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Vorwort. 

Del' in den nachstehenden Kapiteln behandelte Lehrstoff nebst 
den aus del' Praxis entnommenen Beispielen durfte fur kleinere 
und mittlere Schmiedewerkstatten vollkommen ausreichen, um als 
Unterlage fUr eine kaufmannische Gestaltung des Geschaftes zu 
dienen, sowie die Selbstkosten und die Verkaufspreise auszufUh
render und ausgefiihrter Schmiedearbeiten richtig zu bestimmen. 
In diesem Umfange wurde das Arbeitsgebiet del' theoretischen 
Meisterkurse fiir Schmiedemeister erledigt, die der Verfasser auf 
Veranlassung des Rates zu Dresden seit J ahren an del' Stadtischen 
Gewerbeschule zu Dresden abgehalten hat. 

Die sehr erfreulichen Erfolge, die die Kursteilnehmer bei Sub
missionen und sonstigen Ausschreibungen erzielten und die eine 
Gesundung des Kalkulationswesens del' Dresdner Schmiedemeister 
erkennen lieBen, gaben dem Verfasser den Mut, diese Arbeit zu 
veroffentlichen. 

Fur Massenfabrikation, Gesenkschmiedearbeiten, Kraftham
merarbeiten und autogene und andere SchweiBarbeiten kom
men erweiterte Geschaftsunkostenberechnungen sowie Spezial
kalkulationen in Betracht. Die in den Fabrikbetrieb gehoren
den Spezial-Schmiedearbeiten werden in einem in demselben Verlage 
erscheinenden kurzen Lehrbuche uber Kalkulation im Eisen
gewerbe und Maschinenbau, vom Kleinbetrieb bis zum 
Fabrikbetrieb einer besonderen Erorterung unterzogen werden. 

lVloge zunachst das vorliegende Buch Aufklarung bringen und 
Segen stiften unter den Angeh6rigen eines del' sch6nsten und 
altesten Handwerkszweiges, del' sich kraftvoll bis auf den heutigen 
Tag erhalten hat. 

Charlottenburg, den 28. Februar 1912. 
Ernst Pieschel. 
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Eillleitnng. 
Die Existenzberechtigung der kleinen Gewerbebetriebe ist von 

manchem Volkswirtschaftler und oft auch von unberufener Seite 
bestritten worden, weil die Industrie mit groBen Kapitalien und 
raffinierten Arbeitsmethoden tausende verschiedenartige Gebrauch
gegenstande besser und viel billiger liefert, als das in dem je
weiligen FaIle in Betracht kommende Handwerk. Trotzdem die 
Maschine die menschliche Arbeitsleistung mit Hand und 'Werk
zeug immer mehr verdrangt, kann von einer direkten Vernichtung 
der Kleinbetriebe durch die Industrie keine Rede sein. Industrie 
und Handwerk, GroBbetriebe und Kleinbetriebe, konnen sehr gut 
nebeneinander existieren, wenn der Kleine von dem GroBen lernt, 
sich den modernen Verhaltnissen anpaBt und sich fUr diejenigen 
Arbeiten interessiert, fur die del' GroBbetrieb nichts iibrig hat. 
Es ware toricht, wollte sich z. B. ein Schmiedemeister mit del' 
Herstellung von Hufeisen, Schrauben, Nieten, Muttern, Stein
schrauben usw. befassen, die er im Eisenladen viel billiger kauft, 
als er sie mit del' Hand herstellen kann. fiber etwaige Zweifel: 
MuB das Stuck angefertigt odeI' bezogen werden? hilft oft eine 
gute Fachzeitung hinweg, die durch ihre Aufsatzc und Inserate 
genugend AufschluB geben kann. Die harte Notwendigkeit wird 
abel' oft den kleinen Meister auf dem Lande zum Tausendkunstler 
stempeln, weil er, gezwungen durch groBeEntfernungen vomEisen
handler, oftmals die sonst billig zu erlangenden Massenartikel fUr 
einen Spezialfall doch selbst anfertigen muB. Hier hat er dann 
die Frage zu beantworten: "Vas war in dies em FaIle billiger: die 
schnell erledigte Selbstanfertigung odeI' der von weit her zu be
ziehende Massenteil? Eine sachgemaBe Kalkulation beantwortet 
diese Frage ohne wei teres prompt und sichel'. Der Pferde- und 
Hufbeschlag, der Spezialwagenbau, die hunderterlei Reparaturen 
an landwirtschaftlichen Geraten, Wagen, Werkzeugen, das An
scharfen der Spitzhacken, MeiBel und Hammer fiir die Bauhand
werker, das Einrichten von Pferdestallen, unter Umstanden auch 
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Kalkulieren und Veranschlagen. 

das Abschneiden und Bohren von Bautragern, das Abschulie,ten 
von sogenanntem Kleineisenzeug fur Neubauten u. v. a. m. wird 
uach wie vor in das Arbeitsbereich des Kleinschmiedes gehoren. 
Da die Industrie mit viel hoheren Geschaftsunkosten als der Klein
betrieb arbeitet und gezwungen ist, mit Riicksicht auf die Kapital
anteilhaber (Aktionare, Gesellschafter) mit einem entsprechend 
hohen Geschaftsgewinn zu kalkulieren, ist das Handwerk bei Ein
zelarbeiten in vieler Beziehung im Vorteil. Das Handwerk arbeitet 
mit kleinell Geschaftsunkosten und begniigt sich mit einem be
scheidenen Verdiellst, da schon der erarbeitete Lohn des Meisters, 
oftmals ullterstiitzt durch die Arbeit des Lehrlings, als gellugender 
Gewillll fUr die geleistete Arbeit allgesehen wird. Trotzdem stehen 
wir auf dem Standpunkt, daB ein selbstandiger Meister keine 
Arbeit ohne einen bes til11mten Verdienst odeI' Geschaftsgewinn 
und sei er noch so gering, einschatzen oder verkaufen dad. Auf 
die weitere Frage: Wie groB ist in diesel11 odeI' jenem Fall del' 
Gewillll? antwortet wieder die richtige Selbstkostenberechnullg 
odeI' Kalkulation. 

Es ist durchaus verwerflich, wenn alte oder junge Meister un
bekannte Arbeitell nach Gewichten taxierell und Kilopreise zu
grunde legen, fUr deren Richtigkeit noch Imine Beweise erbracht 
worden sind. Noch schliml11er ist es aber, wenn derartige Kilo
preise von dem Auftraggeber beanstandet und vom Schmiede
meister reduziert werden, ohne daB er sich dariiber Rechenschaft 
gegeben hat, ob er auch noch an der Ware verdient odeI' ob er 
zusetzt. Uber alle diese Fragen sollen die nachsten Kapitel Auf
sehluS geben. 

Kalkulieren nnd Veranschlagen. 
Dnter Kalkulieren versteht man ein geordnctes Verfahren zur 

Berechnung del' Herstellungskosten auszufUhrender oderaus
gefUhrter Gegenstande. Diese Berechnungsmethode bezeichnen 
wir als Produktivkalkulation im Gegensatz zur Bezugs
oder Versandkalkulation, welche sich mit del' Berechnung 
des Ein- odeI' Verkaufspreises einer bezogenen odeI' versendeten 
Ware beschaftigt. Die erstere kommt fUr den Handwerker, den 
Gewerbe- und Fabrikbetrieb, die letztere fUr kaufmannisch be
triebene Gewerbe, besonders abel' fur Kaufleute in Betracht. Wir 
unterscheiden ferner eine Vorauskalkulation odeI' ein Ver-



V orkalkulation. 

anschlagen, wenn der Preis vorher bestimmt wird, und eine N ach
kalkulation, wenn der Preis nach der Ausfiihrung des Gegen
standes festgestellt werden solI. 

Die Vorkalkulation wird im Submissionswesen sowie in 
jedem kaufmannisch betriebenen Fabrikationszweig angewendet, 
da man schon von vornherein unterrichtet sein muB, welche Her
stellungskosten der neue Gegenstand verursachen wird. Die N ach
k a 1 k u 1 at ion solI in jedem Betriebe eingefiihrt sein, damit die 
wirklichen Kosten (Selbstkosten) des Gegenstandes festgestellt 
werden konnen. Sie gibt AufschluB dariiber, ob man eine Ware 
oder einen Gegenstand zu hoch, zu niedrig oder richtig vorkalku
liert hat. Eine sachgema,B durchgefiihrte Nachkallmlation kann 
den weiteren Gang der Warenherstellung oder der Fabrikation 
wesentlich beeinflussen. 

Das haufig in Handwerkerkreisen, ja auch noch in Fabriken 
iibliche Verfahren, den Preis eines Gegenstandes durch oberflach
liche Schatzung zu ermitteln, indem man lVIaterial- und Lohn
kosten addiert und einen geheimnisvollen Zuschlag hinzufiigt, ist 
ein fiir allemal zu verwcrfen. 

Nur durch richtige Addition del' lVIaterialkosten, del' Lohn
kosten und del' Geschafts unkosten kann del' Selbst
ko s te n preis bestimmt lmd dann del' den jeweiligen Verhalt
nissen entsprechende Geschaftsgewinn hinzuaddiert und so der 
Vel' ka ufs preis festgesetzt werden. 

Die traurigen Erfahrungen im Submissionswesen zeigen tag
taglich, daB im Kalkulationswesen auBerordentlich verworrene Zu
stande henschen, denn die meisten Submissionsresultate konnen 
unmoglich durch genaue Berechnung entstanden sein. Es wird 
riicksichtslos darauflos geschatzt und geraten, teils nach Gewicht 
und teils nach lVIetern werden Einheitspreise zugrunde gelegt, die 
jeder rechnerischen Grundlage entbehren. Die interessierten Be
hOrden sind deshalb schon auf allerlei Hilfsmittel und Bestim
mungen verfallen, urn aus dem Kranze del' Kalkulanten den rich
tigen herauszufinden, del' preiswert liefert, ohne sich und sein 
Gewerbe zu schadigen. 'Vir erinnern an das lVIittelpreisverfahren 
und an die Einsetzung von Sachverstandigen bei Durchberatung 
del' eingegangenen Submissionsofferten. 

Drei Werte: 1. lVIaterialkosten, 2. Lohnkosten und 
3. Geschaftsunkosten bilden zusammen die Selbst
kosten. Letztere erhoht man urn den Verdienst oder Geschafts-

1* 



4 Kalkulieren und Vemllschlagen. 

gewinn, der je nach Konkurrenz zwischen 10% und 100% betragen 
kann, und dann ist der Verkaufspreis fertig. 

1. Materialberechnnng. Znnachst mnB der betreffende Kalku
lator (Handwerker - Gewerbetreibender - Fabrikant) eine viel
seitige, langjahrige praktische Erfahrung in seinem Beruf oder im 
geschaftlichen Leben uberhaupt besitzen. Er muB technologische 
Kenntnisse uber die Beschaffenheit, Eigenart und Verwendbar
keit der einzelnen Rohmaterialien, Halb- und Fertigfabrikate auf
weisen, sowie die Bezugsquellen und Marktpreise genau kennen. 
Wenn er weiter uber die allgemeinen Handlungsunkosten zur 
Herbeischaffung des Rohmaterials usw. unterrichtet ist, kann er 
zur Festlegung des Einheitspreises fur das Material schreiten. Bei 
der Kalkulation von Eisen- und Metallgegenstanden tritt noch die 
Gewichtsberechnung aus der gegebenen Zeichnung hinzu. Damit 
wurden die Aufgaben der Materialkalkulation erledigt sein. tiber 
Gewichtsberechnung siehe Seite 4l. 

2. Lohn. Bedeutend schwieriger gestaltet sich die Voraus
bestimmung der Lohne, die schatzungsweise fiir die Herstellung 
des Gegenstandes ausgezahlt werden mussen. Auch hier kann 
nur auf Grund vielseitiger praktischer Erfahrung und durch Kennt
nis aller in Betracht kommenden Arbeitsmethoden, Lohnsatze, 
Tarifvertrage, Lohnsysteme, Werkzeuge, Arbeitsmaschinen und 
nicht zuletzt der Leistungsfahigkeit der Arbeitnehmer ein einiger
maBen brauchbares Resultat erzielt werden. Wie wir in spateren 
Kapiteln und Beispielen beweisen werden, ist die Lohnschatzungs
frage die interessanteste, aber auch die schwerste in der gesamten 
Vorkalkulation. Die Tageszeitungen machen sich oft lustig uber 
die groBen Differenzen in den einzelnen abgegebenen Offerten, 
aber die wenigsten Kritiker haben wohl eine Ahnung davon, was 
es heiBt, aus ganzlich fremden Zeichnungen und neuartigen Ent
wurfen das Material richtig herauszurechnen und diejenigen Arbeits
zeiten zu bestimmen, die notig sind, das betreffende Stuck fertig 
zu stellen. Und nicht nur diese Fahigkeiten mutet man dem 
Schmiedemeister zu, sondern man verlangt diese zeitraubende 
Tatigkeit umsonst I Wie wir spater zeigen werden, zahlen der
artige Vorarbeiten zu den unproduktiven Lohnen, die als Ge
schiiftsunkosten zu betrachten sind. 

3. Geschiiftsunkosten. Die wirklichen jahrlichen Unkosten seines 
Geschafts soli ten dem Schmiedemeister jederzeit bekannt sein. 
DaB dies aber meistenteils nicht der Fall ist, beweisen die fehler-
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haften Kallmlationen, bei denen immer von "Regie" die Rede ist. 
Dieses Wort, welches mit del' Kalkulation absolut nichts zu tun 
hat, ist die Ursache groBer MiBverstandnisse geworden und hat 
unter den Unwissenden groBen Schaden angerichtet. 

Die Bestimmung del' jahrlichen Geschaftsunkosten kann nach 
vorgedruckten Schemata erfolgen, damit keine derartige Aus
gabe vergessen wird. Wir werden in den nachsten Kapiteln die 
Geschaftsunkosten fUr verschiedene Schmiedewerkstatten berech
nen und ihren Wert bei del' Selbstkostenberechnung besonders 
nachweisen. 

Regie- oder Geschaftsunkosten. 
Del' EinfluB del' richtigen Bewertung del' Geschaftsunkosten 

bei del' Preisberechnung einer \Vare solI durch einige Beispiele 
erlautert werden: 

Beispiel 1. Wenig Material, viel Loh n. 
Es ist del' Verkaufspreis von 5 kunstgeschmiedeten Auslegern, 

It 5 kg Rohgewicht, zu bestimmen, zu deren Herstellung 2 Mann 
a 60 Stunden Arbeitszeit benotigen. 

Falsche Kalkulation mit Richtige Kalkulation mit 
40% Regie 70% Geschaftsunkosten 

I. Materialkosten: I. Materialkosten: 
25 kg Schmiede- 25 kg Schmiede-

eisen It 20 9J . . j£~ 5. --. eisen It 20 9J. . .//ll 5. -. 
II. 120 Lohnstunden II. Lohnkosten: 

It 50 9J . .. Jtt&- 60.-. 120 St. It 50 9J. A~ 60.-. 

III. 

IV. 

Herstellungs
kosten ... 

40% Regie von 
65 j£~ • . . J/t 

V. Verkaufspreis. J/I{, 

III. Kohlenkosten. AI{" 5.-. 

65.-. 

26.-.1 

IV. 70% Geschafts-
unkosten v. den 

91
1 v. 

Lohnkosten J/I~ 42.-. 

Selbstkosten J/l{,112.-. 

VI. 20% Verdienst AI{" 22.40. 

VII. Vel' ka ufspreis J/I{, 134.40. 

Die richtige Kalkulation zeigt, daB sich del' Meister zu seinen 
Ungunsten um J/I{, 134.40 - 91 = J/I{, 43.40 verrechnet, wenn er 
mit 40% Regie arbeitet. Da abel' sehr oft mit 35%, 30% und 25% 
Regie gerechnet wird, kann man verstehen, warum viele Hand
werker zugrunde gehen mussen. 



6 Regie- oder Geschaftsunkosten. 

",Vir fiihren ein wei teres Beispiel aus dem "Schmiedekalender", 
Jahrgang 1910, an, bei welchem auf S. 202 ein Kohlenwagen wie 
folgt kalkuliert und als Musterbeispiel angefiihrt wird: 

Beispiel 2. Falsche Kalkulation eines Kohlenwagens. 
70er Schmierachsen . . . . . . . . . . . ./U; 86.-. 
4er Reifen, Ringe, Untergestelle beschlagen 

Bremsen hinten und vorn. . . . 
Oberbeschlag mit Ketten, Wirbel usw .. 
25% Regie. . ... 

" 

" 
" .;1, 

225:-. 
75.-. 
45.-. 

101.-. 
588.75. 

In dieser Kalkulation vermissen wir zunachst die Grundlage 
jeder geordneten Selbstkostenberechnung: "die kaufmannische 
Klarheit". Hier werden Material, bearbeitete Teile, Lohne und 
"Regie" durcheinander geworfen und zuletzt addiert. Das Re
sultat bildet eine Summe mit Mark und Pfennigen, von der kein 
Mensch weiB, ob sie die Selbstkosten oder den Verkaufspreis dar
steUt. Ohne auf dieses Beispiel jetzt genauer einzugehen, wollen 
wir nur anfiihren, wie eine derartige Kalkulation im Schema aus
sehen muB: 

Beispiel 3. Richtige Kalkulation eines geschmiedeten 
Gege nsta ndes: 

I. Materialkosten: einzeln zusammen 
a) R,ohmaterialien, 70 kg Schmiedeeisen, 

it 18 .5'). Ail, 12.60 
b) :Fertigmaterial, 20 Sti.lck Schraubel1, 

it 25 .5'). 
" 

5.- A~ 17.60 
II. Lohnkosten: 

60 Stunden it 45 .5') A~ 27.-
20 Stunden it 40 .5') 8.- jft, 35.-

III. Geschaftsunkosten: 
70% der Lohnkosten == 0.7 . 35.- ,Itt. .1' 24.50 
Kohlenkosten 

" 
3.90 ,!t~ 28.40 

IV. Selbstkosten J' 81.-

Das letzte Beispiel bringt in seiner rechnerischen Aufstellung 
zunachst ein positives Ergebnis, namlich, daB die Ware 81 Jit her
zustellen kostet. Da niemand zum Selbstkostenpreis verkaufen 
wird, so muB ein prozentual zu bestimmender Verdienst oder ein 
Geschaftsgewinn zu dieser Summe hinzugerechnet werden. Die 
Hohe dieses Geschaftsgewinnes hangt ganz und gar von der Art 
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des Gegenstandes und von del' Konkurrenz abo Man reehnet fur 
gewohnlich 10-30%, wenn man abel' mehr bekommen kann, ist 
dies um so bessel'. Wir wollen als Mittelwert 15% Verdienst ein
setzen, dann bestimmt sieh del' Verkaufspreis wie folgt: 

Beispiel 4. Berechnung des Verkaufspreises einer 
Schmiedearbeit. 

Selbstkosten. J!J(, 81.-
ca. 15% Verdienst 
Verkaufspreis . . . 

12.

,/U 93.-

Del' auf diese Weise bereehnete Verkaufspreis stellt die oberste 
Grenze und del' Selbstkostenpreis die unterste Grenze des An
gebotes dar; denn unter 81 J~ kann und darf del' Gegenstand 
nieht angeboten odeI' verkauft werden. Dies ist aueh bestimmend 
fur den Rabatt, den diesel' Gesehaftsmann dem Besteller oder 
Kaufer einraumen muB; del' Rabattsatz darf 12 ,Itf., nicht ubCl'
steigen. Viele Firmen setzen von vornherein einen bestimmten 
Gre nz preis fest, del' um 15 bis 20% iiber dem Selbstkostenpreis 
steht. 

Beispiel 5. Viel Material - wenig Lohn. 
Es ist del' Verkaufspreis von 10 sehmiedeeisernen Saulen aus 

50 mm-Quadrateisen, einseitig auf 45 mm Zapfen dm. 60 mm lang, 
im Gesenk abgesetzt, 2 m lang, zu bestimmen. Gewieht emer 
Saule ea. 40 kg. 

Falsehe Kalkulation mit 
40% Regie 

I. Materialkosten: 
400 kg Sehmiede-
eisen it 20 J) . ..Jt~ 80.

II. Lohn: 1 Meister 
u. 1 Gehilfe it 10 
St. = 20 . 0.50 J!J(, 10.-

R,iehtige Kalkulation mit 
70% Gesehaftsunkosten 

I. Materialkosten: 
400 kg Sehmiede-
eisen a 20 J) . . J~ 80.

II. Lohn: 20 Stunden 
a 50.'1) , . . . " 10. ---

III. Herstellungs- i III. 70% Geseh.-Unk. 
vom Lohn 7.-kosten .4, 

IV. 40% Regie 
90'-1 
36.- IV. Kohlenkosten 2.-

V. Verkaufspreis .ff(, 126·-1 V. Selbstkosten .f{t(, 99.-
I VI. 10% Verdienst 

I rund. 
" 

10.-

[VII. Verkaufspreis Jf;(, 109.-



8 Die Geschaftsunkosten im Schmiedegewel'be. 

Del' Schmiedemeister mit del' richtigen KaIkulation stellt die
selbe Ware um 17 Jt billiger her, als der andere mit 40% Regie. 
Wenn er den Auf trag erhalten sollte, dann unterbietet er niemand, 
er schleudert auch nicht mit dem Preise, sondern er verdient 
rund 10 jf;{" auBer seinem Arbeitslohn an dem Auf trag. Versucht 
der Auftraggeber den kaIkulierten Preis von 109 Jlt noch herunter
zudriicken, so konnte der Meister sich mit einem Verdienst von 
5 j/{, (ca. 5% del' Selbstkosten) begniigen und verkauft die 10 Sau
len fiir 104 j/{,. Er weiB ganz genau, daB er nichts zusetzt, sondern 
daB er noch 5 j/{, als Unternehmer verdient. 

Diese Auseinandersetzungen in den Beispielen 1-5 waren 
notig, um die Notwendigkeit der Berechnung del' jeweiligen Ge
schaftsunkosten zu rechtfertigen. Es ist ferner gezeigt worden, 
daB man die Geschaftsunkosten den Lohnkosten gegeniiberstellen 
und sie in Prozenten von der Jahreslohnsumme ausdriicken kann. 
Vielfach ist aber auch iiblich, den Wert des jahrlichen Umsatzes 
auf die jahrlichen Geschaftsunkosten zu beziehen. Praktischer 
und vorteilhafter ist die zuerst genannte Verteilung auf den Lohn, 
wie wir spateI' in zahlreichen Beispielen nachweisen werden. 

