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1. Einleitung. 
Die Bedeutung der Kostenrechnung fUr die Volkswirtschaft. 

Einer der Hauptzwecke der Kostenrechnung ist die richtige 
Ermittlung der Selbstkosten; d. h. die Kostenrechnung hat dafur 
zu sorgen, daB jedem Produkte genau jene Kosten angerechnet 
werden, die zu seiner Herstellung aufgewendet wurden. Damit ist 
die Kostenrechnung fur die gesamte Volkswirtschaft ebenso wichtig 
wie fur den Einzelbetrieb. Die Bedeutung einer richtig ausgebauten 
Kostenrechnung fur den Einzelbetrieb wird von den meisten in 
der Wirtschaft Stehenden erkannt; die Einsicht ihrer Wichtigkeit 
fur die V olkswirtschaft setzt sich dagegen erst langsam durch. Der 
EriaB des Reichswirtschaftsministers und des Ministerprasidenten 
Generalfelclmarschalls Goring, Beauftragter fur den Vierjahresplan, 
Reichskommissars fur die Preisbildung yom 16. Januar 1939, be
treffend die allgemeinen Grundsatze der Kostenrechnung wird be
reits mit folgendem Satz eingeleitet: "Ein gut ausgebautes betrieb
liches Rechnungswesen ist die Grundlage fur die Forderung der 
Wirtschaftlichkeit und damit der Leistungssteigerung der deutschen 
Wirtschaft." Wir sehen in diesem Satze die klare Erkenntnis 
von der volkswirtschaftlichen N otwendigkeit einer einwandfreien 
Kostenrechnung ausgedriickt. 

Unrichtige Kostenrechnung kann zu einer Festsetzung zu hoher 
oder zu niedriger Preise fiihren. Bei zu niedrig kalkulierten Preisen 
werden zusatzliche Verbraucher angelockt und der Konsum wird 
sich ungebiihrlich ausweiten. Dies bedeutet, daB der Leistungs
verzehr groBer ist, als Gegenleistungen in Form der Preisver
giitung hierfiir gewahrt werden. Fur die gesamte V olkswirtschaft 
ist es aber wichtig, daB auf langere Sicht ein Yolk soviet' pro
duziert, als es verbraucht. Professor Dr. F. Schmidt nennt dies 
in seinem Buche "Kalkulation und Preispolitik" den Gleichlauf 
von Produktion und Konsumtion. Ein zu hoch angesetzter Preis 
andererseits wird zur Konsumeinschrankung und in deren Folge 
zur Verringerung des Wirtschaftsvolumens fuhren. 
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N ach liberalistischer Wirtschaftsauffassung solldurch den Ein
fluB des freien Wettbewerbes in der freien Wirtschaft eine natiir
liche Anpassung der Preise an die Gestehungskosten in der Weise 
erfolgen, daB Betriebe mit zu hohen Preisen durch die Konkurrenz 
gezwungen werden,dieselben zu ermaBigen, und daB zu niedrige 
Preise zu Vermogensverzehr fiihren, wodurch diese Betriebe von 
selbst vO'm Markte verschwinden. Diese U eberlegung ist durchaus 
richtig, es ist jedoch die Frage aufzuwerfen, ob es eine sogenannte 
freie Wirtschaft iiberhaupt gibt. Schmalenbach definiert die freie 
Wirtschaft in seinem Buche "Selbstkostenrechnung und Preis
politik" (6. Auflage, S. 97) folgendermaBen: "Das Wesen der 
freien Wirtschaft besteht in der freien, unter ungehemmter Kon
kurrenz der Nachfragenden und der Anbietenden stehenden Preis
bildung. Hart die freie Preisbildung auf, tritt an die Stelle des 
frei sich bildenden Preises ein irgendwie gebundener Preis, so 
ist von freier Wirtschaft keine Rede mehr, die Wirtschaft ist in 
dem Grade gebunden, wie der Preis gebunden ist." Derselbe 
Autor behauptete bereits auf einer Betriebswirtschaftertagung im 
Jahre 1928 in Wien, daB die mit der fortschreitenden Mechani
sierung der Wirtschaft immer hoher werdenden Anteile der fixen 
Kosten an den Gesamtkosten auf die Dauer die freieWirtschaft 
zerst,oren muBten. Als U rsache fuhrt er den Auftragshunger ,der 
mit hohen fixen Kosten belasteten Betriebe besonders in Zeiten 
der Krise an, der zur v,oUigen U ntergrabung der Preise und in 
weiterer Folge zwangslaufig zu Preisvereinbarungen, wenn nicht 
Monopolen fiihren miisse, da sonst der ganze betroffene Industrie
zweig im Konkurrenzkampf vernichtet wiirde. Die Richtigkeit 
dieser Behauptung wurde damals stark angezweifelt; die Ent
wicklung der folgenden Jahre gab dem Autor jedoch recht. Da 
es die technische Entwicklung und die verstarkte Arbeitsteilung 
mit sich bringt, daB. der Anteil der fixen Kosten an den Gesamt
kosten in der Industrie noch standig im Wachs en begriffen ~st, 
ist der U ebergang zur gebundenen Wirts<;haft auch in Landern 
mit liberaler Wirtschaftsauffassung noch keineswegs abgeschlossen. 

