die Selbstkosten nur aus 
Einsatz und Fabrikationskosten bestehen. 

Der Selbstkostenwert der Hauptprodukte verandert sich nun je 
nach der H6he der Gutschrift und letztere hangt von den Verrechnungs
preisen der Nebenprodukte abo Deshalb miissen wir unsere Aufmerk
samkeit letzteren zuwenden. 

Fur die Nebenprodukte, die verkauft werden, setzt man die Ver
kaufspreise (Marktpreise) in die Gutschrift. Es sind dies Z. B. Ammoniak, 
Teer, Benzol, Thomasschlacken usw. 

Andere werden innerhalb des Werkes selbst verbraucht. In dies em 
Fane ist es strittig, zu welchem Werte die gegenseitige Verrechnung 
erfolgt. Es tauchen dabei zum Teil dieselben Probleme auf, die wir bei 
der Untersuchung des Zusammenhangs der verschiedenen Selbstkosten 
bereits erortert haben. In der Hauptsache begegnen wir zwei Haupt
arten und zwar: 

1. den Marktpreisen und 
2. den N ormalpreisen. 

Wenn auch die Verrechnung der Nebenprodukte zu Marktpreisen 
so lange einenSinn hat,als dieselbenganz oder zum Teil verkauft werden, 
kann man doch im FaIle des Selbstverbrauches kaum von einer gleichen 
Berechtigung sprechen. Dem iibernehmenden Betrieb konnte es dann 
gleichgultig sein, ob er das Nebenprodukt von der eigenen Firma oder 
von fremden bezieht. Dagegen wurden die erzeugenden Abteilungen den 
spezieIlen Nutzen daraus ziehen, da sie ohne Muhe und Verkaufsspesen 
auch einen schlanken Absatz erzielt hatten. Es ergibt sich daraus, daB 
der Marktpreis auch in diesem FaIle nicht der richtige Wertmesser fiir 
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den Selbstverbrauch ist. Deshalb wendet man meistenteils Normalpreise 
an. Die Schwierigkeit liegt nur in der Bestimmung derselben. Auch hier 
wird es sehr schwer sein, eine Wurdigung der vielen Schattierungen vor
zunehmen. 

Am praktischsten erscheint es deshalb, wenn wir nur die auBersten 
Grenzen fur die Bestimmung der Normalpreise angeben. 

Der geringste Wert, der dem erzeugenden Betriebe vergutet werden 
muB, ist der Betrag, der speziell fur das Nebenprodukt aufgewandt 
worden ist. In der Regel sind dies derartig minimale Summen, daB sie 
kaum in Betracht kommen. Die Wertsubstanz selbst ist dabei nicht be
rucksichtigt worden. 

Wesentlich verschieden davon ist die zweite Methode. Nach der
selben wird die Summe bestimmt, die aufgewandt werden muBte, urn 
das Nebenprodukt frei zu erzeugen. So wird z. B. bei den Dampfkosten 
der Kohlenwert ermittelt, der erforderlich ist, ein gleich groBes Dampf
quantum herzustellen. 

Sowohl die niedrigste wie die hochste Grenze ist filr die Berechnung 
der Nebenprodukte unbrauchbar, da in der einen nicht aIle Kostenteile 
berucksichtigt sind und in der zweiten ein zu hoher Kostenwert ver
rechnet wird. 

Zwischen diesen auBersten Grenzen bewegt sich nun die Skala der 
N ormalpreise. J edenfalls entsprechen nur die N ormalpreise den gerechten 
Anforderungen, die weder filr den einen Betrieb zu hoch noch flir den 
anderen zu niedrig sind. 

Aus den Ausfuhrungen ist zu erkennen, daB der EinfluB der Neben
produkte auf die Hauptprodukte innerhalb der Selbstkostenrechnung 
deutlich bemerkbar ist, so daB die zusammenhangenden Verkaufspreise 
auch in diesem Falle auf zusammenhangenden Produktionskosten 
basieren. Leider sind die Konsequenzen aus dem Problem nicht uberall 
korrekt gezogen. 

Teilweise werden einzelne Nebenprodukte uberhaupt nicht ver
rechnet, teilweise sind in den Selbstkosten weder die speziellen Auf
wendungen noch die Verrechnungssummen klar ersichtlich und teilweisc 
bietet die Festsetzung der Verrechnungspreise berechtigten AnlaB zur 
Kritik. 

3. Das Problem der zusammenhangenden Preise tritt besonders in 
Wirkung, wenn aus einem Material mehrere Produkte hergestellt werden 
konnen. 

Welche Anforderungen stellt nun diese Tatsache an die Selbst
kostenrechnung? 

Nehmen wir z. B. an, daB in einer Abteilung eines Werkes: 
100 t it 90 M. 9 000 M. und 
100 t it 100 M. = 10 000 M. 
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hergestellt werden. Der Durchschnittspreis belauft sich dann auf 95 M. 
pro Tonne. Tritt nun der oben skizzierte Umstand ein, daB das Produkt 
zu 100 M. pro Tonne eine bessere Konjunktur hat, so wurde die Pro
duktion in demselben gesteigert und zwar z. B. auf 180 t, so daB von dem 
erst en Produkte noch 20 t zu walzen waren. 