Die Geschaftsunkosten iIll Sclnniedegewerbe. 
Jeder gewerbliche Betrieb ist mit stetig wiederkehrenden Geld

kosten verbunden, die wir als Geschaftsunkosten bezeichnen. 
Dber die Hohe derselben hernichen vielfach Zweifel, weil die An
schauungen in Handwerker- und Industriekreisen beziiglich del' 
einzelnen Unkosten auseinandergehen. 

Zunachst gehort zu jeder Geschaftsgriindung Geld und zwar in 
doppelter Form: Zur Anschaffu~g del' notwendigen Werkzeuge, 
Gerate und del' gesamten Werkstatteinrichtung und zur Anlage 
eines Betriebskapitals. Letzteres ist leider bei vielen Gewerbe
treibenden eine unbekannte Einrichtung odeI' ein stiller Wunsch. 
Die Folgen sind vollstandige Mittellosigkeit und Hilflosigkeit in 
allen Unternehmungen. Das Material und die Zutaten werden auf 
Borg odeI' kaufmannisch ausgedriickt auf Ziel gekauft. Dann 
wird unter Entbehrungen die Ware fertiggestellt und wenn end
lich das langersehnte bare Geld fallig ist, erscheint oft dafiir ein 
WechseI. Ganz andel'S gestaltet sich das Geschaft, wenn in barem 
Gelde eingekauft und wenn die falligen Lohne jederzeit dem Be
triebskapital entnommen werden konnen. Bei Barzahlung del' 
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Rohmaterialien usw. erhalt der Unternehmer nicht nur bessere 
und beste Ware, sondern noch 2-3% Skonto, die auf das Jahr 
berechnet, reichlich die Zinsen wieder einbringen, die fiir das 
Betriebskapital aufzubringen sind. 

Auch bei der Anschaffung der Werkzeuge, Werkzeugmaschinen 
und Geratschaften spielt die dafiir aufgewendete Geldsumme eine 
wichtige Rolle. Sollen die Werkzeuge und die eventuell anzu
schaffenden Maschinen leistungsfahig und von bestem Material und 
vorziiglicher Beschaffenheit sein, dann wird man entsprechend mehr 
Geld dafiir ausgeben miissen, als fiir minderwertige Betriebsmittel. 

Fiir die Geschaftsunkosten kommt dann die Verzinsung und 
die Abschreibung der Werkzeuge, Maschinen und Utensilien in Be
tracht. Maschinen schreibt man je nach ihrer Lebensdauer und 
ihrer Abniitzbarkeit mit 10-5% ab, so daB man in 10-20 Jahren 
durch die aufgesparte Abschreibungssumme wieder neues Kapital 
zur Neuanschaffung neuer Maschinen in Handen hat. Werkzeuge, 
deren Gebrauchszeit zwischen 10 und 5 Jahren liegt, miissen mit 
10-20% abgeschrieben werden. Es ist abel' wichtig, daB dann 
zur gegebenen Zeit, also nach Ablauf der Abschreibungsfrist, auch 
das abgeschriebene Kapital wirklich vorhanden ist. Zur El'klarung 
der durch Verzinsung und Abschreibung entstehenden Geschafts
unkosten stellen wir in Beispiel 6 drei gleiche Betriebe in vel'
schiedenel' Ausstattung und verschiedenen Betriebskapitalien zum 
Vergleiche nebeneinander. 

Beispiel 6. Vergleich zwischen drei Werkstatten: 
I Meister, 1 Gehilfe, I Lehrling. 

I Betrieb A. --Betrieb B. I __ ~_~~r~eb c~-=-__ 

I An-lverZinsung u. An- I Verzinsung u'l An- ! Verzinsung u. 
schaff. Abschreibung schaff. I Abschreibung schaff'i Abschreibung 

_____~~- _____ .Kc_~-=AI.-_' __ -.~_~ __ .f£L_-=-,~ 

Maschinen 500 10%= 50 1000' 10% = 100 1300 10% = 130 
Werkzeuge 300 20%= 60 500 20% = 100 1000 20% = 200 
Einrichtung 600 8% = 48 llOO 8%= 88 1500 8% = 120 
Betriebs-

kapital lOOi 5%= 5 1000, 50/ 0 = 50 1800 5% = 90 

Zusammen 11500
1 

163 3600 1 
338 5600 540 

Vergleichen wir den ungeniigend ausgestatteten Betrieb A mit 
dem Musterbetrieb C, so ergibt sich, daB ersterer pro Tag 163 : 300 
= 0.54 J/!t" letztel'er 540 : 300 = 1.80 JlI{, fiir Verzinsung und Ab-
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schreibung aufzubringen hat. Auf eine Arbeitsstunde berechnet, 
ergibt sich fiir den Betrieb A = 5.4 3), und fur den Betrieb C 
18 3). Wenn 3 Arbeiter vorhanden sind (1 Meister, 1 Gehilfe, 
1 Lehrling), so ergeben sich pro Arbeitsplatz und Stunde fiir den 
Betrieb A = l.8 3) und fUr den Betrieb C = 6 3) Unkosten durch 
Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals. 

Wenn man bedenkt, daB der Betrieb C mit den vorzuglichsten 
Werkzeugen und Maschinen und mit reichlichem Betriebskapital 
arbeitet, und daB dadurch die Leistungsfahigkeit wesentlich ge
steigert wird, so sind die Mehrkosten pro Stunde und Arbeits
platz mit 4.2 3) nicht zu teuer bezahlt. 

Als 3. Faktor fiir die Geschaftsunkosten kommt die Werkstatt
miete in Betracht, die den ortlichen Verhaltnissen entsprechend 
verschieden sein kann. Dann mussen ferner Beleuchtung, Heizung, 
Wasserverbrauch, Gewerbesteuern, Versicherungen, Schreibmate
rialien, Porti und Frachten, Telephon, Fahrrad und Kraftkosten 
in den Unkosten beriicksichtigt werden. Fur unspezifizierbare 
Ausgaben setzt man die Rubrik "Unvorhergesehenes" ein. Auch 
die Telephongebuhren sowie die Abschreibungskosten und Repa
raturen des Geschaftsfahrrades fallen, wie schon vorhin erwahnt, 
mit in die Geschaftsunkosten. Auch unproduktive Arbeiten, die 
im Interesse des Geschaftsbetriebes ausgefUhrt werden miissen, 
werden zu den Geschaftsunkosten gerechnet. vVenn beispielsweise 
der Meister taglich 2 Stunden Kunden besucht, Zeichnungen aus
fiihrt, Rechnungen schreibt usw., so ist die dadurch entstehende 
Lohnsumme von taglich 2 mal 60 .9)! = 1.20 Jf,f, oder 360 J£( im 
.Jahre in die Geschaftsunkosten einzusetzen. 

N ach diesen vorangegangenen Erorterungen ergibt sich fur die 
Aufstellung der Geschaftsunkosten folgende Tabelle: 

1. Verzinsung des Anlagekapitals mit 5%; 
2. Abschreibungen: 

a) Werkzeuge 10-20%; 
b) Maschinen 5-10%; 
c) Utensilien 5-8%; 

3. vVerkstattmiete, ist auch dann einzurechnen, WClm der 
Meister Besitzer von Haus und Werkstatt ist; 

4. Beleuchtung, Heizung, W'asserverbrauch; 
5. Gewerbesteuern und Versicherungen; 
6. Schreibmaterial, Drucksachen; 
7. Porti und Frachten; 
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8. Telephon- oder NebenanschluBgebuhren; 
9. Abschreibung fur das Fahrrad 30%; 

10. Unproduktive Lohne; 
11. Kraftkosten bei Motorbetrieb; 
12. Unvorhergesehenes. 
Wenn wir die obigen 12 Einzelunkosten mit Zahlenwerten ver

sehen und wenn wir wieder ein und dieselbe BetriebsgroBe (1 Mei
ster, 1 Gehilfe, 1 Lehrling) in 3 verschiedenen Betriebsverhalt
nissen zur Darstellung bringen, dann ergeben sich sehr interessante 
Endresultate. 

Beispiel 7. Die Geschaftsunkosten in 3 gleichgroBen 
Betrieben: 1 Meister, 1 Gehilfe, 1 Lehrling. 

_ ~~~~~beb~~ieh~A_L~ew~rbel:>etr~~ ~_J~Gewer~~l:>e_trieb_ ~ __ 

-Anl~;~kapital . I Anla~~~nd-Be~r~~-lA~I~g~=und B~~~i~bs-
.;P' 1500 i kapital.J' 3600 I kapital A~ 5600 

Aufstellung der jahrlichen Geschaftsunkosten. 

1. Verzinsung und 
2. Abschreibungen des Anlage

kapitals. 
3. vVerkstattmiete 
4. Beleuchtung, Heizung Wasser- , 

A 

163 .;fG 
160 " 

verbrauch I 60 
5. Gewerbesteuern, Versiche-

rungen 
6. Schreibmaterialien, Druck-

sachen 
7. Porti, Frachten 
8. Telephon 

100 " 

30 " 
20 " 

B C 

338.Ji, 540 JtG 
240" 360" 

80 " 100 " 

120 " I 160 " 
! 

60 " I 120" 

25 " I 

! 
9. Abschreibung f. Fahrrad 30% ! 50 " I 

25 

120 " 
50 " 

360 " 10. Unproduktive Lohne 360" 360 i 
" I 11. Kraftkosten bei Motorbetrieb ! 

] 2. Unvorhergesehenes . i 207 227 " I 265 " 
Jahrliche Geschaftsun-:k:-"o-s:-"t-el-l--=i-n"'i"""i ----+----!-I----

300 Arbeitstagen . . llOO Jt~ 1500.J(' i 2100 Jt~ 

Tagliche Geschaftsunkosten.! 3.67., 5.00., I" 7.- " Ii . • 

Stundliche Geschaftsunkosten. :1 0.37" 0.50" I 0.70 " 

Fur die Berechnung der tiiglichen Geschaftsunkosten wurde 
das Arbeitsjahr zu 300 Arbeitstagen und der Arbeitstag zu 10 Ar-
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beitsstunden angenommen. Nach diesen GeschMtsunkostenauf
stellungen ist es Sache des GeschMtsinhabers, die Geschaftsun
kosten auf alle ausgeftihrten Lohnarbeiten zu verrechnen. 1m 
Schmiedebetrieb A miissen auBer dem Lohn taglich 3.67 jf{", im 
Betrieb B 5.00.;U; und im Betrieb C 7. - jf{" aus der gelieferten 
Arbeit aufgebracht werden, damit die Geschaftsunkosten gedeckt 
sind. 

Prodnktive und unproduktive Lohne. 
Man unterscheidet zweierlei Lohnarten: Die produktiven und 

die unproduktiven Lohne, die in jedem Betrieb zu beriicksichtigen 
sind. Prod ukti v ist derjenige Lohn, der direkt in die Rechnung 
oder vorher in das Arbeitsbuch eingesetzt werden kann. Dieser 
Lohn gilt fiir aUe Arbeiten, die in direkter Beziehung zu der Her
stellung eines Gegenstandes oder der Ausfiihrung einer bestellten 
Arbeit stehen. Als un pro d u k t i v bezeichnet man diejenigen 
Arbeiten, die nicht direkt zu einem Auftrage gehoren, die aber 
doch im Interesse einer regelrechten Werkstattatigkeit ausgefiihrt 
werden miissen. Hierher gehoren alle Vorarbeiten zur Erlangung 
neuer Auftrage, Anfertigen von Skizzen, Zeichnungen, Kosten
anschlagen, Ausfii.llen von Blanketts, Besprechungen mit der 
Kundschaft im Interesse des GeschMts, eventuelle Reisen zur 
Kundschaft oder zum Lieferanten, Herstellen und Reparieren von 
\Verkzeug, Maschinen und Utensilien. Auch diejenige Zeit, die 
zum Einrichten der Gehilfen, zur Herbeischaffung von Materialien, 
zur Anlernung der Lehrlinge und im Interesse der Forderung des 
Standes geopfert wird, kann in Stunden und ausgefallenem Lohn 
umgerechnet und als unproduktiver Lohn angesehen werden. Der 
unproduktive Lohn, der zu den Geschaftsunkosten unbedingt ge
rechnet werden muB, belastet die letzteren umso mehr, je groBer 
er ist. Wenn z. B. ein Meister von friih bis abends am Feuer, am 
Schraubstock, im Wagenbau, Hufbeschlag usw. mitarbeitet, daml 
entstehen iiberhaupt keine unproduktiven Lohnkosten. Wenn er 
aber taglich 2 Stunden (im Durchschnitt gerechnet) in der oben 
genannten Weise an seiner produktiven Arbeit verliert, dann be
rechnet sich der Zeitausfall nach demjenigen Lohnsatze, den der 
Meister fiir sich in Anspruch nimmt. In groBen Stadten wird der 
Meister, je nach der GroBe des GeschMtes, seinen Stundenlohn
satz mit 60-100.3) annehmen, inkleinerenStadten mit 50-60.3), 
auf dem Lande mit 45-55.3). Nach diesen Lohnsatzen und 
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ebenso nach denjenigen, die man fiir Gehilfen und Lehrlinge zu
grunde legt, kann man die unproduktiven Lohne sehr leicht be
rechnen. Hierbei darf nicht unerwahnt bleiben, daB mit der Un
sitte, viele Vorarbeiten, Besuche, Besprechungen usw. umsonst 
auszufiihren, unbedingt gebrochen werden muB. Del' oberste 
Grundsatz aIlel' ehrlichen Arbeit: Zeit ist Geld muB jeder rich
tigen Kalkulation und Selbstkostenberechnung zugrunde gelegt 
werden. Hiervon sind auch Publikum, Baumeister, Behorden und 
sonstige Auftl'aggebel' zu iiberzeugen, die oft genug dem Hand
werker zumuten, daB el' diese oder jene Arbeit umsonst aus
fUhren solI. 

Jedel' Handwerksmeister fiuB seine tagliche Arbeitszeit auf 
ca. 9-10 Stunden bemessen, die er tatsachlich im Interesse seines 
Geschaftes aufwendet. Bei einem Lohnsatz von 60 .7) fUr eine 
Arbeitsstunde und bei 10stiindiger Arbeitszeit betragt sein Ver
dienst 10·60 .7) = 6 .AI{, pro Arbeitstag. Rechnet man das Jahr 
zu 300 Arbeitstagen, so verdient er an Lohn: 300·6 = 1800 J/!{,. 

Wenn er nun taglich 2 Stunden durch unproduktive Arbeiten 
(auBer den obengenannten auch Hel'stellen und Aufarbeiten von 
Werkzeugen und Werkstattgeraten) verliert, so bedeuten diese 
2 Stunden 2 . 60 .7) = 1 J/!{, 20 .7) Lohnausfall fUr 1 Al'beitstag oder 
360 J/!{, in einem Jahre. 

Da auch die Gehilfen und Lehrlinge unpl'oduktive Arbeiten 
ausfUhren miissen, so sind diesel ben ebenfalls zu bestimmen und 
in Geldeswert auszudriicken. 

Beispiel 8. Wie groB ist der unpl'oduktive Lohn einel' Schmiede 
mit I Meister, I Gehilfen und 1 Lehrling? 

Ii Meister I Gehilfe I Lehrling I zus. 

-(J;~;~~~k~t-iv~e~A·rbeitsstunden I'· I . I· .. 
im Jahre . ~1600 St. i 50 St. 1900 St.. -

Lohnsatz . . II 60 .7). 50.7) 15 .7) -
Unproduktiver Lohn 360 J/!{, I 25 J/!{, 135 J/!{, i 520 J/!{, 

Diese 520 J/!{, gehoren in die Geschaftsunkosten dieses Schmiede
betl'iebes. 

Beispiel 9. Ein Meister arbeitet das ganze J ahr hindurch mit 
einem Gehilfen. Ersterer beansprucht 60 .7), letzterer 50 .7) Stun
denlohn. Lehrlinge sind nicht vorhanden. Die J ahreslohnsumme 
berechnet sich wie folgt: 
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A. Meister 3000 . 60 = 1800 .~ J ahreslohn 
100 

B. Gehilfe. 

J ahressumme 

3000 . 50 = 1500 " 
10 

..... = 3300 Jf4 

" 

Es muB besonders betont werden, daB diese Summe von 
3300 J!;~ tatsachlich zur Auszahlung gelangt, wenn ununterbrochen 
Bestellungen eingelaufen sind und wenn keine Arbeitsstorung durch 
Krankheiten odeI' unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Es fragt 
sich nur, ob samtliche 6000 Lohnstunden fiir die ausgefiihrten 
Arbeiten in Anrechnung gebracht werden konnen, ob demnach 
samtliche Arbeitsstunden produktiv waren. 

Bei einigermaBen Geschaftskenntnis muE man diese Frage ver
neinen. Denn es wird wohl keinen Betrieb geben, bei dem die 
Bestellungen dauernd von selbst eingehen, bei dem keine Abnutzung 
und demnach keine Erneuerung von Werkzeugen und Utensilien 
notig ware. Es wird demnach manche Arbeitsstunde des Meisters 
fiir Anbahnung neuer Geschafte, fiir personliche Besprechungen, 
fUr Ausschreiben von Rechnungen, fiir Abgabe von Preis en 
und Offerten usw. verloren gehen, die nicht als produktive Arbeit 
auf Rechnung gesetzt werden kann. Da aber del' Lohn trotzdem 
a.usgezahlt werden muE, so wird man diese unproduktiven Arbeits
stunden besonders vermerken und als Gesamtsumme dorthin ver
buchen, wohin sie gehort, namlich in die jahrlichen Geschafts
unkosten. Fiir diesen Kleinbetrieb konnen wir ohne weiteres an
nehmen, daB dem Meister taglich 2 Stunden auf die angedeutete 
Weise verloren gehen. Del' Gehilfe wird etwa wochentlich 4 Stun
den odeI' jahrlich 200 Stunden durch Reparieren von Werkzeugen, 
Instandhaltung del' Werkstatt usw. an seinen produktiven Arbeits
stunden einbiiBen. 

Die unproduktiven Lohne berechnen sich demnach: 
A. Meister .... 2· 300 = 600 Stunden a 60 .1} = 360 J!;~ 

B. Gehilfe. . . . . . = 200 " a 50 " = 100 " 
Unproduktive Lohnsumme jahrlich ......... = 460 ~ 

Diese 460 JJi, sind in die allgemeinen Geschaftsunkosten einzu
rechnen. 

Del' produktive J ahreslohn betragt: 
3300 J' - 460 Jf4 • •• • 2860 J/f' 

wenn keine Betriebsstorung eintritt. 
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BeispiellO. In die obenangefiihrte Werkstatt wird ein Lehrling 
eingesteilt, derselbe lernt 3 Jahre und erhalt ein Viertel seines 
vom Meister festgesetzten Lohnsatzes ausgezahlt, drei Viertel be
halt· der Meister fUr seine Arbeit als Lehrherr und fUr eventuell 
vom Lehrling angerichteten Schaden. Die Lohnsatze fUr den 
Lehrling kann man im ersten Lehrjahr zu 1'0 Jfr, im zweiten Jahre 
zu 2'0 Jfr und im dritten Lehrjahre zu 3'0 Jfr al!nehmen. 1m ersten 
Lehrjahre wird der Lehrling wenig produktive Arbeit leisten, 
da er angelernt werden muB und mit Hilfsarbeiten besehaftigt 
wird. Man kann annehmen, daB im ersten Lehrj ahre taglieh 
5 Stunden, im zweiten 2 Rtunden und im dritten 1 Stunde unpro
duktiv sind. In Lohn ausgedriiekt, ergibt dies folgende Werte: 

Lebrjahr 

1. 
2. 
3. 

reh-Du 
seh 

pro 
nitt 
Jahr 

! s~ t - d I hn Ip d Z 'tl Unprod. I un en 0 i 1'0. el Zeit i 

I 

1'0 Jfr I 5 5 
, 2'0 " 

I 

8 2 

3'0 " 9 1 

! 6'0 I .- I -
I I i 3 

I 
I i 

= 2'0 Jfr I I 

Produkt. 
Lohn 

5'0 Jfr 
16'0 

" 
27'0 

" 
48'0 
--

3 

= 16'0 Jfr 

I 
Unprodukt. ~ 

Lolm 

5'0 Jfr 
4'0 

" 
3'0 

" 
12'0 
--

3 

= 4'0 Jfr 
Also an einem Tage betragt der durchsehnittliehe produktive 

Lohn 1. 6'0 JI!~ oder im Jahre = 1. 6'0 . 3'00 = 48'0 ;;n,. Der un
produktive Durehsehnittsjahreslohn betragt 4'0 Jfr . 3'0'0 = 12'0 A~. 
Demnaeh setzt sich die Jahreslohnsumme zusammen aus: 

Prod. Lohn IUnprod. Lohni Jahreslohn 

Meister. 144'0 Jf;(, 36'0 j/lt, 18'0'0 ;;n, 
Gehilfe . 14'0'0 

" 
1'0'0 150'0 

" Lehrling 48'0 12'0 
" 

60'0 
------

Zusammen 332'0 ;;n, 58'0 ,;1(, 39'0'0 ;;n, 

Der an den Lehrling zur Auszahlung kommende Lohn (ein 
Viertel der veransehlagten Lohnsumme) betragt in den einzelnen 
Lehrjahren pro W oehe: 

l. Lehrjahr. 
10·10 --4--- . 6 = 1.5'0 ;;n, 

2. Lehrjahr. 
2'0 ·1'0 

Jf;(, -----·6= 3.-
4 

3. Lehrjahr. 30 • 10 . 6 = 4 5'0 
4 . AI{, 
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Die Jahreslohnsumme von 3900 Ju, muB dadurch eingebracht 
werden, daB die produktiven Lohne von 3320 .J(, durch die aus
geschriebenen Rechnungen und d.ie unproduktiven 580 ,Ju, durch 
Verrechnung in die Geschaftsunkosten in die Geschaftskasse flieBen. 

Da man die Geschaftsunkosten in Prozenten des Lohnwertes 

dr ·· k b d di JiI d k' L"h 580 . 100 aus uc t, so e euten e 580 ';PIo unpro u tlve 0 ne = 3320 

= 14.5% vom Lohnwert. Diesel' Prozentsatz verdoppelt sich abel', 
weil mit verringerter Lohnsumme (3900 - 580 = 3320 ,;f;{,) erhohte 
Geschaftsunkosten (G.-D. + 580 .J(,) aufzubringen sind. 

Beispiel 11. Angenommen, ein Gewerbetreibender berechnetganz 
genau seine jahrlichen Geschaftsunkosten zu 2600 .;lie, er vergiBt 
abel' die unproduktiven Lohne in Hohe von 580 JU einzusetzen. 
Die Gesamtjahreslohnsumme betragt nach Beispiel 10 3900 At{,. 
Es verhalten sich demnach die Geschaftsunkosten zum Lohn 

G.-D. 2600 
L 3900 = 0.67 

odeI' die Geschaftsunkosten betragen 67% des Lohnes. 
Wenn er abel' seinen Fehler wieder gut machen will, muB er 

nicht mit 3900 ,It" sondern mit 3900 - 580 = 3320 Jl' ,Jahreslohn 
rechnen. 

Die Geschaftsunkosten erhohen sich urn 580 Jf!' und betragen 
2600 + 580 = 3180 JtC. 

Es verhalten sich 
G.-D. = 3180 A!~ 
~L 3320 At{, = 0.06 

odeI' die Geschaftsunkosten betragen 96% des Lohnes. 

Es ist demnach ein groBer Dnterschied, ob auf jede Arbeitsstunde 
67% des Lohnes odeI' 96% des Lohnes hinzugerechnet werden, 
urn die Geschaftsunkosten zu decken. 1m ersteren FaIle wiirde 
ein jahrlicher Schaden von 2 . 580 At{, = 1160 J{!' eintreten, den das 
kleine Geschaft auf die Dauer nicht tragen konnte, im letzteren 
FaIle werden mit einem 96 prozentigen Aufschlag auf den Lohn 
aIle Geschaftsunkosten glatt gedeckt. 

Damit durfte die Notwendigkeit del' Berechnung del' unpro
duktiven Lohne und ihre Dnterbringung in die Geschaftsunkosten 
erwiesen sein. 
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Die LehrlingslOhne in der Kalknlation. 
Da die Kalkulation in den meisten Gewerbebetrieben auf sehr 

unsicheren FuBen steht, weil nicht gerechnet, sondern geschatzt 
wird,' so darf sich eigentlieh niemand wundern, wenn auch iiber 
die Kalkulation del' Lehrlingsarbeit noeh sehr unklare Vorstel
lungen henschen. Wir wollen deshalb versuchen, den Wert del' 
Lehrlingsarbeit dumh einige Beispiele zu erlautern. 

Beispiel 12. Ein Meister arbeitet mit einem Lehrling, 
del' naeh 3 jahriger Lehrzeit entlassen und durch einen neuen 
Lehrling ersetzt wird. Del' Lehrling erhalt Kost und Wohnung 
beim Meister. Hat del' Lehrling Lehrgeld zu bezahlen, odeI' ver
dient er seinen Lebensunterhalt dureh seine Arbeit? 

Da del' Lehrling gleiehzeitig Lernender und Schaffender ist, so 
wird sein Arbeitswert staffelmaBig ansteigen konnen, wenn er 
sich anstellig, willig und fleiBig zeigt. Wir wollen deshalb annehmen, 
daB er im ersten halben Jahr 5 3), im zweiten halben Jahr 10 3) 
pro Arbeitsstunde, und dann weiter aufsteigend 15 3), 20 3), 
25 3) und 30 3) an Lohn verclienen wurde. vVenn er ausgelernt 
hat, kann er mit 35 odeI' 40 !f! pro Stunde bezahlt werden. Wah
rend del' 3 Lehrjahre ergibt sich ein Durchschnitts-Stunden
lohn von (5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30) : 6 = 105 : 6 = 17.5 3). 

Bei 10stundiger taglicher Arbeitszeit ergibt sich ein Tages
verclienst von 10· 17,5 = 1. 75 J{!&, odeI' ein durchsehnittlicher 
Jahresverdienst von 1.75·300 = 525 v$t 

Da abel' jeder Lehrling bewuBt odeI' unbewuBt Zeit vergeudet 
und Werkzeuge und Material zum Schaden des Meisters verclirbt, 
so muB diesel' Verlust von den 525 J{!(" in Abzug gebraeht werden, 
ebenso sind die Ausgaben fur Kranken- und Unfallversicherung, 
sowie fUr Schulgeld, fUr die Fachschule usw. in Abrechnung zu 
bringen. Angenommen, diese Abzuge machen in 3 Lehrjahren 
240 J' odeI' in einem Jahre 80 Jf!(" aus, so betragt del' Durchschnitts
verclienst eines Lehrlings jahrlich 525 - 80 = 445 J!/{;. Auf einen 
Arbeitstag berechnet ergibt sich ein Wert von 445 : 360 = 1.23 Jt(". 

Wenn del' Meister fUr Wohnung und Bekostigung taglich 1.20 AI(, 
zu Lasten del' Lehrlingsarbeit rechnet, so bleiben ihm 1.23 Ji{' 
- 1.20 J!I(, = 3 !f! pro Tag odeI' 3 . 300 . 3 =;: 27 J!'~ in 3 J ahren als 
Verdienst fUr die aufgewendete Miihe und Arger ubrig. Diese 
geringe Summe bietet keine genugende Entschadigung fUr die 
Lehrlingsausbildung und Erziehung des jungen Burschen zum 

Pic s c 11 e I, Kalklliation im Sclulliedegewerbe. 2 
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brauchbaren Schmiedegehilfen. Ein Lehrgeld ist daher unbedingt 
am Platze. Die Rohe des Lehrgeldes hangt von den ortlichen 
Verhaltnissen und von del' Bewertung del' Kost und W ohnung 
des Lehrlings abo Jedenfalls zeigt diese Berechnung, daB mit del' 
Ausbildung von Lehrlingen, wenn del' Meister Kost und Wohnung 
gewahrt, kein Geschaft zu machen ist. 

Beispiel 13. 1 Meister arbeitet mit 1 Gehilfen und 
1 Lehrling. Letzterer lernt 3 Jahre und erhalt Kost und 
W ohnung beim Meister. F I' age: Kann sich del' Lehrling wah
rend del' 3 Lehrjahre durch seine Arbeitsleistung bezahlt machen 
odeI' ist ein Lehrgeld notig? 

Zur Beantwortung diesel' Frage wollen wir folgende Lohnsatze 
,mgrunde legen: 

1. Lehrjahr 
---~'---:-------- 'I --.---- --

Stundenlohnsatzl 10 51 i 

Prod. Arb.-Std. I tag!. 5 Stdn. I 

W oohenverd. I ' . 3.-.;11, 

20 !ij I 
8 Stdn. i 

11.20 Jf~ I 

35 511 
10 Stdn. 'I 

21.- J/I~ 

J ahresverdienst 
50 Woohen 150.- Jffo I 560.- Jf;~ 11050.- A~ 

45 !ij 
10 Stdn. 
27.- ,If!(, 

1350.- J~~ 

In 3 Jahren wurde del' 'Vert del' Lehrlingsarbeit betragen: 
150 + 560 + 1050 .;11, = 1760 J{;(,. Rechnet man jahrlich 80 "1ft fUr 
Versicherungen, Schulgeld usw. ab, so bleiben 1760 - 240 = 1520.;!lt 

ubrig. Wenn man ferner £iiI' verdorbene Arbeiten 50 J!~ und HiI' 
unausgenutzte Zeit 170 ,jff, in Anschlag bringt, dann betragt del' 
Wert del' Lehrlingsarbeit in 3 Jahren 1520 - 220 .fff, = 1300 J/lk. 

Also in einem Jahre konnte man den vVert del' Lehrlingsarbeit 
mit 1300 : 3 = 433 Jlf, veranschlagen. Bei 360 Tagen ergibt sich 
ein Lohnwert pro Tag mit 433 : 360 ~~c ca. 1.44 At. Wenn del' 
Meister imstande ist, mit lAO .;1f& taglich dem Lehrling Kost und 
Vvohnung zu gewahren, dann hat sich del' Lehrling durch seine 
Arbeit selbst erhalten. Del' Verdienst des Meisters besteht in 
einem 20prozentigen Gewinnaufschlag auf den Lohn, das sind 
100 A~ in einem Jahre odeI' 300 J!!~ in 3 Jahren, del' in den Rech
nungen zum Ausdruck gebracht werden muB. Trotz del' ziemlich 
hoch eingesetzten Stundenlohnsatze fiir den Lehrling (15, 25, 35 !ij) 
ist del' Verdienst des Meisters HiI' seine aufgewendete Muhe kein 
bedeutender. Riel' ist also das Verlangen nach Lehrgeld berech
ligt und 300 .1ft sind fUr die 3 Jahre nicht zu vie!. Wenn sich abel' 
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del' Lehrling ungeschickt anstellt und auBerdem im FleiB zu 
wunschen ubrig laBt, dann miissen niedere Lohnsatze, wie 10 ~, 
20 ~ und 30 ~, vielleicht auch 5 ~, 15 ~ und 30 ~ in Anschlag 
gebracht werden. Dann entstehen nach vorhergehendem Muster 
Arbeitswerte von 1155 Jf;~ und 960 J/;~ fiir aIle 3 Lehrjahre, odeI' 
385 Jt& und 320 J/;{, fur 1 Jahr oder pro Tag 1.07 J/;~ und 90 ~. 
Diese Zahlen gel ten als Unterlage fUr die Berechnung des Lehr
geldes, das 700 resp. 900 J1' zu betragen hatte. 

Reispiel14. Gewerbebetrieb mit 3 Gehilfen und 3 Lehr
linge n, 3j ahrige Lehrzeit. 

Die Lehrlinge erhalten Kost und vVohnung bei den Eltern. 
Frage: Konnen die Lehrlinge Taschengeld erhalten odeI' muB Lehr
geld bezahlt werden 'I 

Wir wahlen die ungiinstigsten Stundenlohnsatze: 5 ~ im 
1. Jahre, 15 ~ im 2. Jahre und 30 ~ im 3. Jahre. Ein Drittel 
seines Verdienstes soIl der Lehrling ausgezahlt erhalten, zwel 
Drittel erhaJt del' Meister fur seine Muhen als Lehrherr. 

__ II_~. Lehrjahr ___ .2. Lehrjahl' 

Stundenlohn . 5 ~ 
Prod. Arb.-Stdn. tagl. i 5 Stdn. 
Woehenverdienst. .! 1 .50 J' 
2/3 fiir den Meister ':i 1.- oj!;£' 

1/3 fiir den Lehrling.·· - .50 Ai 

15 ~ 
8 Stdn. 
7.20 J/;{, 

4.80 Jf(, 

2.40 .;fl(, 

3. Lehrjahr 

30 
10 Stdn. 
18.- Jff" 
12.- Jf;(, 

6.- J1(, 
I vVoehenlohn W ochenlohn I VV ochenlohn 

Dieses Beispiel zeigt, daB dem Lehrling im 1. Lehrjahre 50 ~, 
im 2. Jahre 2.40 Ai und im 3. Jahre 6 ,I/;f, als vVochenverdienst 
ausgezahlt werden konnen. Dabei verdient del' Meister an reinem 
Lohn an allen 3 Lehrlingen 1 + 4.80 + 12 .!f;~ = 17.80 At Rechnet 
man fiir verdorbene Arbeiten und unausgenutzte Zeit, fiir Ver
sicherungen usw. 2.80 .1(, pro vVoche, dann hat del' Lehrherr immer 
noch einen reinen Verdienst von 15.;f(' pro Woche odeI' 750 JP{' 
pro Jahr. Die jahrliehe produktive Lohnsumme aller 3 Lehrlinge 
betragt 1335 ,f!;£" und 20 % Verdienst hiervon sind ca. 250 Jf;{" 

Diesen Verdienst zu den vorherigen 750 AIr, hinzugerechnet, er
gibt einen Betrag von 1000 J1( welcher als reine :Bjinnahme aus 
del' Lehrlingsarbeit hervorgeht. Das Resultat diesel' Durchrech
nung kann man ,vie folgt zusammenfassen: 

2* 
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Wenn die Lehrlinge brauchbare Krafte und fleiBig sind, wenn 
der Lehrherr dieselben vorteilhaft zu beschiiftigen und als Hilfs
krafte zu verwenden versteht, und wenn die Lehrlinge fiir W· ohnung 
und Kost aufkommen, dann konnen dieselben in 3 jahriger Lehr
zeit W ochengelder in der angefiihrten Hohe erhalten. Der ~in
fachen Rechnung halber kann man dieselben anders verteilen, 
z. B. 1 J/i& im 1. Jahre, 2.50 JU, im zweiten Jahre und 6,;j;{, im 
3. Jahre. Viele Gewerbebetriebe haben auch die Taschengelder 
zu 1 JU" 2 Jft{, und 3 JU, festgesetzt. Auf diese Weise erhalten auch 
die Eltern einen ZuschuB fiir den lernenden Sohn und der Meister 
wird fiir seine Tatigkeit als praktischer Lehrer bezahlt, indem er 
zwei Drittel fUr sich beansprucht. 

Dieselben Resultate ergeben sich auch bei 4jahriger Lehrzeit, 
wo im 4. Jahre eine Vergiitung pro W oche von 5-8 J/I~ ohne 
wei teres gewahrt werden kann. Es solI den Interessenten iiber
lassen bleiben, dariiber nachzudenken und zu entscheiden, ob 
nach Beispiel 9 die angefUhrten Zahlungsmethoden zur Anwendung 
kommen sollen, oder ob man die Lehrlinge leer ausgehen laBt, 
oder ob man auBerdem noch von den Eltern Lehrgeld verlangt. 
Jedenfalls ist der Weg gezeigt, wie man die Lehrlingsarbeit be
rechnen kann, wenn der Lehrherr zu rechnen und zu kalkulieren 
versteht. 

Die Erhohung del' Geschaftsunkosten durch 
]i"1ahrrad und Telephon. 

Unsere neuzeitlichen Geschiiftsverhaltnisse erfordern vom Ge
schaftsinhaber nieht nur Energie und Umsieht, sondern aueh 
schnelles Handeln und schnelle Erledigung der Auftrage. Del' 
Kleinbetrieb muB ebenso wie der GroBbetrieb die neuesten tech
nischen Hilfsmittel anwenden und geniigend ausniitzen, um VOl' 
allen Dingen Zeit zu sparen, "Zeit ist Geld", und je mehr an Zeit 
gespart wird, desto billiger wird die Arbeit und desto konkurrenz
fahiger wird das Geschaft. Bei manchem Kleingewerbetreibenden 
in kleinen Stadten odeI' auf dem Lande ist die Zeit nach seiner 
Ansicht noeh nicht so wertvoll wie bei seinem Kollegen in del' 
groBeren Stadt oder im Industriezentrum. Trotzdem nimmt der 
Betriebsbereich des kleinsten Schmiedemeisters auch auf dem 
Lande immer mehr an Ausdehnung zu, sodaB viel Zeit verloren 
geht, um den Weg von del' Werkstatt bis zur Arbeitsstelle zuriick-
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zulegen. Hier tritt das Fahrrad als Zeitersparer auf, da es nur 
den 4. Teil der Zeit im Vergleich zum FuBganger beansprucht. 
Man sieht den Meister, den Gehillen und die Lehrlinge fleiBig das 
Fahrrad benutzen. Die durch die Benutzung der auf Geschafts
unkosten anzuschaffenden Fahrrader entstehenden Unkosten sind 
naturgemaB in die Geschaftsunkosten einzurechnen. Wenn bei
spielsweise ein Geschaftsfahrrad einen Anschaffungswert von 150 J/J{" 

hat, so rechnet man mit 5% Verzinsung, 12% Abschreibung und 
15% Reparaturen, sodaB die jahrlichen Unkosten 5 + 12 + 15 
= 32% von der Anschaffungssumme, d. i. rund 50 J/J{" ausmachen. 

Diese 50 J/J{" wiirden 100 Lohnstunden zu 50 :lJ oder 125 Lohn
stunden zu 40 :lJ bedeuten. Da aber der Geschaftsinhaber nicht 
mit der nackten Lohnstunde, sondern mit Lohn plus Geschafts
unkosten rechnen muB, so hat er bei 80 % Geschaftsunkosten auf 
die Lohne berechnet, 90 :lJ und 72 :lJ einzusetzen. Dies ergibt 
bei 90:lJ = 55 Lohnstunden und bei 72:lJ = 70 Lohnstunden. 
Diese resp. 72 Lohnstunden miissen also mindestens in einem Jahre 
erspart werden, damit sich das FamTad bezahlt macht. Da ein 
Gehille jahrlich mindestens 300· 9 = 2700 Stunden arbeitet, so 
konnen wohlleicht die 55 resp. 72 Lohnstunden durch Verwendung 
des Fahrrades gespart werden, denn im ersteren FaIle betragen 
die 55 Stunden 2 % der gesamten Arbeitszeit. Die Ersparnis wird 
aber in Wirklichkeit viel groBer sein, so daB sich das Fahrrad 
nicht nur bezahlt macht, sondern, durch die ersparte Zeit noch 
ein Reingewinn entsteht. 

Eine ebenso groBe Hilfe leistet das Telephon, welches manchen 
teuren Weg erspart, manche Zweifel beseitigt, jederzeit zur Aus
sprache zwischen Besteller, Kaufer, Verkaufer und Geschafts
inhaber fiihrt und manchen GeschaftsabschluB schnell herbeifiihrt. 
Die jahrlichen Telephonkosten von 170 JI!~ sind ebenfalls den 
stehenden Geschaftsunkosten hinzuzurechnen. Es wiirden sich 
demnach die Geschaftsunkosten durch Telephon und ein Fahrrad 
urn 50 + 170 ,4~ = 220 ,;f;0 jahrlich erhohen. 

Beispiel 15. Ein Schmiedebetrieb berechnet seine jahrlichen 
Geschaftsunkosten zu 2000 Jff., seine Lohnkosten zu 2860 Jfr&. Es 
verhalten sich 

G.-U. 2000 
--=-~=0.7 
Lohn 2900 

oder die Geschaitsunkosten betragen 70% der LOhne. 
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Wir nehmen an, daB der Meister viele auswartige Arbeiten hat, 
und daB die Anschaffung von 2 Geschaftsfahrradern und der An
schluB an das Telephonnetz erwunscht ist. Es erhohen sich durch 
Verzinsung, Abschreibung und Reparaturen der beiden Fahrriider 
sowie durch die Telephongebuhren die Geschaftsunkosten. Die 
beiden Fahrrader diirften einen Anschaffungswert von 2· 150 ,J!;~ 

= 300 JI~ haben; bei 32% Verzinsung, Abschreibung und Repara
turen entstehen jahrlich 100 Jt~ Geschaftsunkosten, das Telephon 
erfordert jahrlich 170 Jt~. Die Unkostenerhohung betragt demnach 
100 + 170 J~ = 270 .Iff, und die jahrlichen Geschaftsunkosten G.-U. 
= 2000 + 270 Jf(, = 2270 .J/G. 

Del' prozentuale Zuschlag 

G.-U. 2270 
-~~ = --~- = 7~(0% 
Lohn 2900 . 

Die letzte Berechnung zeigt deutlich, welch en Vorteil eine genaue 
Unkostenbereclmung fiiI' die Beurteilung des gcsamten Geschafts
ganges hat. Um ganze 8% hat sich del' Geschaftsunkostenzu~chlag 
erhi:iht, wenn sich diesel' kleine Gewerbebetrieb zwei Fahrrader und 
ein Telephon anschafft. Die dadurch erzieite Zeitersparnis ist 
abel' so bedeutend, daB die 8% Unkostenerhi:ihung gar nicht ins 
Gewicht fallen. Wir wollen versllchen, die beiden Betriebe mit 
70% und mit 78% Zuschlag auf den Lohn durch ein Beispiel zu 
charakterisieren : 

Beispiel 16. Schmiedebetrieb ohne Fahrrad und ohne 
Te 1 e p h 0 n: 70 % Geschi:iftsunkostenzuschlag. 

DeI' Meister wird per Ka.rte aufgefordert, in einem Stall
gebaudc, das 1 Stunde entfernt liegt, die eisernen Futterkrippen 
auszubessern. Er macht sich mit 1 Lehrling um 8 Uhr vormittags 
auf don Weg und ist um 9 Uhr angelangt. Hier zeigt sich, 
daB Bankeisen, Haken und Schellen fehlen. Del' Lehrling lauH 
zuruck und holt das fehlende Material, wobei 3 Stunden versaumt 
werden. DeI' Meister hat in der Zwischen zeit versucht die Anlage 
installd zu setzen. Nach cineI' Mittagspause von 1 Stunde arbciten 
beide noeh 3 Stunden (bis 4 Uhr) bis zu der endgiiltigen Fertig
stellung der Anlage und sie sind naeh einstundigem Ruckgang um 
5 Uhr wieder in der Werkstatt. Die gesamte Arbeitszeit betrug 
von 8-12 Uhr und von 1-5 Uhr = 8 Stunden. An Material wur
den fUr 8.50 Ai Eisen, Haken usw. verbraucht. Die Rechnung 
muB lauten: 
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I. Materialverbrauch . 
II. Lohne: 

Meister 8 Stdn. it 60 !II . . . . . 4.80 ,;f;(, 

3jahriger Lehrling 8 Stdn. it 30!ll 2.40" 
III. 70% Geschaftsunkosten = 7.20·0.7 . 
IV. Selbstkosten 
V. 20 % Verdienst . . . . . . . . . . 

VI. Rechnung lautet . . . . . . . . . 

8.50 Jf(, 

7.20 " 
5.04 

20.74 ,1ft, 

4.16 " 
24.90 JI~ 

Beispiel 17. Derselbe Meister hat sich zwei Fahrrader und Tele
phon angeschafft, er hat demnach mit 78 % Geschaftsul1kosten zu 
reehnen. Seine vViinsehe vom Arbeitsplatz zur vVerkstatt werden 
telephonisch erledigt, del' Lehrling holt per Fahrrad die gewiinseh
ten Ersatzteile. Um 8 Uhr haben sieh del' Meister und del' Lehr
ling auf den Weg gemacht und mittags 1 Uhr ist die Arbeit voll
standig erledigt. Die gesamte Arbeitszeit betrug 5 Stunden. Die 
Rechnung lautet: 

I. Materialverbrauch . 8.50 .Jl!~ 

II. Lohne: 
Meister 5 Stdn. it 60 !II .... 3.- Jl~ 

3 j ahriger Lehrling 5 Stdn. it 30:Jjf 1. 50" 4.50 " 
III. 78 % Geschaftsunkosten von 4.50 J(, 3.50 " 
--"- --- -- -~------ -- ~ ~-- ----~------. - ---~-------

IV. Selbstkosten . . . . . . . . . . 16.50 A~ 
V. 20% Verdienst . . . . . . . . . . . . . .. 3.30 " 

-Vj-:-Rech~:nmg lautet --.-~----:-~-. ---:--:--:--.-.-.-.- -.. 19.80 A~ 

Da die vorhergehende Rechnung 24.90 .J;?, betrug, und die 
jetzige auf 19.80 .Iff, ermaBigt werden kann, so bedeutet die Benutzung 
von Telephon und Fahrrad eine Ersparnis von 5.10 At{" die in 
dies em FaIle dem Besteller zugute kommt. Abel' auch del' Ge
sehaftsinhaber hat von del' sehnellel'en El'ledigung del' Bestellung 
seinen Vol'teil, weil er naehmittags anderweitige Arbeiten am;
fiihren und demnaeh wieder mehr Geld verdienen kann. 