Die Rechnung steUte sich also folgendermaBen: 

20 t a 90 M. 1 800 M. 
180 t a 100 M. 18000 M. 

200 t 19800 M. 

I t a 99 M. 

Es ergibt sich daraus, daB die einfache Verschiebung del' Produk
tionsmengen bei sonst gleichen Selbstkosten die Durchschnittsselbst
kosten von 95 M. auf 99 M. hob. Wurden wir in dies en Zahlen nicht die 
genaue Ursache kennen, so konnte man zu dem Schlusse verleitet werden, 
als ob eine Verteuerung der Selbstkosten eingetreten ware. Diese Er
kenntnis vermochte andererseits wieder MaBnahmen herbeifuhren, die 
ihre Rechtfertigung nicht in den tatsachlichen Verhaltnissen, sondern in 
der irrefuhrenden Durchschnittszahl find en wurde. 

Urn also eine klare Einsicht in den Zusammenhang der Dinge zu 
erhalten, bedarf es einer weitgehenden Trennung del' Produkte in solche 
Gruppen, fUr die Selbstkosten ermittelt werden sollen. Je ausgedehnter 
dies vorgenommen wird, desto bessel' wird der Erfolg sein. 

Die meisten Werke haben fur 

die HochOfen, 
das Stahlwerk, 
das Blockwalzwerk 

nur eine Selbstkostenaufstellung, trotzdem die Erzeugnisse nach der 
Qualitat usw. nicht ganz gleich sind. 

Ferner faBt man die groBe Zahl del' Profile im Walzwerk in wenige 
Gruppen zusammen, die nicht geeignet sind, volle Einsicht in den wirk
lichen Zusammenhang der Produktionskosten zu schaffen. 

Wir konnen also feststellen, daB die zusammenhangenden Ver
kaufspreise wohl auch in dies em Spezialfall auf zusammenhangenden 
Produktionskosten basieren, daB abel' die Bedeutung dieser Tatsache 
noch nicht genugend bekannt ist und infolgedessen zu wenig Sonder
selbstkosten einzelner Qualitatsmengen und Profile berechnet werden. 

Wagner, Selbstkostenberechnung 15 



IV. Zusammenfassung und Schlu6. 
Aus unserer Darstellung und den literarischen Beispielen ergibt sich, 

daB wir nur raumlich zusammenhangende gemischte Betriebe ins 
Auge faBten. Dabei haben wir uns im Eingang unserer Untersuchungen 
zwei Aufgaben gestellt und zwar: 

1. an einem Beispiele die Art der Verbindung der einzelnen Selbst
kostenaufstellungen eines solchen gemischten GroBeisenbetriebes 
zu zeigen, 

2. eine Kritik der Selbstkostenaufstellungen der GroBeisenindustrie 
vorzunehmen. 

Die Darstellung der Selbstkosten eines gemischten Werkes war 
fur uns nicht Selbstzweck. Wir wollten vielmehr eine besondere Art des 
Zusammenhanges der verschiedenen Teilprozesse zeigen. 

Die Ausfiihrungen lehren uns, daB trotz erheblicher Schwierig
keiten eine Verrechnung samtlicher Kosten in luckenloser Form von Be
trieb zu Betrieb moglich ist. Erreicht wurde dies durch die sogenannte 
Bestandsbuchpreisverrechnung, die aus der Produktion und den Lager
bestanden eines Teilbetriebes unter EinschluB samtlicher Zwischen
kosten einen Durchschnittspreis ermittelt und diesem erst die Aufgabe 
als Verrechnungspreis zuweist. 

Bei der kritischen Betrachtung der Selbstkostenverrechnung ge
mischter Betriebe haben wir erst das Verfahren selbst und dann die darin 
wirkenden Probleme ins Auge gefaBt. 

Das Verfahren selbst weist sowohl bei der Verrechnung 

der Materialien - wie bei der 
der Magazinkosten, 
der Lohnlwsten, 
der Nebenbetriebskosten und 
der Generalunkosten 

zahlreiche Mangel auf. 
Bei allen fehlerhaften Erscheinungen konnten wir einen gemein

samen Untergrund feststellen. So wird aus Konkurrenzgrunden auf 
eine moglichste Geheimhaltung der Selbstkosten hingewirkt. Gerade 
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daraus erkHirt sich auch die groBe Angstlichkeit, mit der man einem 
Austausch der Erfahrungen aus dem Wege geht. Oftmals wird sogar 
den zustandigen Betriebsleitern die genaue Einsicht in die Selbstkosten 
vorenthalten. Infolgedessen k6nnen vielfach weder die Betriebserfah
rungen noch die Verbesserungen anderer Firmen berucksichtigt 
werden. 