Die Verteilullg del' Geschaftsunkosten iIll 
Scl11niedehandwerk auf den Lohn. 

Beispiel 18. Del' Meister arbeitet nul' mit einem Lehr
Ii ng. Die Werkstatt liegt auf dem Lande odeI' in einer kleinen 
Provinzstadt und kostet jahl'lieh 180 .iff, Miete. Da die Lohne auf 
dem Lande niedrig sind, so muB sich del' Meister den 6rtliehen 
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Verha1tnissen anpassen und er setzt seinen Stundenlohn mit 50 .'Jj! 
pro Stunde an. Der Lehrling lernt 3 Jahre und erhiHt Wohnung 
und Kost beim Meister. Wenn man seine Tatigkeit im 1. Lehr
jahre mit 5 :J), im 2. mit 15 .'Jj! und im 3. mit 25 :J) pro Stunde 
bewertet (was aber nur bei geschickten und anstelligen Lehrlingen 
der Fall ist), dann kann man fiir den Lehrling einen Durchschnitts
stundenlohn von (5 + 15 + 25) : 3 = 15 :J) annehmen. Die tag
liche Arbeitszeit soli 10 Stunden betragen. Wir wissen aber, daB 
manche Stunde Arbeitszeit durch Vorarbeiten, Herbeischaffung 
von Material, Besuch der Kundschaft usw. verloren geht. Diese 
verloren gegangene Zeit solI beim Meister taglich 11/2 Stunde, beim 
Lehrling 2 Stunden betragen. In Geldwert ausgedriickt, stellt 
diese unprod uktive Arbeitszeit einen Lohnausfall von folgenden 
Werten dar: 

1. Unproduktive L6hne bei 10stiindiger Arbeitszeit. 

Arbeitnehmer 

A. Meister. 

B. Lehrling 

I tiiglich jiihrlich I pro Stunde I 

I 11/2 Stdn.j450 Stdn. 50.'Jj! 

i 2 ", 600" 15 

im Jam 

225 .$(, 

90 

zusammen I 315 JfIb 

II. Prod u ktive Lohne bei 10stiindiger Arbeitszeit. 

Arbeitllehmer tiiglich jiihrlich! pro Stunde I im Jahr 

A. Meister 

B. Lehrling 

I 81/ 2 Stdn.12550 Stdn.1 50.'Jj! 1275 JfIb 
I , 
, 8 ! 2400 " I 15" 360 " 

zusammen I 1635 JfIb 

Die unproduktiven Lohne von 315 Jf(, gchoren in die Geschafts
unkosten, die produktiven Lohne von 1635 Jp(' miissen in den aus
geschriebenen Rechnungen enthalten sein. 

Bei der Aufstellung der jahrlichen Geschaftsunkosten muB man 
zunachst den Wert der Werkstatteinrichtung, des eventuellen Ma
teriallagers und des Betriebskapitals kennen. Die Werkstattein
richtung zerfallt in Maschinen, Werkzeuge und Utensilien. Zu 
letzteren gehoren auch das Schmiedefeuer und der Blasebalg, der 
Ambo« und sonstiges Inventar. 
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A. Maschinen: 
a) 1 Bohrmaschine 200 J/4; 

b) 1 Scheere und Stanze 100 
" c) 1 Biegmaschine. 200 
" 

500 Jt, 
B. Werkzeuge: 

Das gesamte Feuerwerkzeug, die Bank-
werkzeuge, Schneidewerkzeuge und 
Hil£swerkzeuge 300 

" 
C. Utensilien: 

a) 1 Feuer. 150 
b) 1 Blasebalg 120 

" c) 1 Ambos mit Stock. 150 
" d) 1 Feilbank mit 2 Schraubstocken 70 
" e) 1 RichtpIatte 100 

f) 1 Lochplatte . 50 
" g) 1 Ringstock 50 
" h) Regale, Schranke . 100 
" i) Beschlagbock. 30 

k) Schleifstein, Eimer 30 
1) Sonstiges Inventar 50 

" 
900 

" 
Wert del' gesamten Werkstatteinrichtung 1700 .It, 
Ma teriallager, "\;V ert 300 

zusammen 2000 Jfrf" 

Demnach ist diese "\Verkstatteinrichtung in neuem Zustande 
wie sie steht und liegt inkl. 300 J/4; Materiallager 2000 JP~ wert. 
Da die Rechnungen nul' viertel- odeI' halbjahrlich, ja in manchen 
Gegenden Ieider noch jahrlich ausgeschrieben werden, so muB del' 
Meister genugend Betriebskapita1 zur Verfiigung haben, damit er 
nicht Geld zu borgen braucht. In diesem kleinen Betriebe sind 
1000 Jf;& Betriebskapital unbedingt erforderlich. DasseIbe wird mit 
5% verzinst, ganz gleich, ob diese Summe Eigentum odeI' geborgt ist. 

III. Aufstellung del' jahrlichen Geschaftsunkosten. 

1. Verzinsung des gesamten Anlagekapita1s, 3000 ./11(, 

zu 5% . . . . . . . 150 ./I!~ 

2. Abschreibungen: 
a) Maschinen: 550 jjJ(, zu 10%. 50 Jf;(, 

b) Werkzeuge: 300 J/4; zu 20% 60 " 

c) Utensilien: 900 Jf;' zu 8%. 72" 182 " 
Dbertrag 332 J/4; 
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Dbertrag 
3. ,Verkstattmiete . . . . . . . 
4. Beleuchtung, Wasserverbrauch 
5. Versicherungen, Beitrage . . . 
6. Schreibmaterial, Porti, Frachten. 
7. Telephon und Fahrrad . . . . 
8. Kohlenkosten werden fur jede Schmiedearbeit 

besonders gercchnet 
9. Unproduktive Lahne. . . . 

10. 01, Ta.Ig, Farbe usw.. . . . 
11. Unvorhergesehene Ausgaben 

Jahrliche Geschaftsunkosten. 

332 ii' 
180 

" 
25 
80 

" 
25 

" 
" 

315 

80 " 
107 " 

1144 Jf~ 

Da die produktiven Lahne 1635 .)it betrugen, so verhalten sich 

Gesch.-Unk. wie M. 1144 = 0 7 =~O = 70 0/ 

zu den Lahnen M. 1635 . 100 /0 

Die Geschaftsunkosten machen 70% del' Lahne aus, 
odeI' auf jede Lohnstunde miissen 70% hinzugeschlagen 
werden, wenn die Geschaftsunkosten gedeckt werden 
sollen. 

Beispiel 19. Was kosten bei diesem Schmiedemeister 12 Stiick 
Balkenanker, von denen ein jeder 1.5 kg wiegt, und zu dessen Hel'
stellung del' Meister mit dem Lehrling 4 Stunclen Arbeitszeit be
natigen? 

I. Materialkosten: 
1,5 kg . 12 = 18 kg Schmiecleeisen, a 20 

fT. Lohnkosten: 
a) Meister: 4 Stcln. a 50 ,9fr .. 2.- .It, 
b) Lehrling: 4 Stcln. it 15 0.60 

III. a) Geschaftsunkosten: 70% von 2.60 Jl? 
b) Kohlenkosten . . . . . . . .- . . . 

--~- ,,---,---

IV. Selbstkosten del' 12 Anker. . . . . . . 

3.60 JfiC, 

2.60 " 
1.82 

0.68 " 
----8.70 At 

V. ca. 20% Verclienst von den Selbstkosten 1.74 
VI. Verkaufspreis fUr 12 Balkenanker . 10.44 Jfi~ 

Verkaufspreis fiir 1 Balkenanker _ 0.87 " 
1 kg fertiger Anker kostet 1044 : 18 0.58.i!!£ = 58 Pfennige 

Beispiel 20. Del' Meister scharft mit clem Lehrling 2 Tage lang 
fUr eine Beharcle Spitzhacken an. Auf welchen Betrag muD die 
Rechmmg ausgestellt werden? 
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I. Lohn: 

a) Meister: 10 Stdn. it 50 .9J. . . . 5.- J!;(, 

b) Lehrling: 10 Stdn. it 25 .9J . . . 2.50 " 

II. a) 70% Geschaftsunkosten vom Lohn = 7.50'0,7 . 

b) Kohlenkosten . . . . . . . . . 

III. Selbstkosten del' geleisteten Arbeit . 

IV. ca. 20% Vel'dienst . 

V. Die Rechnung lautet auf 

7.50 .;$' 
5.25 

" 
1.75 

" 
14.50 "fr' 

2.90 
" 

17.40 .Iff, 

Will del' Meister nur 10% von den Selbstkosten verdienen, so 
sind 1.45 J!1f., zu den Selbstkosten zuzufugen, und die Rechnung 
lautet auf 14.50 A~ + 1.45 J/!& = 15.95 J!~. --------

Beispiel 21. Del' Meister ist Besitzer del' Schmiede, die auBer 
del' geraumigen Werkstatt nebst Vorplatz und Garten 3 Zimmer 
und 3 Kammel'll enthalt. Er arbeitet mit 1 Gehilfen und 2 Lehr
lingen. 

Das Haus mit Grund und Boden (ohne Schmiedeeinrichtung) 
hat einen Wert von 15000 AfG, hiervon sind 8000 .;tG Hypotheken 
zu 412%' Dem Schmiedemeister gehoren demnach am Hause 
7000 .ltG, die er sich selbst mit 4% verzinsen kann. Hieraus be
rechnet sich die gesamte lVliete wie folgt: 

a) Hypothek: 8000';£(' zu 412% . 
b) Eigenes Geld: 7000 A(' zu 4% 

c) Abgaben, Reparaturen 

Jahrliche :Miete . . . 

360 Jf(, 

280 

120 " 

760 A(' 

Die Miete fi.i.r die Wohnung wird angenommcn zu 360 Jf~ 

Del' Ertrag aus dem Garten wird angenommen zu 140 dlr., 500 Afr, ------
Demnach kostet die \Verkstatt lVliete ... . . . 260 J(, 

1. Das Anlagekapital 

A. Maschinen . 

B. Werkzeuge 

C. Utcnsilien . 

D. Materiallager . 

E. Betriebskapital . 

setzt sich wie folgt zusammen: 

800 Jf(, 

500 " 

1500 " 

300 " 

900 " 
4000 J(, 
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II. Aufstellung der jahrlichen Geschaftsunkosten: 

I. Verzinsung des Anlagekapitals: 4000 j(" zu 5% 200 j(" 

2. Abschreibungen: 
A. Maschinen: 800 j(" zu 10% 80 j(" 

B. Werkzeuge: 500 Jll(, zu 20% 100 
C. Utensilien: 1500 j(" zu 8% 120 " 

3. Werkstattmiete 
4. Beleuchtung, Wasserverbrauch 
5. Gewerbesteuer, Versicherungen, Beitrage 
6. Schreibmaterial, Briefbogen, Inserate 
7. Porti und Erachten 
8. Telephon 
9. Abschreibung und Reparaturen von 2 Fahr

radern 
10. 

II. 
12. 

Kohlenkosten werden fiir jede Feuerarbeit be
rechnet . 

Unproduktive Lahne . 
Unvorhergesehenes, Farbe, Talg, Schmiere usw. 

Jahrliche GeschaItsunkosten 

300 " 
260 " 

40 

180 " 
80 " 
50 

170 " 

100 " 

" 630 

190 " 
2200 Jf;~ 

III. Prod uktive Lahne: 

Arbeitnehmer tagliche 
! Pl'Oduktivl 

unpro-
I Lohnsa~z I Jahrlicher 

I 
Arbeitszeit duktiv Lohn 

-

Meister 
: II 

10 8 2 I 60 1440 j(" 

Gehilfe 10 10 50 1500 
I. Lehrling • i 10 8 2 25 600 

" 2. Lehrling • I 10 6 4 10 180 
Jahrlicher produktiver Lohn 3720 JP~ 

IV. Unprod uktive Lahne: 

a) Meister: tag!. 2 Stdn. it 60 :J) 360 Ji~ 

b) I. Lehrling: tagl. 2 Stdn. it 25 :J) 150 
" c) 2. Lehrling: tagl. 4 Stdn. it 10:J) 120 
" 

Jahrlicher unproduktiver Lohn . 630 j(" 

V. Die GeschaItsunkosten verhalten sich zum produktiven 

Lohn wie 2200 zu 3720, odeI' sie betragen 

2200 = 06 oder 60% yom Lohn. 
3720 . 
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VI. Die einzelnen Arbeitsstunden haben dann folgende 
Werte: 

Meister I Gehilfe 1. Lehrling I 2. Lehrling 

Lohnsatz. 
Ii 

:fJ 150 :fJ :fJ 
I 10 :fJ . !I 60 25 I 

60% Geschaftsun - i: I 
I kosten. Ii 36 30 15 6 • i. " " " 

Selbstkosten einer II 
Arbeitsstunde . I 96 

" 
80 40 

" 
16 

" 
20% Verdienst . II 19 16 

" 
8 4 

" 
1 Stunde wird in II mit mit mit mit 

Rechnung gesetzt 'I 115 :fJ 96 :fJ 48 :fJ 20 :fJ 

Die Kraftkostenfi'age in cler Kalkulation. 
Bekanntlich ist der Mensch, der an einer Kurbel dreht oder mit 

den FuBen eine Mas chine in Gang erhiilt, die teuerste Kraft
maschine. Urn die Leistung einer Pferdestarke zu vollbringen, 
mussen 24 Menschen abwechselnd tatig sein. 8 Menschen gehoren 
dazu, urn auf kurze Zeit eine Pferdestarke zu leisten (1 PS). Bei 
Dauerbetrieb nimmt man einen dreifachen Schichtwechsel an, so 
daB sich daraus 3 X 8 = 24 Mann £iir die Leistung einer Pferde
starke ergeben. Der Lohn, den diese 24 Mann bei 40 Pfennige 
Stundenlohn verdienen, betragt in 1 Stunde 9.60 it. Demnach 
kostet 1 PS mit Menschenkraft betrieben pro Stunde 9.60 .lit In 
tausenden von Handwerksbetrieben geben Lehrlinge und Ge
hilfen, und unter Umstanden auch der Meister, tagelang, ja auch 
wochenlang diese Kraftmaschine ab, indem die verschiedensten 
vVerkzeugmaschinen, z. B. der Blasebalg, das Rotationsgeblase, 
die Bohrmaschinen, der Schleifstein, die Drehbank usw. mit der 
Hand oder mit dem FuB bewegt und angetrieben werden. 

Die Natur liefert uns abel' diese Antriebskraft viel billiger, 
wenn wir Dampfmaschinen, Gasmotoren, Elektromotoren oder 
Wassermotoren zum Antrieb der Maschinen benutzen, FlieBendes 
Wasser wird namentlich in Gebirgsgegenden, wo keine langen 
Kanale notig sind, durch Wasserrader oder durch Turbinen nutz
bar gemacht. Fur den Schmiedebetrieb ist aber der elektrische 
Kraftantrieb del' bequemste und vorteilhafteste. Auch del' Gas
motor kann dort zur Anwendung kommen, wo keine elektrische 
mnergie vorhanden ist, odeI' wo sich del' AnschluB an die Gas-
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anstalt von selbst empfiehlt. Die vorgenannten Motoren haben 
den Vorteil, daB sie keinen groBen Raum beanspruchen und 
wenig Bedienung erfordern. Die Aufstellung einer Dampfmaschine 
oder einer Lokomobile ist dann anzuraten, wenn weder Gas noch 
elektrische Energie noch flieBendes Wasser vorhanden sind. 

Jedenfalls spielt der Kraftmotor zum Antrieb der verschieden
sten Arbeitsmaschinen eine ganz bedeutende Rolle., weil die Arbeit, 
z. B. das Bohren von Lochern, das Absagen von Eisen, die Wind
zufiihrung zum Schmiedefeuer usw. 30-50mal billiger durch
gefUhrt werden kann, als bei Hand- und FuBantrieb. Da ferner 
mit Motoren angetriebene Maschinen schneller arbeiten und viel 
mehr leisten als mit Hand angetriebene Maschinen, so bedeutet 
die Verwendung von Kraftmotoren groBere LeistungsIahigkeit des 
Geschaftes, billige AusfUhrung von guten Arbeiten, hoherer Jahres
umsatz und dementsprechend hoheren Verdienst. 

Kraftkosten-Tabelle fur 3 verschiedene Be.triebsarten 
von 1-8 PS. 

~Le~tun~ in p~ __ ~I.I-=O=,5 __ ~, ==1===±~ ___ 2_~~~4~_r __ 6=_.~.=~_~8= ___ 

I Leuchtgas: 
Anlagekosten 
Kraftkosten 

pro PS u. St .. 

Benzin oder 
Petroleum: 

Anlagekosten 
Kraftkosten 

pro PS u. St .. 

Elektromotor 
Anlagekosten 
Kraftkosten 

pro PS u. St .. 

992 1145 1512 2300 3300 

I 24.3 17.2 13.5 11.3 11 

i i 

~ 1048 : 1260 I~ 1580 

II 30 i 22A ~ 

2300 3300 

_171 ~ 
i 400 I 535 : 

, 20 19,21 

715 

--, 

1000 
! 
1200 

16 

3700 .;u, 

10.1 51 

3800 .;u, 

14.5 51 

200q .;u, 

16 51 

Bei kleinen und mittleren Schmiedewerkstatten wird man mit 
einem 1 pferdigen Motor auskommen, seltener wird man bis auf 
2 PS hinaufgehen. Bei der Wahl des Motors in diesem Fane sind 
groBtenteils die Kraftkosten ausschlaggebend, die fUr 1 PS und 
Stunde bei einem Kleindampfmotor 30 51, bei Leuchtgl!_smotor 
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17 .'Jj, beim Benzin- odeI' Petroleummotor 22 .'Jj, beim Elektro
motor 20 .'Jj betragen. Je groBer die Kraftanlage ist, desto billiger 
liefert sie die verlangte mechanische Energie. Die nachfolgende 
Tabelle gibt iiber die Verwendung von Leuchtgas, Benzin, Pe
troleum odeI' elektrischen Strom AufschluB. Die ausgerechneten 
Kraftkostenpreise enthalten auBer del' Energie (Leuchtgas, Ben
zin, Petroleum, elektrischen Strom) auch die iibrigen Unkosten, 
wie Verzinsung und Abschreibung des Motors, Bedienung, Repa
raturen, Putz- und Schmiermittel. 

Beispiel 22. In einer Schmiedewerkstatt arbeiten auBer dem 
Meister 6 Gehilfen und 3 Lehrlinge. Es sind 2 Schmiedefeuer, 
3 BohI'maschinen, 1 Schleifstein, 1 Kaltsage und 1 DI'ehbank voI'
handen. Letztere Maschinen sollen durch einen Elektromotor an
getrieben werden. Es ist festzustellen, welche Vermehrung die 
Geschaftsunkosten durch Aufstellung des Motors und Anbringen 
einer Transmission erfahren. 

Del' Gesamtlohn betI'agt 12 000 .;t~ und die Geschaftsunkosten 
ohne Motorbetrieb erfordern 8000 .;t~. Demnach ist del' Geschafts
unkostenzuschlag auf den Lohn: 8000 : 12 000 Jfr~ = 0,66, odeI' auf 
jede Lohnstunde muB ein Zuschlag von 66 % gemacht werden. 

Bei Berechnung del' Kraftanlage ergibt sich folgende Auf
stellung: 

2 Ventilatoren it 0.3 PS . . . . . . . . 
3 Bohrmaschinen, 0.2 + 0.4 + 0.6 PS . . 
1 Schleifstein (odeI' eine Schleifmaschine) 
1 Kaltsage ... . 
1 Drehbank .... . 
Transmissionsverlust . 
Maximaler Kraftbedarf 

0.6 PS 
1.2 
0.2 
0.3 

0.5 " 

0.2 " 
3.0 PS 

Zur Aufstellung gelangt ein Elektromotor von 2 PS, del' mit 
AnschluBleitungen, Anlasser usw. einen Lnschaffungswert von 
800 JP~ hat. Die Transmission nebst Riemen kostet 150 .;t~. Da 
die Kraftanlage nicht ununterbrochen im Betrieb sein wird, so 
kann man annehmen, daB del' Motor taglieh 7 Stunden arbeitet. 
Bei 18.'Jj Kraftkosten pro Stunde ergeben sich diejahrlichen 
Kl'aftkosten zu 378 j/l~ und die Vel'zinsung und Abschreibung del' 
Transmission nebst ()l zu 32 Jt so daB eine Mehrbelastung del' 
Geschaftsunkosten um 410 ,;Plo eintritt. Dieselben betragen jetzt 
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statt 8000 Jl!' 8410.;a. Da die Lohne von 12000 ,If;(, dieselben ge

blieben sind, so betragt del' Geschaftsunkostenzuschlag 8~1~ ~0~00 
= 70%. 

Diese Rechnung klart uns dariiber auf, daB diesel' ganz moderne 
Schmiedebetrieb durch Einfiihrung des elektrischen Antriebes seirie 
Geschaftsunkosten von 66 % auf 70 %, also nul' urn 4 % zu erhohen 
brauchte. Abel' welche Vorteile sind mit del' Einfiihrung des 
Elektromotors in diesel' Werkstatt geschaffen worden. Hieraus 
ist immer wieder ersichtlich, daB del' Kleinbetrieb ohne weiteres 
die Vorteile del' Industrie auch ausnutzen kann, wenn zunachst 
das Verstandnis fiir die modernen Arbeitsmethoden vorhanden 
ist und wenn das notige Kapital zur Anschaffung von Motoren 
und Maschinen beschafft werden kann. 

Es diirfte sich empfehlen, wenn die Innungen untereinander 
odeI' unter ihren Mitgliedern die V orteile del' Benutzung von mit 
Motoren angetriebenen Maschinen auch in del' Weise auszunutzen 
versuchten, daB nur einige Meister am Orte einen Kraftmotor 
und die notigen Arbeitsmaschinen anschaffen, und daB auf ge
nossenschaftlichem Wege den anderen Mitgliedern gegen ent
sprechende Bezahlung die BeJ:tutzung del' in Frage kommenden 
Maschinen ermoglicht wird. Die Bezahlung wiirde umfassen: pro 
Stunde 20 Jl Kraftkosten, auBerdem Verzinsung und Abschrei
ibungsgebiihr fUr die Benutzung del' Maschinen und Transmissionen 
Bowie einen Prozentsatz del' in Fl'age kommenden allgemeinen 
Geschafts-unkosten. 

Beispiel 23. In 10 Doppel-T-Tl'agel' sind insgesamt 300 Locher 
von 17 mm Durchmesser zu bohren. Es sollen die Selbstkosten 
diesel' Bohrarbeit fUr den Schmiedebetrieb ohne Kraftmotol' und 
66% Geschaftsunkosten und fiir den Schmiedebetrieb mit Kraft
motor und 70% Geschaftsunkosten berechnet werden. 

1. Schmiedewerkstatt ohne Kraftbetrieb. 

I. Lohnkosten: 1 Loch erfordert 10 Minuten Bohrzeit 
mit del' Hand, demnach 300 Locher· 10 Minuten 
= 3000 Minuten. = 3000 : 60 = 50 Stunden. 

50 Lohnstunden it 50 Jl . . 
II. 66% Geschaftsunkosten. . . 
Selbstkosten fUr die Bohrarbeit. 

25.- J!;~ 

16.50 " 
41.50 J[!~ 
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2. Sehmiedewerkstatt mit Kraftbetrieb. 

1. Lohnkosten: 300 Locher it 2 Minuten = 600 Minuten 
= 10 Stunden . . . . . . . . 

II. 70% Geschaftsunkosten = 5 . 0.7 . . . . . . .. 3.50 

Selbstkosten flir die Bohrarbeit. . . . . . . . . .. 8.50 .J/!{, 

Also um 33 Jfi(, stellt sieh ein und dieselbe Arbeit billiger, wenn 
sie mit modernen Hilfsmitteln ausgefUhrt wird. 

lVluster-Beispiele aus einer Sclulliedewerkstatt 
lllit eleldrischenl Autrieb. 

1 Meister, 1 Gehilfe, 1 Lehrling. 

I. Anlagekapital. 
Die Werkstatt wird so ausgerustet, daB auf Jahre hinaus Neu

anschaffungen nicht notig werden. Da schon viele Sehmiede auf dem 
Lande mit Kraftmotor arbeiten (Bohrmaschinen, Ventilator usw.), 
so wird ein 1 pferdiger Elektromotor aufgestellt, del' 540 Jfi(, An
sehaffungskosten verursacht und die Pferdekraft pro Stunde mit 
20 .1fr liefert, inkl. Verzinsung, Abschreibung usw. Diesel' Motor 
soIl im Durehschnitt taglieh 2 Stunden im Betrieb sein. Del' 
Schmiedemeister wohnt zur Miete und bezahlt fur die Werkstatt 
allein, also ohne Wohnung, jahrlich 500 J/I~ Werkstattmiete. 1st 
er selbst del' Hausbesitzer, so muB er die \iVerkstattmiete aus del' 
Verzinsung und U nterhaltung seines Grundstuckes besonders be
rechnen und bei del' Aufstellung del' Gesehaftsunkosten beruck
siehtigen. Wenn beispielsweise das Grundstuek mit Gebaude und 
Werkstatt (ohne innere Einrichtung) 15000 A' Wert hat, so ent
stehen bei 7% Verzinsung und Unterhaltung 1050 Jfi(, jiihrliche 
Mietkosten. \Verden fUr die i\Vohnraume 550 J/I~ berechnet, so 
bleiben fUr die Bestreitung del' Werkstattmiete 500 Ju, ubrig. 

Das Anlagekapital setzt sich aus den Ausgaben fiir Ma
schinen, Werkzeuge, Utensilien und Materiallager zusammen. 

A. Maschinen: 
a) Kraftanlage: 1 PS-Elektromotor mit Zubehor. 540 J/I~ 

b) Bohrmaschine fur Hand- und Kraftbetrieb 200 
c) Biegmaschine . . . 
d) Stauehmaschine . . 
e) Sehere und Stanze. 

Pie" c he 1, Kalknlat.ion im Schmiedegewerbe. 

160 " 
250 " 
150 " 

1300 Jfi(, 



34 Muster-Beispiele aus einel' Scbmiedewerkstatt mit elektriscbem Antrieb. 

B. Werkzeuge: 
Das gesamte Feuerwerkzeug, die Bankwerkzeuge, 

Schneidewerkzeuge und Hilfswerkzeuge. .. 500 Jfr~ 

O. Utensilien: 
a) 2 Feuer 150 Jf!{, 
b) 2B1asebiiJge 300 
c) 1 Ventilator. 50 " 
d) 2 Ambosse mit Stock 300 
e) Feilbank mit Schraubstocken . 150 
f) Richtplatte 100 
g) Lochplatte . 50 
h) Ringstock. . 50 
i) Regale, Schranke 150 
k) Beschlagbocke 50 
1) Schleifstein, Eimer. 30 

m) Sonstiges Inventar 120 1500 vf(, 

D. Materiallager: 
Eisen, Stahl, Bleche, Schrauben, Nieten usw. . 200 Jf(, 

Demnach betragt del' 'Vert del' Werkstatteinrichtung (neu): 
A. lVlaschinen 1300 Af(, 

B. Werkzeuge . 
C. Utensilien 1 . 

D. Materiallager 
E. Betriebskapital: 

500 " 
1500 

200 " . 3500 " 

Es ist unbedingt notig, daD jeder Schmiedemeister Geld 
zur freien Verfiigung (auf del' Bank, Bankguthaben) hat, damit 
er bar bezahlen, iiberhaupt leichter und unabhangig wirtschaften 
kann. Dieses Betriebskapital nehmen wir fiir dies en Betrieb mit 
1500 .1$' an, es kann Eigentum odeI' geborgt sein. Damit ist 
del' Begriff des Anlagekapitals erledigt. 

Anlageka pi tal: 
1. Werkstatteinrichtung 

II. Betriebskapital . . . 
. 3500· Jfi& 
. 1500 " 
-------

Zusammen. . . . . . 5000 ~ 
Dieses Kapital von 5000 j(, muD ein Schmiedemeister zur Ver

fiigung haben, wenn er eine Schmiedewerkstatt in dem angegebenen 
Umfange modern und technisch einwanclfrei betreiben will. Bei 
Aufstellung del' Geschaftsunkosten miissen wir annehmen, daD sich 
del' Schmiedemeister diese Summe geborgt hat, ganz gleich, ob 
er selbst odeI' seine Frau im Besitze diesel' Summe ist. 1m letzteren 
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Falle erhalt die Frau die Zinsen, 5% von 5000 Jl;(. = 250 .Iff" jahr
lieh, ausgezahlt. 

n. Aufstellung der jahrlichen Geschaftsunkosten. 
1. Verzinsung des gesamten Anlagekapitals von 

5000 J!~ zu 5% . . . . ... 250 Ju, 
2. Absehreibungen: 

A. Masehinen (ohne Elektromot.) 760 un; zu 10% 76" 
B. Werkzeuge 500 .4~ zu 20% . 
C. Utensilien 1500 J!/~ zu 8% . 

3. Werkstattmiete . . . . . . . 
4. Beleuehtung, Wasserverbraueh . 
5. Gewerbesteuer, Versieherungen, Beitrage (Kra

ken-, Unfall-, Invaliditatsversieherung, Be
rufsgenossensehaft, Feuerversieherung, In
nungsbeitrage, Faehsehule usw.) . . 

6. Sehreibmaterialien, Drucksaehen, Brief-
bogen, Anzeigen usw. 

7. Porti und Fraehten 
8. Telephon. . . . . . . 
9. Unkosten fUr Inbetriebhaltung des Fahrrades, 

30% yom Wert desselben ....... . 
10. Kohlenkosten werden fUr jede Feuerarhcit be-

sonders bereehnet, pro Stunde und ]'euer ca. 
20 $fr . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11. Kraftkosten: 1 PS, 2 Stunden taglieh = 40 $fr 

100 " 
120 " 
500 " 

30 " 

160 

100 " 
50 

175 " 

50 

300 Arbeitstage . 40 $fr . . . . . . . . . 120 
12. Unproduktive Lohne (540 + 150 Jf~) . . . . 690" 

13. 

a) Meister: Es wird angenommcn, daB hei 
einer 10stiindigen tagl. Arbeitszeit dem Meister 
3 Stunden dureh Anstellen des Lehrlings, dureh 
Besuehe der Kundsehaft, dureh V orarbeiten 
usw. verloren gehen. Dieser Lohnausfall von 
tagl. 1.80 Jt, oder jahrl. 540 Jl' muB dureh die 
Gesehaftsunkosten gedeekt werden. 

b) Lehrling: Bei einem angenommcnen 
Stundenlohn des Lehrlings mit 25 $fr nehmen 
wir an 2 Stunden unproduktiv, dies ergibt pro 
Tag 50 $fr und pro Jahr 150 Jl;~. 

Unvorhergesehenes . . . . . . . . . . .. 79" 
Die jahrl. Gesehaftsunkosten betragen pro Jahr 2500 Jt~ 

:1" 
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Diese 2500 J{!{, Geschaftsunkosten entstehen durch die Arbeit 
von 3 Arbeitern (1 Meister, 1 Gehilfe, 1 Lehrling) in der Schmiede
werkstatt oder auch auBerhalb derselben. Man verteilt dieselben am 
vorteilhaftesten auf den Lohn oder die Lohnstunde, indem man die 
Geschaftsunkostenprozentual auf jede Lohnstunde hinzuschlfi,gt. 

ID. Aufstellung der Jahreslohnsumme. 
10stiindige Arbeitszeit. 300 Arbeitstage. 

1. Meister: Von 10 Stunden sind 3 unproduktiv, 
7 sind produktiv. Die Lohnstunde mit 60 .'l! 

7·60·300 
angesetzt = 100 ........ = 1260 J{!{, 

45 ·10·300 
2. Gehil£e: 45.'fJ Stundenlohn = 100 = 1350 " 

3. Lehrling: Von 10 Stunden sind 8 produktiv. 
25 .'l! Stundenlohn im Mittel 8 . 25 . 300 . . 600 " 

NB. Man rechnet fUr den Lehrling 
im 1. Lehrjahr 15.'l! StundenlOhn) oder im Mittel 
,,2. " 25"" 25 .'l! 
,,3. " 35" " Stundenlohn 

Jahreslohnsumme ............... 3210 J{!{, 

IV. Die Vel'teilung del' Geschiiftsunkosten auf den Lohn. 
Mit 3210 jf;~ miissen 2500 J£~ Geschaftsunkosten in einem Jahre 

aufgebracht werden. Es verhalten sich die Geschaftsunkosten 

zum Lohn: G. = U. _ 2500 _ _ I"! 0 

-~ - 3210 - 0.78 - ,81'0. 
Auf jede Mark Lohn entfallen demnach 78 .'l! Geschaftsunkosten. 
Wir runden den Prozentsatz nach oben ab und rechnen mit 80 % 
Zuschlag auf den Lohn. 

GeschaItsunkosten: 80% vom Lohn. 

V. Del' Wert del' einzelnen Al'beitsstunden mit Geschiifts
unkostenanschlag. 

Arbeitnebmer II Lehrling 1m ! Lehrling im I Lehrling 1m I 
I 1. Jahr I 2. ,Tahr 3. Jahr 

Gehilfe Meister 

Stundeulobn80% 25 51' 35 :Yf 45 :Yf 60 !:If 
G.-D. Zuscbl. 20 

" 
20 

" 
36 

" 
48 

" 
Selbstkosten pro II 

Arbeitsstunde I 27 " 45 " 63 " 
81 

" 1108 " 
20 % Verdienst II 6 " 9 " 13 " 

13 I 22 
" 

Die Arbeitsstunde II 
335/ M:Yf 76 :Yf 98 :Yf 1130 5f! win! eingesetzt mit, 
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VI. Die richtige Kalkulation von ausgeftihrten Schmiede
arbeiten. 

Beispiel 24. Es sind 100 Stuck Holzklammern aus30 . 8 mm 
Flaeheisen, 30 em lang, 80 mm Spitzenlange, zu veranschlagen. 
Der Meister und der Gehilfe ubernehmen die Arbeit und bereehnen 
1m voraus, daB sie pro Stunde 20 Klammern, also in 5 Stunden 
100 Klammern anfertigen konnen. 1 Klammer erfordert 40 em 
Flaeheisen 30 . 8, von letzterem wiegt 1 m 1.87 kg. Da 100·40 em 
= 40 m Flaeheisen gebraueht werden, so betragt das Rohgewieht 
des Eisens 40 . 1.87 = 74.8 kg oder mnd 75 kg fur 100 Klammern. 
Fur 1 kg Fiaeheisen, das im Einkauf 16-17 !fI kostet, werden 
18 !fI in die Kalkulation eingesetzt. 

I. Materialkosten: 
75 kg Schmiedeeisen a 18 !fI 13.50 J!;{" 

II. a) Lohne: 
1) Meister: 5 Stdn. a 60 !fI 3.- JiIG 
2) Gehilfe: 5 Stdn. a 45 !fI 2.25 5.25 " 

b) Kohlenkosten, l/Z hI . . . 0.95 
III. Gesehaftsunkosten: 80% von 5.25 JiIG 4.20 

-~ ----

IV. Selbstkosten fUr 100 Klammern ... 23.90 Jf;(, 

V. ca. 20% Verdienst von den Selbstkosten 4.80 " 
VI. Verkaufspreis fUr 100 Klammern 

Verkaufspreis fUr 1 Klammer . . . . 
oder im Gewieht bereehnet: 

75 kg Klammern kosten 28.70 Jf;(" 

28.70 JiIG 

28.7 !fI rund 29 !fI 

I kg Klammern kostet 2870 : 75 = mnd 38 !fl. 

Beispiel 25. Kalkulation tiber den Besehlag von 2 mittleren 
Arbeitspferden mit Griffeisen (Fabrikhufeisen, normal Nr. 3. 
13 . 210). 

I. Material: 
a) 8 Hufeisen 9.320 kg a 26 !fl. . . . . . . . . 2.42.J!;~ 

b) Griffstahl zu 8 Griffen 1.140 kg a 23!f1 . . . 0.27 
c) 70 Stuck Hufnagel (64 werden gebraueht, 6 wer-

den ev. kmmm gesehlagen) a l/z!fl . . . . . 0.35 " 
d) Hufwaehs, Hufsehmiere und Hufteer . . . . . 0.06 " 
e) 201 Kohien zum Aufstellen, Griffe hauen und 

griffen, aufpassen und abharten, a hl1.60 JiIG • 0.32 " 
-----~--

Zusammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.42 JiIG 
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II. Lohn: 

Lahn ____ Arbeitsvargang II Lahnsatzl--- Zeit 

a) S Ei~~n-~~fstollen, zu S Eisen ii- II -==j===== 

Griffe hauen u. griffen, 1 Mei- il 
ster, 1 Gehilfe, 50 Min ... iii 60 + 45 50 Min. O.SS ,&, 

b) Die alten Eisen abnehmen, II 
ausschneiden, Aufpassen d. I: 
neuen Eisens, abharten, ab- \: 
feilen, auflochen und auf- i 
schlagen der Eisen, 1 Meister, I: 

1 Gehilfe, 2 Stdn. 50 Min. . I, 60 + 45 

Zusammen. . ..-. . --:--~--r 3 Stdn. 

III. Geschaftsunkosten: 

2 Rtdn. 50 I 2.98.Jl 
40~Mi~. --1-3~86~ --

SO% vom Lohn = 3.S6 . O.S . . . . . . . . . 3.0S Jt~ 

Zusammenstell ung: 
I. Material. . . 

II. Lohn .... 
III. Geschaftsunkosten . . . . 

- ---- ------ ---- ---- --_.- ~ 

IV. Selbstkosten . . . . . . . 
V. Verdienst ca. 20% . . .. 

VI. Anschlagsumme fiir S Eisen, fix und fertig be-

3.42 Jl~ 

3.S6 " 
3.0S " 

-- ----
10.36 Jt~ 

2.04 " 
----

schlagen. . . . . . . . . 12.40 J1;~ 

Es kostet 1 Eisen an Selbstkosten = 10.36 = 1.30 Jt~ 
o h n e jeden Verdienst. S 2 40 

Es kostet 1 Eisen mit 20% Verdienst = ~~ - = 1.55 Afo. 

Beispiel 26. Eine Beharde fordert eine Schmiedeinnung auf, 
die Stulldellpreise fiir Meister, Gehilfen und Lehrlinge abzu
geben, naeh denen die jeweiligen Arbeiten zu verrechnen sind. Die 
Innung gibt folgende Preise ab: 

Meister 
--
___ 

:,11 
Arbeitnehmer 

-------

Stundenloh.:r;.l 
G.-U.: SO Ola Ii 

60 :Jj 

4S " I( II 

Selbstkosten 
pro Stunde. lOS 

20% Verdienst 22 
---== 

1 Std. kostet 1.30 jl;(, 

50 .'1) 
40 

90 " 
IS 

1.08 ,/U; 

45 :Jj 

36 " 

81 " 
16 

0.97 Jl' 

25 .'J) 

20 " 

45 " 
9 

0.54 jf;(, 
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Nochmals zusammengefaBt kostet die Arbeitsstunde: 
1. fiir den Meister 1.30 Jf;', rund 1.30 ~. 
2. " 1. Gehilfen 1.08 1.10 " 
3." ,,2. " 0.97" 1.- " 
4." Lehrling 0.54" 0.55 " 

VII. Der Jahresumsatz des Schmiedemeisters, der mit 
1 Gehilfen und 1 Lehrling arbeitet. 

Der Jahresumsatz setzt sich aus Materialverbrauch (siehe Ma
terialrechnungen), Lohnsumme, Geschaftsunkosten und Verdienst 
zusammen. Wir wollen annehmen, daB monatlich fiir 200 J!;~ 

Material, also im Jahre fUr 2400 ~ Material zur Verarbeitung 
kommt. Der Verdienst kann naeh zweierlei Gesichtspunkten be
stimmt werden: Entweder man reehnet mindestens 20% von del' 
Lohnsumme, d. i. 3210 J~~ • 0.2 = 640 Jfl(, (abgerundet), oder min
destens 10% vom Selbstkostenpreis des Umsatzes, d. i. 10% von 
7710 J/;(" rund 770~. Der Verdienst kann aber bedeutend hoher 
sein, er riehtet sieh ganz nach del' Art del' Arbeit und nach der 
Zahlungsfahigkeit des Bestellers oder Kaufers. Es empfiehlt sich 
zunachst die Selbstkosten zu bestimmen und dann einen Zuschlag 
von 20-30% von den Selbstkosten zu letzteren hinzuzurechnen. 
Will der Kaufer odeI' Besteller einen Rabatt gewahrt haben, so 
kann man 5% odeI' 10%, hochstens 12% ablassen. Da man die 
Selbstkosten genau kennt, so weiB man auch, wieviel man noeh, 
trotz des Rabattes, an del' Arbeit verdient. 

A. Jahresumsatz, wenn del' Verdienst als 20% del' Lohn
sum me gerechnet wird. 

I. Materialverbrauch . 
II. Jahreslohnsumme . 

III. Geschaftsunkosten . 
IV. Verrnenst 20% von 3210 .)ft~ 

V. Jahresumsatz . . . . . . . 
B. Jahresumsatz, wenn del' Verrnenst 

Wert der Selbstkosten berechnet wird. 
I. Materialverbrauch . 

II. Jahreslohnsumme . . . 
III. Geschaftsunkosten. . . 
-IV~Wert del' Selbstkosten- . 

V. 10% der Selbstkosten als Verrnenst . 
-~---~-

VI. Jahresumsatz . . . . . . . . . . . 
Del' J ahresumsatz betragt im Mittel 

2400 J/!~ 
3210 

" 
2500 

" 
640 

" ------
8750 J/;(, 

mit 10% von dem 

2400 J!;~ 

3210 " 
2500 " 
---~~--

. 8110 " 
810 " 

8920 J/;(, 

. 8800 ~ 
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vm. Das steuerpflichtige Einkommen des Schmiede
meisters. 

a) Einnahme als Lohnarbeiter: 7 Stunden taglieh 
a 60:J) 300 Tage . . . . . . . . . . . . . 1260 Jf!f. 

b) Ersatz del' 3 tagliehen unproduktiven Arbeitsstun-
den dureh die Gesehaftsunkosten = 3 . 60 . 300 540 Jf!f. 

e) Verdienst am Lehrling, del' beim Meister in Ko.st 
und Wohnung steht und jahrlieh ca. 500 J' Un
terhaltungskosten verursaeht: 

1. Lehrjahr 15 :J) Stundenlohn. Jahreslohn 450 Jf!f. 
2. 25 " ,,750 " 
3. 35 "" ,,1050 " 

----- ---~ ---- ------ --- -

Gesamtlohn des Lehrlings in 3 J ahren . 2250 Jl'~; 

hiervon geht ab fUr Kost und Wohnung 
3 . 500 .............. 1500 

fur verdorbene Arbeiten, unausgenutzte 
Zeit ....... . 450 

---------- -----~ 

Verdienst in 3 J ahren 300 Jilt, 
Verdienst in 1 Jahre. ....... 100" 1 00 J~ 

d) Verdienst am Lohnumsatz odeI' am Wertum-
satz, im Mittel gereehnet . . . . . . . . . . 700" 

Gesamtverdienst pro Jahr; a) 1260 ,/l'~ 

h) 540 " 
c) 100 " 
d) 700 " 

-------

2600 JiI(; 
abzuglieh Verluste dureh uneinbringbare Forderungen 

200 Jf!f. 
---------~--~~~------~~~~~--~--~ 

Steuerpfliehtiges Einkommen: 2400 Jf!f., also reinen Verdienst. 

IX. Riicklagen fUr die Erneuerung von Werkzeugen, 
Maschinen und Utensilien. 

Wenn del' Meister naeh obiger Reehnung 2400 Jf!f. im Jahre 
rein verdient hat, dann mussen auBerdem noah in jedem Jahre 
296 JiI(, ubrig bleiben, die, zinsbar angelegt, fiir die Erneuerung und 
Reparaturen von Werkzeugen, Masehinen und Utensilien zu ver
wenden sind (siehe Geschaftsunkosten Pos. 2. A. B. C.). 