Die beispielslos glanzende Entwicklung der Eisenindustrie, die das 
organisatorische Konnen der Leiter der Unternehmungen auf eine auBer
ordentliche Hohe stellt, hat nicht denselben Widerhall in dem Ausbau 
der Selbstkostenrechnung gefunden. Man behielt die alten Methoden und 
Anschauungen bei und verknocherte in einer Umgebung, die nur auf den 
Fortschritt bedacht war. Somit konnen wir die Geheimnistuerei und die 
Verknocherung als die beiden Hauptfehler der Selbs~kostenberechnung 
gemischter GroBeisenbetriebe, aus denen aIle ubrigen Mangel abzuleiten 
sind, betrachten. 

Die Ergebnisse, die wir bei der Untersuchung der Probleme fest
stellten, sind a'lch durch diese beiden Punkte stark beeinfluBt worden. 
Das Hauptproblem, das aIle anderen in sich faBt, ist das der Anpassung 
Zum Zweck der genaueren Nachforschung seines Einflusses auf die 
Ausgestaltung der Selbstkostenrechnung haben wir es in 2 Unter
probleme geteilt und erorterten: 

1. das Problem der zusammengesetzten Massenselbstkosten und 
2. das der zusammenhangenden Preise. 
Was letzteres anbetrifft, so laBt sich konstatieren, daB den mannig

faltigen Zusammenhangen der Verkaufspreise der Produkte der ge
mischten GroBeisenbetriebe korrespondierende Verhaltnisse in denSelbst
kosten zugrunde liegen, so daB man auch von zusammenhangenden oder 
zusammengesetzten Produktionskosten sprechen kann. 

Auch bezuglich des Problems der zusammengesetzten Massenselbst
kosten ist festzustellen, daB im allgemeinen das Bestreben herrscht, 
sich den wirklichen Betriebsverhaltnissen anzupassen. In beiden Fallen 
wird dies nicht immer erreicht. Insbesondere aber ist das Prinzip der 
Massenselbstkosten zu einseitig auf die Hauptprodukte angewandt 
worden, wobei man die besonders in neuerer Zeit an Bedeutung ge
winnenden Nebenprodukte ganz auBer Betracht lieB. Anderseits be
rucksichtigte man bei den Kalkulationen nur Massenselbstkosten und 
paBte sich den berechtigten Forderungen der Neuzeit nach Einzelselbst
kosten nicht an. Auch ist vielfach das richtige Verhaltnis zwischen 
Produkt- und Betriebsselbstkosten nicht gefunden worden, so daB 
dadurch eine Quelle von Unzulanglichkeiten entstand. 

Wenn auch die Selbstkostenrechnung sich insofern wieder den Be
diirfnissen des Betriebes anschmiegte, daB wenigstens fur jeden Haupt
betrieb Massenselbstkosten berechnet wurden, so bereitete ihr die Her-
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stellung des Zusammenhanges zwischen diesen Selbstkosten groBe 
Schwierigkeiten. 

Bald schob man die Marktpreisverrechnung, bald die Normal
preisverrechnung, bald die Proportionalpreisverrechnung und bald die 
Bestandsbuchpreisverrechnung in den Vordergrund. 

Aus unseren Auseinandersetzungen geht hervor, daB fiir die raumlich 
zusammenhangellden gemischten Betriebe nur die Produktionskosten
preis- und die Bestandsbuchpreisverrechnung einen liickenlosen Zu
sammenhang und eine voIl~tandige Aufrechnung der Kosten von Be
trieb zu Betrieb garantieren. Dabei ist zu betrachten, daB die Produk
tionskostenpreisverrechnung nur in dem einen FaIle, wenn keine Lager
bestande vorhanden sind, die Bestalldsbuchpreisverrechnung 
aber unter allen Umstanden die vollstandige Verrechn ung gewahr
leistet. 

Begegnet man aber der Marktpreis- und Normalpreisberechnung, 
so liegen die Grunde fur die Existenz beider in der historischen Ent
wicklung der Selbstkostenberechnung und nicht in der Natur der 
Betriebe an sich. 

Diese Resultate haben aber nur dann Gultigkeit, wenn man, wie 
wir immer betonen, beachtet, daB die von uns betrachtetell gemischten 
Betriebe raumlich eine Einheit bilden. 

Die heutige Entwicklung in der GroBeisenindustrie zeigt aber 
oftmals andere Gebilde, die aus einer mehr oder minder groBen Zahl 
von raumlichen auseinanderliegenden Werken bestehen. Diese Kon
stellation ins Auge zu fassen, lag nicht in der Aufgabe, die wir uns 
stellten, wenn auch auf der Basis unserer Ausfiihrungen sich die 
Materie leicht bearbeiten laBt. 

Roffen wir, daB es uns gelungen sein mage, auf dem engumgrenzten 
Gebiete, das unsere Abhandlung beriihrt, etwaszur Klarung der 
Probleme beigetragen zu haben. 
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