Sehlu13bemerkung. Samtliehe Positionen dieses Muster
beispieles bei Aufstellung del' GesehiHtsunkosten, Einriehtung del' 
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Werkstatt usw. k6nnen den jeweiligen Verhaltnissen angepaBt 
und abgeandert werden. Der Motor, das Telephon odeI' das Fahr
rad k6nnen in Wegfall kommen, oder andere Unkosten konnen 
hinzugerechnet werden. Der springende Punkt in der Beurteilung 
des Geschaftes ist die Frage: 

Wie groB ist der Prozen tsatz Ihrer Geschaftsunkosten 
im Vergleich zum Lohn~ Derselbe kann 60,65,70,75,80%, 
ja in Werkstatten mit teuren Maschinen bis 100% und in groBen 
Werkstatten mit kaufmannischem und technischem Personal uber 
100% betragen. 

Bei Verwendung von Dampfhammern muB fur die Dampf
hammerarbeit selbst mit ca. 250-300% Zuschiag auf den Lohn 
gerechnet werden, um die Geschaftsunkosten zu deeken. 

Wenn samtIiche Schmiedemeister nach diesen Musterbeispielen 
rechnen und mit dem Schatzen und Raten der Preise aufh6ren 
wollten, und wenn ferner der schadenbringende Begriff des Regie
zuschlages auf Material und Lohn verschwindet, dann diirfte 
die Morgenrote einer neuen verheiBungsvollen Zeit fUr das Schmiede
handwerk angebrochen sein. 

Gewicbts-Berecbllung und 11laterialpreis
Bestimmung. 

Das Gewicht eines schmiedeeisernen K6rpers muB oft aus einer 
gegebenen Zeiehnung odeI' Skizze fiir die Vorkalkulation bereehnet 
werden. Hierzu bedient man sieh einfaeher Formein aus der 
Geometrie und Stereometrie (Flaehen- und K6rperberechnung) 
oder man benutzt Gewichtstabellen aus Fachkalendern. Beide 
Methoden fiihren zum Ziel. Da man abel' nieht immer mit den 
Gewiehtstabellen auskommt, so empfiehlt sieh, wenigstens fUr die 
immer wiederkehrenden Grundkorper: 

1. quadratisehe Saule oder quadratisehes Prisma (Quadrat
eisen), 

2. reehteekige SauIe odeI' reehteekiges Prisma (FIaeheisen) und 
3. Zylinder oder Walze (Rundeisen) 

die Hauptformeln aufzustellen und im Gedaehtnis zu behalten. 
Aus dies en 3 Grundk6rpern kann man bequem aIle anderen Kar
per zusammensetzen. Aus Flaeheisen z. B. kann man Winkel
eisen, T-Eisen, Doppel-T-Eisen, U-Eisen, Z-Eisen usw. hilden. 
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Schmiedeeisen ist 7.S mal so schwer als eine gleich groBe Wasser
menge oder, physikalisch ausgedriickt, betragt das spezifische Ge
wicht des Schmiedeeisens (auch Stahl) = 7.S. 

Das GrundmaB unseres Gewichtssystems ist das Kilogramm. 
Letzteres ist das Gewicht eines Wasserwiirfels von 1 dm Breite, 
1 dm Lange und 1 dm Hohe. Ein del'artiger Wiirfel wiegt aus 
Wasser bestehend 1 kg, aus Schmiedeeisen abel' 7.S mal so viel, 
also 7.S kg. Da man die MaBe des Einheitswiirfels von 1 kg Ge
wicht in dm (Dezimetern) ausdriickt, empfiehlt sich, bei allen 
Gewichtsbel'echnungen die MaBe eines Korpers in Dezimeter um
zuwandeln und dann erst mit del' Korper- und Gewichtsberechnung 
zu beginnen. 

1 m = 10 dm = 100 em = 1000 mm 
1 dm = 10 em = 100 mm 

0.1 dm = 1 em = 
= 0.01 dm = 0.1 em = 

10mm 
Imm 

Hauptregeln fUr die Korper- und Gewichtsberechnung. 

1. Das Gewicht eines Korpers ist gleich K ubikinhalt mal 
spezifisches Gewicht. 

2. Das spezifische Gewicht ist diejenige Zahl, die angibt, 
wie vie] mal ein Korper schwerel' ist als ein gleich 
groBer Korper aus Wasser. 

3. Das spezifische Gewicht fiir Schmiedeeisen und Stahl 
ist 7.S. 

4. Samtliche MaBe in Dezimetel'n (dm) einsetzen. 

A. Berechnung von Quadrateisen (s. Fig. 1). 

K ubi ki nh al t = Grundflache mal Lange odeI' Quer-
'" schnitt mal Lange. 

1[1 
~ 

Fig. 1. 

Querschnitt: F = Grundflache = Seite mal Seite. 

F = a' a = a 2 • 

Kubikinhalt = K = a2 ·l. 
Gewicht = G = K . 8 = a2 • l . 8. 

8 sp~ Gewicht = 7.S. 

Beispiel 27. Wieviel Kilogramm wiegt ein 2 m langes Quadrat
eisen von a) = 10 mm, b) = 20 mm, c) = 30 mm, d) = 40 mm 
Seitenlange? 
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a) Gewicht = G = a2 • l . 8 = a . a . l· 8. 

Samtliohe MaBe in dm 8 = 10 mm = 1 em = 0.1 dm 
l = 2m = 20dm. 

Gewieht = G = 0.1 ·0.1 . 20 . 7.8 
G = 0.01 . 20 . 7.8 
G = 0.2·7.8 
G = 1.56 kg 

b) 8 = 20mm = 20m = 0.2dm. 
Gewieht = G = 0.2 . 0.2 ·20·7.8 

G = 0.04 . 20 . 7.8 
G = 0.8 . 7.8 = 6.24 kg 

e) 8 = 30 mm = m = 0.3 dm. 
Gewieht = G = 0.3· 0.3 . 20 . 7.8 

G = 0.09 . 20 . 7.8 
G = 1.8·7.8 = 14.04 kg. Fig. 2-5. 

----
d) 8 = 40 mm = 4 em = 0.4 dm. 

Gewieht = G = 0.4 . 0.4 . 20 . 7.8 
G = 0.16 . 20 . 7.8 
G = 3.2·7.8 
G = 24.96 kg. 

Beispiel 28. "Vas kosten von jeder del' 4 Sorten Quadrateisen 
10 Stabe, wenn das Kilogramm mit 18 .JjJ eingesetzt wird? 

a) 10 Stabe wiegen 10· 1.56 kg = 15.6 kg 
10 " kosten 15.6 kg . 18 = 280.8.JjJ 

b) 10" ,, 62.4 " . 18 = 1123.2 " 
c) 10" ,,140.4 " . 18 = 2527.2 " 
d) 10" 249.6 " . 18 = 4472.8 " 

2.81 011/(, 

11.23 " 
25.27 " 
44.73 " 

Bemerkung: Bei derartigen Stabeisenberechnungen muB man 
den AbfaH beriicksichtigen, was durch einen Aufschlag von 3% 
bis 5% erreicht wird. 

B. Berechnung von Flacheisen (s. Fig. 6). 

Kubikinhalt K = Grundflache mal Lange = Quer-
schnitt mal Lange. 

F = Grundflache = Querschnitt-Breite (b) mal Starke (a). 
Querschnitt F = a . b. 
Kubikinkalt K = a· b ·Z. 
Gewie h t = K ~~ 8, wenn 8 = spez. Gewicht. 

C:::HI. 
Fig. 6. 
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Beispiel 29. Wie gro13 ist das Gewicht eines Radreifens von 
1.2 m mittlerem liehten Durehmesser, 80 mm Breite und 25 mm 
Eisenstarke? 

1. Die Lange des abzuhauenden Flaeheisens = l. 
Wenn der mittlere Durehmesser 

D= 1.2m, so ist der Umfang U=D·:rr, 
oder D . 3.14. 

FUr :rr, = 3.14 kann man aueh 31/ 7 oder 
~ii\ :A.(_ setzen. 

Umfang U = 1.2 m . 3 1 = 

U = 1.2; 22 = 3.77 m. 

Flir die Sehwei13e reehnet man 3 mal 
Reifendieke = 3·25 = 75 mm = 0.075 m. 

Fig. 7. Diese Schwei13lange ist zu dem erhal-
tenen Umfang U = 3.77 m hinzuzuzahlen. 

I = 3.77 m + 0.075 m = 3.845 m= 38.45 dm. 

2. QuersehnittF = 80 mm' 25 mm = 8 em· 2.5 em = 
0.8 dm . 0.25 dm 

F = 0.2qdm. 

3. KubikinhaIt K = F·! = 0.2'38.45 = 7.690 edm (Kubik
dezimeter) . 

4. Gewieht G = Kubikinhalt mal spez. Gewicht = 7.69·7.8 
G = 59.982 kg oder rund 60 kg. 

5. lVIaterialpreis: Bei einem Kilopreis von 18 3) kostet der 
Reifen an lVIaterial = 60 kg . 18 3) = 1080 3). 

lVIaterialpreis = 10.80 J". 
C. Berechnung von Rundeisen. 

I KubikinhaIt K = Grundflache mal Lange oder 
Quersehnitt mal Lange. 

Der Kreisq uersehnitt kann auf 2 Arten bestimmt 
werden: . 

1. unter Benutzung des Kreisradius r: 

F = r2 ':rr, = r . r· 3.14. 

2. Unter Benutzung des Krelsdurehmessers: 

F = d 2 .:rr, = d . d . 3.14 
4 4 Fig. 8. 
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Letztere Formel ist die brauchbarste, weil man beim Rund
eisen bequem mit dem Taster oder besser mit der Schubleere 
den Eisendurchmesser messen kann. 

In der Formel F = d . d· 3.~4 kann man fiir den Ausdruck 

3.~4 = 0.785 einsetzen, also KreisquerschnittF = d· d· 0.785. 

Beispiel 30. Wieviel Kilogramm wiegt ein schmiedeeiserner 
Ring aus 40 mm-Rundeisen und 200 mm lichtem Durchmesser? 

Die Lange des aufgewickelten Ringes ohne SehweiBe betragt 

l = 240 mm . 3.14 = 754 mm. 

FUr die SehweiBe sollen 56 mm ge
rechnet werden, so daB die Gesamtlange 

L = 1 + 56 = 754 + 56= 810 mm 
betragt. 

Gesamte Lange: 
L = 810 mm = 81 em = 8.1 dm. 
Querschnitt: F = d· d· 0.785 

d = 40mm = 4cm = O.4dm. 

Quersehnitt: 
F = 0.4 . 0.4 . 0.785 = 0.1256 qdm. 

K ubikinhalt: 
K = F . L = 0.1256 . 8,1. 

K = 1.01736 cdm. 

Gewicht: G = K· 8. 

8 = spez. Gewicht = 7.8. 
G = 1.01736 . 7.8 = 7.9 kg. 

Fig. 9. 

Abgerundet betragt das Gewicht des Ringes G = 8 kg. 

Material preis: 8 kg· 18 :J) = l.44 J/!{,. 

D. Das Einsetzen der Grnndpreise. 

Die Eisenpreise sind vielfach kleinen Schwankungen unter
worfen, dasselbe gilt auch in erhohtem MaBe fUr Messing, RotguB, 
Bronze, Kupfer, Blei, Zinn, Zink usw. Es laBt sich aber mit 
Leiehtigkeit durch eine geringe Preiserhohung, namentlich bei 
Eisen und Stahl, ein Einheitswert zugrunde legen, der aueh die 
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Nebenauslagen zur Herbeischaffung des betreffenden Materials mit 
umfaBt. Schmiedeeisen kostet heute im Einkauf 16-17.3'J pro 
Kilogramm, durch einen Aufschlag von 1-2:J) ergibt sich ein 
Einheitspreis von 18:J) fur 1 kg Schmiedeeisen (FluBeisen und 
SchweiBeisen). In unseren samtlichen Beispielen haben wir dies(3n 
Einheitspreis zugrunde gelegt. Es darf demnach Walzeisen, auch 
wenn es unbearbeitet ist, nicht unter 18 .3'J pro Kilogramm weiter
verkauft werden. Sobald aber das Eisen in bestimmte Langen ge
hauen, auf del' Schere geschnitten oder sogar genau nach LangenmaB 
gefeilt werden muB, erh6ht sich del' Kilopreis urn den Arbeitslohn 
und die diesem Lohn zustehenden Geschaftsunkosten und um einen 
kleinen Verdienst. 

Beispiel 31. Es ist del' Kilopreis fUr 20 mm-Quadrateisen ab
zugeben, welches genau auf 2 m Lange gefeilt, in 50 Staben ge
liefert werden muB. 

Aus Beispiel 26 ist ersichtlich, daB ein Stab 20 mm Quadrat
eisen von 2 ill Lange 6.24 kg wiegt. 50 Stabe wiegen demnach 
50 mal so viel, also betragt das Gesamtgewicht 50· 6.24kg = 312kg. 

Fur Abfall kann man 1%, also TUnd 3 kg rechnen, so daB das 
Rohgewicht 312 + 3 = 315 kg betragt. 

Fur das Abhauen und Befeilen del' Bruchflachen sollen pro 
Stab 9 Minuten, insgesamt 420 lYIinuten = 7 Stunden Arbeitszeit, 
gerechnet werden. Del' Meister und 1 Gehilfe mit 60 und 50 .3'J 
Stundenlohn arbeiten also 7 Stunden an den 50 sauber befeilten 
Staben. Hieraus ergibt sich folgende Rechnung: 

I. Material: 315 kg Schmiedeeisen it 18 !lJf .. 56.70 .!lI{' 

II. Lohn: 
a) 7 Stdn. it 60 .'lJ ..... 4.20 Jft, 

b} 7 " it 50 .3'J ..... 3.50 " 7.70 " 

III. Geschaftsunkosten, 70% v. Lohn = 7.70· 0.7 5.39 " 

IV. Selbstkosten . . . 69.79 Jil, 

V. ca. 15% Verdienst 10.21 " 

VI. Verkaufspreis fUr 50 Stabe 80.-
" ,,1 Stab = 80 J/(' 50. 1.60 " 
" 1 kg gelieferte Stabe 80 J/!{, : 315 25.4 .3'J 
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Kalkulation eines Winkel.Biigels. 

'" 50 , 0 

Fig. lO. 

Beispiel 32. Es sind 8 Stuck Bugel aus Flacheisen 35 X 10 mm, 
230 mm WinkelHinge und 50 mm Anschlag, letzterer mit je einem 
15-mm-Loch versehen, zu kalkulieren. 

1. Gewichtsberechnung: Lange = 50 + 230 + 230 + 50 
= 560 mm = 56 cm = 5.6dm. Breite: 35mm = 3.5em = 0.35dm. 
Starke: 10 mm = 1 cm = 0,1 dm. Kubikinhalt des Flacheisens: 
K = 5.6· 0.35 . 0.1. K = 0,196 cdm (Kubikdezimeter). 1 cdm 
Schmiedeeisen wiegt 7.8 kg. Gewicht: 0.196 cdm ·7.8 = 1.53 kg. 
Mit AbfaH betragt das Gewicht G = 1.6 kg pro Bugel. 

2. Kalkulation von 8 Stuck Bugel: 

I. Materialkosten: 
1.6 kg· 8 = 1.28 kg, rund 13 kg Schmiedeeisen 

a 20.1fr . . . . . . . . . . . 

II. Lohnkosten: 
1 Gehilfe mit 60 3) Stundenlohn, 1 % St. = 90 3) 
1 Lehrling mit 30 3) Stundenlohn, 1 Yz St. = 45 3) 

III. a) 70% Geschaftsunkosten yom Lohn . 

III. b) Kohlenkosten 14 Liter a 1. 7 3) . . . 
- -~-~- -- -- --

IV. Selbstkosten der 8 Bugel. . . . . . . . 

V. ca. 20% Vermenst von den Selbstkosten 

VI. Ver ka ufs preis fUr 8 Bugel. . . . . . 

1 kg kostet 620 : 13 = 48 3). 

260 3) 

135 " 

95 " 

24 " ----

514 3) 

106 " 
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Kalkulation von beal'beitetem Flacheisen. 
Beispiel 33. Ein Flacheisen 30 X 8 mm soli auf 80 mm genaue 

Lange gefeilt werden. Was kostet 1 Stuck dieses Flacheisens? 
Rohgewicht = 0.15 kg. (A) 

I 

1 

Fig. 11. 

I. Material: 0.15 kg Schmiedeeisen 
it 18.9'1. . . . . . . . . .. 2.7.2j 

II. Arbeitslohn: Stundenlohn 50.9'1 
Abschneiden und Befeilen 10 Mi-

50 
nuten = (\ 

III. ca. 70% Geschaftsunkosten 
vom Lohn ........ . 

IV. Selbstkosten . . . . . . . . . 
V. ca. 20% Geschaftsgewinn = 3.4 .2j 

rund ........... . 

8.3 " 

6 " 
~-.---~-

17.0 .9'1 

4 

VI. Verkaufspreis fur 1 Stuck. 21 .9'1 
=== 

1 kg vonderartigemEisen kostet 0~:5 = 140.9'1. 

Beispiel 34. In dasselbe Flacheisen sollen 2 Locher, 10 mm 
und 12 mm, gebohrt werden. Was kostet 1 Stuck von diesem 
Locheisen? (B) 

Fig. 12. 

I. Material: 0.15 kg Schmiedeeisen 
it 18.9'1. . . . . . . . . .. 2.7.9'1 

II. Arbeitslohn: 

~beits~organg ll_!eit _ i Lohnsatz i ~~h_~l 
Ab~chneiden .. r -~-, -~-I ----

und Feilen 110 Min.! 50.9'1 8.3.9'1 
AnreiBen und i I 

Bohren .. 1,10 Min. I 50 .'fI 18.3.9'1: 16.6 " 

III. Geschaftsunkosten ca. 70% vom 
Lohn ... . . . . . 11.7 .'fI 

-

IV. Selbstkosten fur 1 Stuck 31.9'1 
V. 20% Geschaftsgewinn . . 6" 

IVI. Verkaufspreis fur 1 Stuck 37 .9'1 

1 kg derartigen Eisens kostet ;~5 = 247.'f1. 
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Beispiel 35. Das Locheisen soll einen seitlichen Schlitz von 10mm 
erhalten, so daB ein Riegeleisen entsteht. Was kostet ein Riegel? (0) 

I. Material: 0.15 kg Schmiedeeisen, it 18 3J 2.7 3J 

II. Arbeitslohn: 

Arbeitsvorgang I Zeit : ~~~~-I_~ohn . 

Abschneiden I I i 
und Feilen.. 10 Min. 50 3J 8.3 9J I 

AnreiBen und I 

Bohren. . . .. 10 Min. 50 3J I 8.33Jj 
Schlitz sagen I I' 

Fig. 13. und feilen .. ~5 ~in. __ ~O 3Jll~~~ 
III. Geschafts unkosten ca. 70 % vom Lohn . 

-,-- -------- - -----------

IV. Selbstkostenpreis fur 1 Stuck . 
V. ca. 20 % Geschaftsgewinn 

VI. Verkaufspreis fur 1 Stuck 
1 kg kostet 62 : 0.15 = 413 3J. 

28.8 
" 

20.1 3J 
51.6 3J 
lOA 

" 
62 3J 

Beispiel 36. Del' Riegel wird mit 15 mm Radius rund gefeilt 
und fertig gemacht. Was kostet der fertige Riegel? (D) 

I. Material: 0.15 kg Schmiedeeisen it 18 3J ... , 2.7 3J 

III. 

IV. 
V. 

VI. 

II. Arbeitslohn: 
I 

Arbeitsvorgang I Zeit 
__ L __ 

Abschneiden 

! Lohn - i Lohn 
: _ satz _J 

und Feilen.. 10 Min. I 50 .31 
AnreiBen und 

8.33J 
o J 

.J Bohren .... , 10 Min. 50 3J 8.3 3J 
Schlitz sagen I 

und feilen .. 15 Min. 50 3J 12.2 3J 
Fig. 14. Rundung feil. 10 Min. 50.31 8.3~ i_ 

Geschaftsunkosten = 70% vomLohn, ca~ 
--- -----~ - ---- --- ---

Selbstkosten fur 1 Stiick . . . . . . . . . 
ca. 20% GeschaftsgewiIm . . . . . . . .. 
Verkaufspreis fur 1 Stuck ..... _ . 
1 kg fertiges Riegeleisen kostet 80 : 15 = 533 3J. 

37.1 " 
26.2 .9) 
------

66.0 3J 
14.0 

80 

Bemerkung. Bei groBeren Mengen werden die Riegel in einem Arbeits
prozeB a'lsgestanzt und mit der Feile yom Gmt, befreit. 1 Stlick diirfte sich dann 
illl Verkaufspreis auf 1O.9f' stellen. 

Pie s c h e 1, Kalkulation im ~chUliedegewerbe. 4 
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Kalkulation eines Balken-Ankers. 
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Fig. 15. 

Beispiel 37. Was kostet ein Balken-Anker von obigen Ab
messungen? 

I. Materialkosten: 

2 kg Schmiedeeisen it 20 ~. . . . . . . . . . 0.40 J;~ 

II. Lohnkosten: 

Arbeiter Arbeitszeit Lohnsatz Lolm 
-----,--

I·· i5Mill~ 
I 

--- - -~ ---

Gehilfc I 60 :1) 15 :1) 
Lehrling 15 Min. 

I 
20 :1) 5 :1) 

III. a) Geschaftsunkosten, ca. 70% cler L6hne . 

b) Kohlenkosten. . . . . 

IV. Selbstkosten fUr 1 Stuck 

V. Geschaftsgewiml: 20% del' Selbstkosten 

VI. Verkaufspreis fur 1 Stuck . . . . . . 

1 kg Balkenanker kostet 96 : 2 = 48 :1). 

0.20 

0.14 .;14 

0.06 " 
-------~ 

0.80 Jfr~ 

0.16 " 

0.96 J/lt, 
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Kalkulation eines Mauer-Ankers. 

Fig. 16. 

Beispiel 38. Was kostet ein Mauer-Anker von nebenstehenden 
Abmessungen? (KIeineisenzeug.) 

I. Materialkosten: 
1.5 kg Schmiedeeisen It 20 ~ . . . . . . . . 0.30 JV~ 

II. Lohnkosten: 1 Gehilfe und 1 Lehrling stellen in 
1 Stunde 5 solcher Anker fix und fertig her, dem-
nach ATbeitszeit fiiI' 1 Anker 60 : 5 = 12 Min. 

Arbeiter _1 Arbeitsz~!t I Lo~nsa;z 1 __ Lohn I 

Gehilfe ... 
Lehrling .. 

. I. ~ 2 Min. I. --60 iJ--1-1--;-~ 

. • 12 Min ... 20 ~ 4 ~ 0.16" 
-- ------------ -- --- - --------

III. a) Geschaftsunkosten, ca. 70% del' Lahne. . 
b) Kohlenkosten. . . . . . . . . . . . . . 

IV. Selbstkosten fUr 1 Stuck 
V. Geschaftsgewinn, ca. 20% der Selbstkosten 

VI. Verkaufspreis fur 1 Stuck ..... 

1 kg fertiger Anker kostet 80 : 1.5 = 54 ~. 

4* 

0.11 .J/;G 

0.08 

0.65 ~ 

0.15 " 

0.80 JU 
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Kalkulation einer Riistklammer. 
Beispiel 39. Es ist del' Kilopreis von Rustklammern nach bei

stehender Abmessung zu berechnen. 

I. Material koste n: 
0.5 kg Schmiedeeisen, a 20 !f1 10 !f1 

8,.... II. Lohnkosten: 
I 1 Gehilfe und 1 Lehrling schmie-
I den in 1 Stunde 15 Klammern 

~ aus, so daB auf 1 Klammer 

i. Lohn: 1 Gehilfe 60: 15 = 4 !f1 } 6 W L 4 Minuten Arbeitszeit entfiillt. 

Jo Lohn: 1 Lehrling 30: 15 = 2 !f1 
, i 

... -l - III. a) Geschaftsunkosten: 70% vom 
Lohne .... Fig. 17. 

b) Kohlenkosten . . 
~~~----~--~~---

IV. Selbstkosten fur 1 Klammer. . . . . . 
V. ca. 20% Verdienst von den Selbstkosten 

VI. Verkaufspreis fur 1 Klammer .... 

1 kg Klammern kostet 26 : 0.5 = '52 !f1. 

Kalkulation einer Steinklammer. 

4.2 
1.8 

22 
4 

26 

" 

" 
" 
!f1 
" 
!f1 

Beispiel 40. Es ist del' Kilopreis von del' nebenstehend ab
gebildeten Steinklammer zu berechnen. 

! 

1 .~. 
Fig. 18. 

I. Materialkosten: 
0.9 kg Schmiedeeisen it 20 !f1. . 18!f1 

II. Lohnkosten: 4 Min. Arbeitszeit. 
1 Gehilfe a Stunde 60 !f1 = 4 !f1} 6 
1 Lehrling a Stunde 30 !f1 = 2 !f1 " 

III. a) Geschaftsunkosten: 70 % vom 
Lohn . . . . . . . . .. 4.2" 

b) Kohlenkosten . . . . . . . 1.8 " 

IV. Selbstkosten fUr 1 Klammer .. 30!f1 
V. 20 % Verdienst von den Selbst

kosten . . . . . . . . . . . 6" 
VI. Verkaufspreis fur 1 Klammer 36 3j 

1 kg Klammern kostet 36 : 0.9 = 40 3j. 
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Kalkulation einer Steinschraube. 

Beispiel 41. Was kostet eine 5/s"-Steinschraube mit Mutter 
von 170mm Lange? 

I. Materialkosten einschlieBI. Mutter: 
300 g Schmiedeeisen it kg 20 .91 6 .91 

II. Lohnkosten: 
1 Gehilfe (60 .91) und 1 Lehrling (20 .91) ar-

beiten 15 Minuten: 15 + 5 20 " 

III. a) 70% Geschaftsunkosten vom Lohn 14 
" 

b) Kohlenkosten 2 

IV. Selbstkosten. 42 .91 
V. ca. 20% Gescha,ftsgewinn 8 

" 
VI. Verkaufspreis pro Stuck. 50 .91 

1 kg dieser Schrauben kostet 50 : 0.3 = 170 .91. Fig. 19. 

Bemerkung. Derartige Steinschrauben werden von den 
Schraubenfabriken als sogenannte schwarze Schrauben viel billiger 
hergestellt, deshalb sollen dieselben besser vom Eisenhandler ge
kauft und nur in Spezialiallen hergestellt werden. 

Beispiel 42. Es ist der Verkaufspreis einer 3/t-Steinschraube 
mit Mutter nach beistehenden Abmessungen zu berechnen. 

I. Materialkosten (einschlieBl. Mutter): 
730 g Schmiedeeisen, it kg 20.91 . . . . 15 .91 . 

II. Lohnkosten: 
1 Gehilfe mit 60 .91 und 1 Lehrling mit 20 .91 

Stundenlohn arbeiten 20 Minuten. . 

III. a) Geschaftsunkosten: 70% der Lohne. 

b) Kohlenkosten . . . . . . . . . . 

IV. Selbstkosten fUr 1 Stuck. . . . . . . 

27 " 

19 " 

4 " 
65 .91 

V. 20% Geschaftsgewinn von den Selbstkosten 13 " 

VI. Verkaufspreis fur 1 Steinschraube 78.91 
1 kg Steinschrauben kostet 78 : 0.73 = 107 .91-.--

... ~ 
Fig. 20. 

Be mer kung. Derartige Steinschrauben werden von den 
Schraubenfabriken als sogenannte schwarze Schrauben viel billiger 
hergestellt, deshalb sollen dieselben nur in Spezialiallen angefertigt 
werden. 
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Kalkulation einer fu'ampe. 
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Beispiel 43. Was kostet eine Krampe von nebenstehenden Ab
messungen? 

1. Material: 0.75 kg Schmiedeeisen, it 20.r} ... 0.15 Jfi& 

II. Arbeitslohn: 

Arbeiter 

Gehilfe .... 
Lehrling .. 

I Arbei tszeit 1~,o2111satz ~_!,Ollll . ! 
I ·1- - '~~-·I 

30 Min. . 50 3} I 25 .J! . 
.1 30 Min. I 30 3} 1 15 3} I 

III. a) 70% Geschaftsunkosten vom Lohn. . 

b) Kohlenkosten, 10 Liter it 1.7 3} . 

IV. Selbstkosten 

V. 20% Geschaftsgewinn ... 

VI. Ver ka ufs preis fur I Stuc k 

I kg dieser Krampen kostet: 120 : 0.75 = 1. 60 J1~. 

0.40 " 

0.28 Jf;(, 

0.17 " 

1.- Jf;(, 

0.20 " 

1.20 Jf;(, 



Y orkalkulationen. 

Kalkulation einer Treppenstangen-Stiitze. 

Fig. 22. 
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Beispiel 44. Es ist der Verkaufspreis einer Treppenstangen
stutze zu bestimmen. 

I. Materialkosten: 0.5 kg Schmiedeeisen a 20 .'J) = 0.10 .J(. 

II. Lohnkosten: 1 Gehilfe, 30 Minuten Arbeitszeit, 
60 .'J) Stundenlohn . . . . . . . . = 0.30 " 

III. a) Geschaftsunkosten: 70% vom Lohn 

p) Kohlenkosten. 

IV. Selbstkosten . . 

V. Geschaftsgewilln: ca. 20% der Selbstkostell 

VI. Verkaufspreis von 1 Stuck .. " .. 

1 kg dieser Stutzen kostet 82 : 0.5 = 164 .'J). 

= 0.21 " 

~ 0.07 " 

= 0.68 .J(. 

= 0.14 " 

= 0.82 .J(. 
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Fig. 23. 

Beispiel 45. Es ist del' Verkaufspreis einer Fensterfullung von 
900 mm Hohe und 970 mm Breite zu bereehnen. 

I. Materialkosten: 
12 kg Sehmiedeeisen, it 20!!! . .. 2.40 J/I~ 

10 Stiick Nieten und 5 Kugelschrau-
ben. . . . . 0.70 " 

1 Rosette . . . . . . . . . . .. 0.15 " 3.25 ./f;{' 
II. Lohnkosten: 

1 Gehilfe mit 50!!! und 1 Lehl'ling mit 30 .9fe Stun
denlohn stellen die Fiillung fix und fertig m 

III. 

[) Stunden her, demnach betragt del' 
Arbeitslohn = 5 . (50 + 30) = 5·80 !!! 
a) Geschaftsunkosten: 80% vom Lohn . 
b) Kohlenkosten . . . . . . . . 

IV. Selbstkosten del' Fiillung . . . . 
V. Verdienst: 25% del' Selbstkosten. 

VI. Verkaufspreis del' FiiIlung . 

4.- " 
3.20 " 
0.55 " 

= 11.- .If;t 
2.75 

= 13.75 J!;& 

Bemerkung. SolI die Fiillung noeh an Ort und Stelle ge
bracht und be£estigt werden, dann erhoht sich del' Preis. Wenn 
z. B. 1 Gehilfe (50 !!!) und 1 Lehrling (30 !!!) dafiir 2 Stunden auf
wenden und fiir 12 !!! Zement verbrauehen, so entstehen 

Lohnkosten: 2· 50 + 2 . 30 !!!. . 1.60 .If;' 
Gesehaftsunkosten: 1.60 JJ~ . 0,8. 1.28 
Zement. . . . . . . . . . . . 0.12 " 

Mehrkosten . . . . . . . . . . 3.- ,;{Ii, 

Die Fiillung kostet fix und fertig montiert 
13.75 Ji~ + 3 JJI, = 16.75 .;fii,. 
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Kalkulation einer Handkmbel aus Flacheisen geschmiedet . 
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Fig. 24. 

Beispiel 46. Es ist der Verkaufspreis einer Handkurbel mit 
Holztraubel fur eine einmalige Herstellung sowie bei Herstellung 
von 100 Stuck zu berechnen. Der Kurbelschaft ist in seinen 
Arbeitsgangen I bis VII und der Traubelstift in derselben Weise 
I bis IV dargestellt. 

Kalkulation von 1 Stuck: Einmalige Herstellung. 
I. Materialkosten: 

Kurbel u. Stift zusammen 4 kg Schmie-
deeisen, a 20 :JjJ 80 :JjJ 

Traubel. . . . . . . 100 " 
r. Mutter und Scheiben 15" . 1.95 AI(, 

II. Lohnkosten: 

~ ~beitsvorgang __ j ~it _ !:'0lmsatz_I_~,ohn! 
-- -~---~-------- -- --- c--~- - '~G~h;li~ t;:d--' ---
Schmieden u. Abhauen I' ! I,ehrling II 

der KurbeI. . . . . ,! 60 Min.' 60 + 30 . 90 .9'1 
Schmieden u. Abhauen I I 

des Stiftes . . . . . 10 Min. 60 + 30 15:JjJ I 
Kurbel u. Stift befeilen, 

1.50 J/lG 
Gewinde schneiden . 1130 Min. I' 60 '130 :JjJ 

Kurbel fertig montieren 15 Min. 60 15 :JjJ 
--~~~----~~------------~~ 

III. a) Geschaftsunkosten: 80% vom Lohn 1.20 " 
b) Kohlenkosten. . . . . 0.30 " 

IV. Selbstkosten einer Kurbel 
V. ca. 25% Geschaftsgewinn 

VI. Verkaufspreis der Kurbel. 

4.95 JU, 

1.25 

6.20 J/I& 
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Kalkulation von 100 Shick. 

I. Materialkosten: 

400 kg Schmiedeeisen, a 18 ffl 
100 Traubeln a 60 ffl. . . 
100 Muttern, 200 Scheiben . 

72.- J/I{, 

60_- " 
10.- " 

II. Lohnkosten: 

Die Kurbeln werden im Akkord 
vel'geben. 
100 Kurbehl schmieden u. abhauen, 

it 50 ffl . . . .. .... 50 ,jt~ 

100 Stifte schmieden und abhauen, 
it 10 ffl . . . . . . . . . . . .. 10 

100 Kurbeln und Stifte befeilen, Ge-
winde schneiden, a 18:J) . . . . 18 " 

100 Kurbeln fertig montieren, a 8 .rJ1. 8" 

III. a) Gescha,itsunkosten: 70% von 86 J/!~ 

b) Kohlenkosten. . . . . . . 

IV. Selbstkosten von 100 Kurbeln 

V. ca. 20% Vel'dienst ..... . 

VI. 100 Kurbeln kosten im Verkauf . 
1 Kurbel kostet 3.40 JI~. 

142.~ Jf;{, 

60.20 

10.- " 

298.20 Jf;~ 

41.80 " 

340.- J/!~ 

Bemerkung. Bei del' einmaligen Herstellung wurde mit 80% 
Gesehaftsunkostenzuschlag auf den Lohn gerechnet und bei del' 
100 maligen Herstellung mit 70%, weil orfahrungsgemaI3 boi del' 
Herstellung gro13er Mengen die ~Werkstatt bessel' ausgeniitzt wird 
und die Geschaftsunkosten flinken. Ebenso rechnet man bei Her
stellung von I Stilek einen hoheren Verdienst (25% bis 50%) als 
bei lVlassenhersteliung. 

Beispiel 47. Kalkulation eines Kohlenwagens von nor
mal 60 Zentner, maximal 70 Zentner Tragkraft. 

Es wird eine mittlere Schmiede angenommen, in welcher 
1 Meister mit 70 ffl Stundenlohn, I Gehilfe mit 60 fflStunden
lohn und I Lehrling mit 25 ffl Stundenlohn genau 10 Tage an 
del' Herstellung dieses Wagens arbeiten. Die Materialaufstelhmg 
ist den gewohnlichen Verhaltnissen entspreehend angenommen 
worden. Das Geschaft arbeitet mit 70% Geschaftsunkosten. 



V orkalkulationen. 

A ufstellung der Materialkosten. 
I. 4 Aehsen fertig bezogen . . . . . . . . . 
2. 6 Federn: 3 vorn, 3 hinten ..... . 
3. Reifen, 2 Vorderreifen, 70 em Durehmesser, 

2 Hinterreifen, 100 em Durchmesser, 26 mm 
stark, Gewieht dieser 4 Reifen rund 230 kg, 
it 18 :J). . . . . . . . . . . . . . . . 

4. 8 Nabenringe, 250 mm Durehmesser, 6 mm 
stark, 25 mm breit, rund 8 kg Eisen, it 18:J) 

5. a) 4 Stulpringe vorn, 170 mm Durchmesser, 
6 mm stark, 58 mm breit, rund 7 kg 
Eisen, it 18:J) . . . . . . . . . . . 

5. b) 4 Stulpringe hinten, 200 mm Durehmesser, 
6 mm stark, 40 mm breit, rund 5 kg 
Eisen, it 18:J) . . . . . . 

6. 24 Stuck Radschrauben, it 4 :J) . 
7. 8 Stuck Federbander, it 60 .'1). 
8. 8 Stuck Hangeosen, it 75:J) . 
9. 16 Bolzen mit Splint a 15 :J) . 

10. 50 kg Eisen zum VordergesteIl, a 18 :J) 
11. 2 Doppelkranze mit Blech und Sehienen, 

40 kg, it I8:J) . . . . . . . . . 
12. Sehraubenbolzen zum Vordergestell u. Bock-

schemel ............... . 
13. 20 kg Eisen zum Hintergestell als Schuhtrager 

mit Schuh, Bander, Federstutzen und Winkel 
14. 25 kg Eisen fiir die Winkel zum Rahmen, 

Schienen an den Seitenbaumen . . . . . 
15. 25 kg Eisen fUr die Rungen nebst Stutzen . 
16. Sehrauben zum Ansehrauben des Rahmens. 
17. 25 kg Eisen fUr die Besehlage' del' Klappe, 

des Sitzes und des Fu13brettwinkels 
18. Schrauben fUr Pos. 17 . . . . . 
19. Ketten und Spannzeug. . . . . 
20. 10 kg Eisen fUr das Hemmzeug . 
21. Hemmspindel mit Doppelgewinde 
22. 4 kg Eisen fiir den Deichselbeschlag . 
23. 2 Aufhalteketten mit Schnepper 
24. Event. Ersatzstucke usw. 

59 

70.~ J/!~ 

40.- " 

41.40 " 

14.40 

1. 26 " 

-.90 
-.96 

4.80 
" 

6.-
" 

2.40 
9.-

7.20 " 

,., 
1.-- ;} 

3.60 " 

4.50 " 
4.50 " 

12.- " 

4.50 " 
4.- " 
4.40 " 
1.80 " 
3.30 " 

-.72 " 

2.- " 
4.36 " 

Summe del' Materialkostell. . . . . = 255.- J1~ 
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1. 

II. 

V orkalkulationen. 

Materialkosten ...... . 

Lohnkosten: 

a) Meister: 70 ~ Stundenlohn, 10 Tage 
it 10 Stdn. . . . . . . . . . . . 70.- JU 

b) Gehilfe: 60 ~ Stundenlohn, 10 Tage 
it 10 Stdn. . . . . . . . . . . . 60.- " 

c) Lehrling: 25 ~ Stundenlohn, 10 
Tage a 10 Stdn. . . .. 25.- " 

III. Kohlenkosten, 2 Zentner it 1.50 J/!~ . 

IV. Geschaftsunkosten: 70% vom Lohn . 

V. Selbstkosten . . . . . . 
VI. 15% Verdienst . . . . . 

VII. Verkaufspreis des Wagens 

255.- yn, 

155.-
" 

3.-

10S.50 
" 

521.50 ~ 
7S.50 

" 
600.- ~ 

Bemerkung. Die Hone des Verdienstes hangt ganz von den 
jeweiligen Verhiiltnissen abo 1m obigen Beispiel wurde ein Ver
dienst von 15% angenommen, woraus sich 7S.50 A' ergaben; es 
hiitte demnach der Meister auBer seinem LOM von 70 A'in 10 Tagen 
noch 7S.50 ~ verdient. Meistenteils kann dieser Verdienst als 
zu gering angesehen werden. Man kann deshalb auf die Selbst
kosten mehr wie 15%, Z. B. 20%, 25% und 33 1/ 3 % zuschlagen; 
dann ergeben sich folgende Werte: 

Verkaufspreis desselben Wagens bei 20% Verdienst: 

Selbstkosten. . 521.50 J/lG 
20% Verdienst 104.50 " 
Verkaufspreis . 626.- .!l1{, 

V er ka ufs preis des Wage ns bei 

Selbstkosten. . 

25% Verdienst. 

521.50 J/!& 
130.50 " 25% Verdienst 

Verkaufspreis. . . . .'. . . . . . . . . . . .. 652.-.;11{, . 

Ver ka ufs preis 

Selbstkosten. . . 
331/ 3% Verdienst 

Verkaufspreis . . 

des Wagens bei 331/ 3% Verdienst. 

521.50 ~ 

174.50 " 

695.- Jf~ 
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Die eingesetzten Lohne entsprechen denjenigen, die an kleineren 
PHitzen ublich sind. In groBeren Stadten muB mit hoheren Lohn
satzen gerechnet werden; so erhalten beispielsweise in Berlin 
die Gehilfen 70, 80 und 90 .3! Stundenlohn; der Lohn des Meisters 
ist mindestens um 10 .3! hoher als der des Gehilfen. Da Lohn 
und Geschaftsunkosten zusammenhangen, so wird der Selbst
kostenpreis des Wagens eine entsprechende Erhohung erfahren 
mussen. 

V orkalkulation und N achkalkulation. 

In den vorstehenden Kapiteln wurde gezeigt, wie man eine 
auszufuhrende Arbeit vor del' Ausfiihrung zu kalkulieren, d. h. 
in bezug auf Selbstkosten und Verkaufspreis zu berechnen hat. 
Wir durfen wohl annehmen, daB in der Aufstellung der jahrlichen 
Geschaftsunkosten und in der Berechnung des Geschafts
unkostenzuschlages auf den Lohn keine groBen Schwankungen 
eintreten, oder daB hier besondere Rechenfehler ausgeschlossen 
sind. Die kleinen Landschmiede diirften mit 55-65% Unkosten
zuschlag auskommen, abgerundet kann man annehmen: Fur 
kleinere Schmiede betragen die Geschaftsunkosten 2/3 vom Lohn, 
fiir groBere mit Motorenantrieb 4/5 vom Lohn. 

Bei der Vorausbestimmung des Materials konnen insofern 
Fehler oder Differenzen mit dem wirklich verbrauchten Material 
eintreten, als bei der Gewichtsberechnung Rechenfehler nicht aus
geschlossen sind und daB durch fehlerhaftes Arbeiten mehr Ma
terial verbraucht wird, als notig ist. Hier ist ein Nachrechnen, 
also eine Nachkalkulation, unbedingt notig (Nachwiegen). 

Noch mehr aber ist eine Nachkalkulation der Lohnkosten 
am Platze, weil erfahrungsgemaB die V orausbestimmung der 
Arbeitszeiten am schwierigsten ist und weil hier, ahnlich wie beim 
Materialauszug, die meisten Fehler gemacht werden. Durch eine 
derartige Kontrolle mussen unbedingt etwaige Rechenfehler auf
gedeckt werden, und fUr immer wiederkehrende Arbeiten konnen 
dann KiIopreise als Einheitspreise zugrunde gelegt werden. 

Wenn wir beispielsweise die in Beispiel Nr. 44 ausgerechnete 
Fensterfiillung in V or- und N achkalkulation gegenuberstellen, so 
muBte das zu benutzende Schema, als Vordruck ausgebildet, wie 
folgt aussehen: 



62 Das Ausstellen von Rechnungen. 

KalkUlationsbuch 

Datum: 12. III. 1912. 

Seite 68. 

Kommissions-Nr. 823. 
Fensterfiillung. 

Vorkalkulation N achkalkulation 

I. Materialkosten 
12 kg Schmiede
eisen it 20 S, 
10 Stiick Nieten 
und 5 kg Schrau
ben 
Zusammen 70 S, 
1 Rosette 15 S, 3.25.;U, 

II. Lohnkosten: 
Gehilfe (50 S,) 
Lehrling (30 S,) 
5 Stunden . 80 4.-" 

IlIa) Geschafts
unkosten: 

80 % vom Lohn 3.20" 
b) Kohlenkosten ., 0.55 " I 

IV. Selbstkosten .. 11.- ,;U, 

V. 25% Verdienst 2.75 J/t(, 

--vr.-Angebot ..... 13.75 J/t(, 

I. Materialkosten . 
(1 kg Schmiede
eisen mehr) 

II. Lohnkosten: 
Gehilfe 50 S, 

(6 Stunden) 
Lehrling 30 S, . 6 
Stunden ..... 

IlIa) Geschafts
unkosten 

86% vom Lohn 
b) Kohlenkosten . . 

IV. Selbstkosten .. 

V. 25% Verdienst 
Verkaufspreis . . . . . 

3.45 .;u, 

4.80 " 

3.64 " 
0.65 " 

12.54 J/t(, 

3.18 J/t(, 

15.72 J/t(, 

Die Fiillung kostet demnach in den Selbstkosten 1.54 J/t(, und 
im Verkaufspreis 1.98 J/t(, mehr als in der Vorkalkulation berechnet 
worden ist. 

Wenn das Angebot 13.75 J/t(, lautet und die Selbstkosten It. 
Nachkalkulation 12.54 J/t(, betragen, so wirft die Fiillung nur einen 
Gewinn von 13.75 - 12.54 = 1.21';u' statt 2.75 J/t(, abo Dieser 
eingetretene Verlust von 1.54 J/t(, ist die Folge von Rechenfehlern 
in der Vorkalkulation. 

Das Ausstellen von Rechnungen. 
Eine Rechnung fUr gelieierte Arbeiten muB so ausgestellt wer

den, daB an ihrer Richtigkeit kein Zweifel entstehen kann. Hier
bei ist zu beriicksichtigen, daB sich jeder abgegebene Preis aus 
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Materialkosten, Lohnkosten, Geschaftsunkosten und Geschafts
gewinn (oder Verdienst) zusammensetzt. Selbstredend braucht 
derjenige, fiir den die Rechnung ausgestellt wird, nicht uber die Zu
sammensetzung der einzelnen Werte orientiert werden. Aber die 
Rechnung, d. h. die Endsumme, muB mit den Werten des Kal
kulationsbuches iibereinstimmen. Die Rechnung fUr die. in Bei
spiel 44 kalkulierte Fullung inkl. Montage muBte lauten: 

Beispiel 48 . 
. ~-~---- -------~------~~-~--.--~~ 

i Komm.-Nr.823. Dessau, 24. V. 1912. 

HERIY[ANN POHMEYER 
gepriifter H ufbeschlag- und Schmiedemeister 

Rechnung 
fur Herrn Baumeister W. Hiiberel'-Dessau. 

a) 1 Fensterfullung nach Zeichnung, It. BesteUung vom 

1. IV. 1912 und It. Anschlagsumme 13.75 ,4~ 

b) Transport und Befestigen derselben. . . 3.00 " 

I zusammen 16.75 .$(, . 

~ _____ .. _____________ . ______ ~ ____ - ________ I 

SoUten an del' Rechnung irgendwelche Zweifel entstehen, so 
hat der Schmiedemeister nur notig, sein Kalkulationsbuch als Ver
gleich heranzuziehen. Die vielfach beliebte Art mancher Be
steller, von der Rechnung einige Mark abzuhandeln, wird dadurch 
unmoglich gemacht, daB der Schmiedemeister alles auf Heller 
und Pfennig vorrechnen kann. Er weiB sogar, daB er als Geschiifts
mann und Unternehmer an der Fullung nur 1 Jf' und 21 .Jj ve1'
dient, daB e1' also keinen Pfennig von del' Endsumme ablassen 
kann. 

Auch die vielfach ublichen und von den Bestellern gewunschten 
Kilop1'eise mussen, wie aus unse1'en Beispielen e1'sichtlich, genau 
kalkuliert worden sein, damit die Richtigkeit dieser Werte jedel'
zeit bewiesen resp. nachgewiesen werden kann. 
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Beispiel 49. Rechnung fur Kleineisenzeug. 

90 kg Maueranker (60 Stuck) it 54 .9J 48.60 J!f" 
(aus Beispiel 38) 

100 kg Balkenanker (50 Stuck) it 48 .9J. 48.-
" (aus Beispiel 37) 

50 kg R ustklammern (100 Stuck) it 52 !fJ. 26.-
90 kg Steinklammern (100 Stuck) a 40 .9J 36.-

" (aus Beispiel 39 und 40) 
30 kg Steinschrauben (100 Stuck) it 170 .9J 51.-

" (aus Beispiel 41 und 42) 
73 kg Steinschrauben (100 StUck) it 107 .9J 78.11 

" 
433 kg Kleineisenzeug 287.71 Jill 

Bilanz und Inventur inl Gewerbebetrieb. 

Jahresubersicht uber Materialverbrauch, Lohn, Geschaftsunkosten, 
Hohe des Umsatzes, Verdienst oder Verlust, Wert der gesamten 
Einrichtung am Ende des Jahres. Verkaufswert des gesamten 

Betriebes. 

Jeder gewerbliche oder industrielle Betrieb erfordert nach 
jedem Geschaftsjahre eine Untersuchung daruber, ob das Geschiift 
mit Gewinn oder Verlust gearbeitet hat, wie groB der Gewinn 
oder der Verlust ist und welche MaBnahmen zur Forderung des 
Geschaftes im nachsten Geschaftsjahre zu ergreifen sind. In 
vielen Gewerbe- und Handwerksbetrieben, wo eine richtige Buch
fiihrung uber den gesamten Geschaftsgang AufschluB gibt, ist 
diese Dbersicht in groBen Umrissen teilweise gegeben. Dnd doch 
fehlt meistenteils die genaue Kontrolle uber die verschiedenen 
Abteilungen der Geschaftsunkosten, durch welche die Verkaufs
werte und die Hohe der Rechnungen. (Fakturen) wesentlich be
einfluBt werden. 

Von den unbedingt notwendigen 4 Buchern der gewerblichen 
Buchfiihrung: Inventurbuch, Kassabuch, Tagebuch und Haupt
buch, verschafft das Inventurbuch einen genauen Dberblick 
iiber den gesamten Besitzstand und bringt eine genaue Aufzahlung 
aller Passiven und Aktiven. Die Inventur gibt ein schriftliches 
Verzeichnis aller Vermogensteile nebst dem Wert derselben in 
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iibersichtlicher Weise. Die erste Inventur (Eroffnungsinventur) 
eines Geschaftes wird zur Zeit der Eroffnung oder der trber
nahme desselben aufgenommen. Die iibrigen Inventuren erfolgen 
in bestimmten Zeitraumen, meistens ailjahrlich, nur darf zwischen 
2 Bilanzen kein groBerer Zwischenraum als 12 Monate liegen. 

AuBer der Feststellung des Vermogens (Aktiven) und der 
Schulden (Passiven) erleichtert die Inventur noch die Aufstellung 
der Bilanz. 

Die Bila nz ist eine summarische Gegeniiberstellung der 
Aktiven und der Passiven, d. h. des Vermogens und der Schul
den, aus welcher sich 3 verschiedene Geschaftszustande ergeben 
konnen: 

1. Die Aktiven sind groBer als die Passiven, 

2. Die Aktiven und die Passiven sind gleich groB, 

3. Die Passiven sind groBer als die Aktiven. 

1m Faile 1 hat das Geschaft mit Gewinn gearbeitet, im Faile 2 
ist nichts verdient worden und im Faile 3 hat das Geschaft mit 
Verlust gearbeitet, also Geld verloren. 

Bei del' Inventuraufnahme sind samtliche Vermogensstiicke 
und Forderungen zu dem Werte anzusetzen, der ihnen zur Zeit 
der Inventuraufnahme beizulegen ist. 

Das Vermogen setzt sich zusammen: 

1. aus dem Bargelde; 

2. " 'Vechseln und Wertpapieren; 

3. " Materialien und Warenvorraten; 

4. " Mobilien (bewegliches Eigentum), Werkzeug, Werkzeug
maschinen, Kraftanlage, Lichtanlage, Geratschaften, 
Fuhrwerk, Schranke, Gesteile, Laden- und Biiro
einrichtung usw.; 

5. " den Immobilien odeI' Liegenschaften, dem unbeweg
lichen Eigentum, wie Grundstiicken, Werkstatt- und 
Fabrikgebauden, Hausern usw.; 

6. " Buchforderungen und AuBenstanden. 

Die Passiven odeI' Sch ulden des GeschMtsinhabers wer
den gebildet durch samtliche Warenschulden und Hypotheken
schulden. Sie enthalten die Akzeptverbindlichkeiten (Tratten), 
auch die Gefalligkeitsakzepte, Eigenwechsel, Buchschulden, fallige, 

Pieschel, Kalkulation im Schmiedegewerbe. 5 
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aber noch nicht ausgezahlte Zinsscheine und Zinsen, Fonds und 
Depots fiir Drittpersonen zu verwaltende Kassen, die angelegten 
Reserven usw. 

Nach dieser einleitenden Erklarung diirfte es nicht schwer 
sein, die richtige Bilanz nach jedem AbschluB eines GeschMts
jahres zu ziehen. Doch die Erfahrung lehrt, daB namentlich bei 
Bemessung der 1VIobilienwerte und bei der Abschreibung von 1VIa
schinen und Werkzeugen Unklarheiten herrschen und nicht zu 
unterschatzende Fehler gemacht werden. Die Bemessung der Ab
schreibungsquote schwankt bei Gebauden zwischen 1-2%, bei 
1VIaschinen zwischen 5-15%, bei Werkzeugen zwischen 10-25% 
und bei Inventar zwischen 10-30%. Die Abschreibungen werden 
meistens vom letzten Buchwerte berechnet, wobei N euanschaffungen 
oder Verbesserungen an vorhandenen 1VIaschinen entweder zu dem 
Buchwerte hinzugezahlt oder fiir sich behandelt werden. Ferner 
gehen auch die 1VIeinungen der maBgabenden Fachleute dariiber 
auseinander, ob der betreffende Gegenstand in einem bestimmten 
Zeitraum und in gleich groBer Abschreibungssumme bis auf 1 JfI(. 

abgeschrieben und mit diesem Wertsatz in den Biichern weiter
gefiihrt wird, oder ob sich die Abschreibungssumme in gleichem 
Prozentsatz von der Restsumme darstellt. Das Gesetz gibt auch 
hieriiber keinen AufschluB, denn in Erganzung bestimmt § 261 
H.G.B. in Absatz 3: 

"Anlagen und sonstige Gegenstande, die nicht zur Weiterver
auBerung, vielmehr dauernd zum Geschaftsbetrieb der Gesellschaft 
(oder des Gewerbe- und Handwerksbetriebes) bestimmt sind, 
diirfen ohne Riicksicht auf einen geringeren Wert zu dem An
schaffungs- und Herstellungspreis angesetzt werden, sofern ein 
der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht wird." 

Der Gesetzgeber iiberlaBt es dem fachkundigen Ermessen der 
leitenden Personlichkeit, die Abschreibungen den Verhaltnissen 
entsprechend richtig zu bestimmen. Es ist immerhin schwer zu 
sagen, m\t wieviel Prozent eine Anlage jahrlich durch Abnutzung, 
durch Anderung der Fabrikation, durch 1VIaschinenbruch, durch 
Elementarereignisse usw. im Wert verringert wird. Da bei 1VIa
schinen meistenteils mit einer 10prozentigen Abschreibung ge
rechnet wird, so greifen wir als Beispiel eine 1VIaschine heraus, die 
1000 JfI(. Anschaffungskosten verursacht hat. Je nachdem man 
10% vom Neuanschaffungswerte oder von der Restsumme ab
schreibt, entstehen folgende Werte: 
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Abschreibungsvorgang bei 10% Amortisation. 

A. Vom Neuanschaffungswerte: B. Vom Restbuchwerte: 

Am 2. I. 1900 angeschafft 
Werkzeugmaschine, 
Preis 1000 .ll(" 1000.- J/;(, 

10% Abschreib. f. d. Jahr 
1900 100 

" 
100.-

" Wert 1. 1. 01 900 
" 

Wert 1. 1. 01 900.-
10% Abschreibung fUr das 

Jahr 1901 . 100 
" 

10% vom Rest 90.-
Wert 1. 1. 02 800 

" 
Wert 1. 1. 02 810.-

10% Abschreibung fUr das 
Jahr 1902 . 100 10% von 810 81.-

Wert 1. 1. 03 700 
" 

Wert 1. 1. 03 729.-
" 

10% Abs.chreibung fUr das 
Jahr 1903 . 100 10% von 729 72.90 

Wert 1. 1. 04 600 
" 

Wert 1. 1. 04 656.10 
10% Abschreibung fUr das 

Jahr 1904 . 100 
" 

10% von 656 .. 10 65.61 
" 

Wert 1. 1. 05 500 Wert 1. 1. 05 590.49 
10% Abschreibung flir das 

Jahr 1905 . 100 
" 

10% von 590.49 59.05 
Wert 1. 1. 06 400 

" 
Wert 1. 1. 06 531.44 

10% Abschreibung fUr das 
Jahr 1906 . 100 10% von 531.44 53.14 

Wert 1. 1. 07 300 Wert 1. 1. 07 478.30 
10% Abschreibung fUr das 

Jahr 1907 . 100 10% von 478.30 47.83 
" 

Wert 1. 1. 08 200 Wert 1. 1. 08 430.47 
10% Abschreibung flir das 

Jahr 1908 . 100 10% von 430.47 43.05 
" 

Wert 1. 1. 09 100 Wert 1. 1. 09 387.42 
10% Abschreibung fUr das 

Jahr 1909 . 100 10% von 387.42 38.74 
Wert 1. 1. 10 000 

" 
Wert 1. 1. 10 348.68 

" 
Es ist demnach ein gro13er Unterschied, ob im Jahre 1910 die 

Maschine bis auf 0 .M abgeschrieben worden ist oder ob sie nach 
Tabelle B noch mit 348.68 A1, zu Buche steht; im letzteren Falle 

5* 
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wiirde die Maschine erst nach iiber 30 J ahren vollstandig ab
geschrieben sein. 

Da fUr viele 'Verkzeugmaschinen mit einer langeren Lebens
dauer als 10 Jahren selten gerechnet werden kann, so empfiehlt 
es sich, im Interesse des Geschafts die Abschreibungen nach 
Tabelle A durchzufUhren. Hier erscheinen alljahrlich in den Ge
schaftsunkosten 100 .JI(" fUr eine Maschine als Abschreibung. 

Beispiel. Welchen Wert haben Maschinen, Werkzeuge und 
Utensilien der als Musterbeispiel S. 33 angefiihrten Schmiedewerk
statt mit Elektromotorbetrieb nach 10 Jahren? 

Neu- oder Anschaffungswert: 

Zeitraum 

Maschinen 
Werkzeuge 
Utensilien 

Summe 

Wert der Maschinen 

1300 "1:~ 
500 

" 
1500 

" 
3300 .Jf;{, 

II I' Wert 
I.Wert der Werkzeuge II der 

I ' Uten
'1m 1. Jahre I spater I' silien 

i 1m 1. Jahre angeschafft i spater ;i angeschafft I ange- .11 8% 

~~_~t: ~_f ~ge~f~ha~t~i_: _A~fr~j8e;fftJIAb~~hr. 
(neu) . ··1300· -.- T .. . ... -I! 500 ---, ~5~0-

nach 1 Jahr 11300 - 130 = 11701 400 1380 
I 

" 2 Jahren ,1170 -130 = 10401 
I • 

" 3 ,,11040 -130 = 910 
4 910-130= 780120 (Stanze) 
5 900·- 130 = 7701 

" 6" 770 - 130,= 640 

" 

7 

8 
9 

10 
" 

640 --130= 510 290(Bohrm.) 
800 - . 130 = 670 

670 - 130 = 5401 
540 - 130 = 410 

II 
" ,I 

300 200 1260 
400 1140 
300 200 ' 1020 
400 900 
300 100 780 
300 200 660 
400 100 540 
400 420 
300 I 300 

'----
Nach 10 Jahren stehen die Maschinen mit 410 .JI(", die Werk

zeuge mit 300 Jt~ und die Utensilien mit 300 .JI(" zu Buche, so daB 
die gesamte innere Einrichtung der Schmiede einen Wert von 
1010 Jl~ hat. 

Bemerkung. Nach einer Neuanschaffung, z. B. im 4. Jahre 
nach del' Neuaufstellung einer Stanze im Werte von 120.Jl(", er-
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hoht sich der Buchwert um diese 120 JU, und betragt 780 + 120 
= 900 JU,. Die nun folgenden Abschreibungen miiBten von rechts
wegen in groBerer Hohe als 130 JU, erfolgen, damit auch die neu
hinzugekaufte Maschine mit abgestrichen wird, in diesem Faile 
130 JU, und 10% von 120% = 142 JU,. Wir haben aber des leich
teren Verstandnisses wegen die jahrlichen Abschreibungen von 
130 jf!~ beibehalten. 

Der Umsatz im Lau£e eines Jahres muB aus den Biichern er
sichtlich sein, ebenso die Hohe der gezahlten Lohne, des Material
verbrauches und der Geschaftsunkosten. 

Eine Tabeile iiber die genannten Werte erleichtert den 
Uberblick iiber den ganzen Geschaftsgang. 

Statistik iiber Material, Lohne, Unkosten, Umsatz 
und Verdienst - Betriebsjahr 1911. 

Mouat II Material Iprod. iOhuel UUkos.te.·.u 1 U .. ID.satz.l v ... er.d. ieust l B k 
'I .1(, ..... ,ff, Ah _I --,U,_~. ~_~ -"."'e~_u~g 

Januar 
Februar. 
Marz. 
April . 

• Ii ~:~ I ;~~ ;~~ :£1-~~-. ---
.j 180 I 250 226 I 693 I 37 

Mai 
· II 190 I' 310 166 I 781 I' 1I5 

180 280 196 792 136! 
250: 270 206 809! 83 Juni 

Juli 
August 
September 
Oktober 
November. 
Dezember 

200 260 216 880 204 

Zusammen 

180 
160 
190 

· i 210 

· II 300 
I 2400 

240 
260 
250 
340 
312 

3310 

Jahrliche Selbstkostell: 
Materialverbrauch 
Produktive Lohne 
Geschaftsullkostell 

Umsatz 

Rohgewinn 

236 
216 
226 

992 
893 
884 

237 892 
161 808 I 

2500 I 9900 

336 
257 
218 
105 

35 
1690 ' 

2400 Jt~ 

3330 " 
2500 " 8210 JU, 

9900 JU, 

1690 JU, 

Von diesem Rohgewinll sind diejenigen Verluste abzuziehen, 
die nicht in den Geschaftsunkosten enthalten, aber auch nicht 
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duroh die Reohnungen (in der Hohe des Umsatzes) einzubringen 
sind. 

a) Verlust auf Lohne, oa. 3% von 3310 Jlt 
b) Boswillige Zahler, Sohuldner 
0) Materialverlust. . . . . 
d) 2% Skonto des Umsatzes 

Verluste . 
Rohgewinn .. 
Verluste ... 

100 JI!(" 

120 

120 " 
130 " 

490 Jp(' 

1690 jf;(" 

490 " 

Reingewinn filr 1911 1200 Jlt 
Dieser Reingewinn bezieht sioh auf die Tatigkeit als Unter

nehmers; als erster Lohnarbeiter verdient der Meister bei 60 ~ 
Stundenlohn jahrlioh 1800 JI!G, so daB sein gesamtes steuerpflioh
tiges Einkommen 1200 + 1800 = 3000 J/J(, betragt. 

Verkauf del' Schmiedewerkstatt nach 10jahrigem Be
trieb. Del' Meister hat die Werkstatt gemietet. 

I. Betriebswert del' inneren Eimiohtung naoh 10 Jahren 1010 ,II!~ 

II. Materiallager . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 " 

III. Gesamtwert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 it 
Diese 1500 jf;(, stellen abel' durohaus nioht den Verkaufswert 

del' Werkstatt dar. Wie wir eben bewiesen haben, haben diese 
1500 jl!~ Anlagewert einen Reingewinn von 1200 J!!~ gebracht, das 
ist eine Verzinsung von 80%. Ferner hat der Inhaber del' Werk
statt am Anfang 3300 Jj~ und spater insgesamt fiir 410 J/J(, Ma
sohinen und fiir 800 A!{" W erkzeuge nach und nach hinzugekauft. 
Er hat also 4210 .;U fiir Masohinen, Werkzeuge und Utensilien 
ausgegeben, die nul' noch einen Buchwert von 10 10 .;ff" besitzen. 
Die 1200 A!{" Reingewinn kann man als die Zinsen eines Anlage
wertes ansehen, del' dem Verkaufspreis entspricht. Bei einer 
20 prozentigen Verzinsung entsprechen 1200 .11(" Reingewinn einem 

1200· 100 
Anlagewert von 20 ... = 6000 Jl!t 

Hieraus ergibt sich ein Verkaufspreis del' Schmiede: 
I. Buchwel't del' Eimiohtung . . . . 

II. Matel'iallager . . . . . . . . . . 
III. Ideeller Wert aus dem Reingewinn bereohnet. 

Verkaufspreis del' Schmiede. . . . . . . . . 

1010 ,$(" 

490 " 
6000 " 
7500 JU 
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Schlu8betrachtungen. 
Die in den Beispielen erhaltenen Resultate konnen als Unter

lagen fUr weitere Kalkulationen sowie fUr iiberschlagende Selbst
kostenberechnungen benutzt werden, vorausgesetzt, daB die be
schriebenen Betriebsverhaltnisse mit den in Frage kommenden 
Schmiedebetrieben iibereinstimmen. Die Aufstellung del' Ge
schaftsunkosten soll jedes Jahr von neuem erfolgen, wobei die 
einzelnen Positionen des letzten Betriebsjahres mit den vorher
gehenden Jahren verglichen werden mussen. Dieselbe Gegenuber
stellung erfordern auch die Lohnkosten, die wochentlich odeI' bessel' 
monatlich zusammengestellt werden und als Jahreslohnsumme mit 
den Geschaftsunkosten verglichen, den wichtigsten Geschafts
unkostenzuschlag ergeben. So kann del' Geschaftsunkosten
zuschlag 1907 = 63%, 1908 = 65%, 1909 = 67%, 1910 = 60% 
und 1911 = 78% betragen. Das letzte Jahr brachte Lohnverluste 
durch Arbeitsmangel bei gleichbleibenden Geschaftsunkosten. 

Auch beim Verkauf des Geschaftes sind die obigen Angaben 
sowie del' durch die Inventur und durch den Umsatz berechnete 
Verkaufswert von groBer Wichtigkeit. 

Namentlich sollen die beteiligten Innungen und Handwerks
verbande mit allen Mitteln danach streben, daB in jedem Schmiede
betrieb eine genaue Geschaftsunkosten- und Jahreslohnkosten
berechnung vorhanden ist, damit endlich del' prozentuale Ge
schaftsunkostenzuschlag zu seinem Rechte kommt. Die erhaltenen 
Resultate brauchen durchaus nicht geheim gehalten werden, weil 
es doch bei den verschiedensten Werkstattarbeiten nicht allein 
auf den Geschaftsunkostenzuschlag (60%, 65%, 70% usw. vom 
Lohn), sondern auf die Geschicklichkeit und Leistungsfahigkeit 
del' Arbeiter und auf das Organisationstalent des Schmiedemeisters 
ankommt. 
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