Bei uns im Deutschen Reich wuide diese Entwicklung recht
zeitig begriffen und bewuBt der Weg .zur gebundenen Wirtschaft 
in Form der staatlich gelenkten Wirtschaft beschritten. Wahrend 
aber in der freien Wirtschaft die Kostenrechnung und in Ver
bindung damit die Preisbestimmung zunachst eine Angelegenheit 
des Betriebes ist (wobei dann die Preise durch den freienWett
bewerb eine Korrektur erfahren), ist in der gebundenen Wirtschaft 
die richtige Preisfestsetzung eine wichtige gesamtwirtschaftliche 
Angelegenheit. Hieraus ergibt sich die groBe volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Selbstkostenrechnung gemde in der gelenkten Wirt
schaft, die auf die freie Regulierung der Preise im Konkurrenz
kampf bewuBt verzichtet. 
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Diese allgemeinen Feststellungen gelten in besonclerem MaBe 
fiir die volkswirtschaftlich so wichtige Ware "elektrische Energie". 
Die Elektrizitat dient ja heute nicht nur in einer nicht mehr weg
zudenkenden \Veise dem direkten Konsum, sonclern in viel star
kerem MaBe ist sie ein wichtiger Kostenfaktor fiir fast aIle In
dustrieerzeugnisse geworden; dariiber hinaus bestimmt sie mit ihrer 
fortschreitenden Verwendung in der Landwirtschaft auch die 
Kosten der Agrarprodukte mit. Ein auf Grund von unrichtigen 
Kalkulationen errechneter Strompreis muB also besonders. groBe 
gesamtvolkswirtschaftliche Auswirkungen haben. Denken wir bei
spielsweise an un sere chemische Industrie, in der die Kosten fiir 
elektrische Energie einen Hauptbestandteil der Gesamtkosten aus
machen. Ein falsch kalkuIierter zu niedriger Strompreis kann 
unter U mstanden den Anreiz zu Industriegriindungen geben, die 
sich als KapitalfehUeitungen herausstellen, wenn in der Folgezeit 
der urspriinglich kalkulierte Strompreis nicht zu halten ist. Ein 
zu hoher Strompreis wird vielleicht wieder ,die Griindung von 
Industrien verhindern und so das Wirtschaftsvolumen einschran
ken. Die immer weitergehende Verwendung des elektrischen Stro
mes, besonders in der thermischen Behandlung der Werkstoffe, 
bringt es mit sich, daB die Elektrizitatslwerke heute schon eine 
Schliisselstellung fUr gewisse Industriezweige einnehmen. 

An den Elektrizitatswerken kann nun die Richtigkeit der Be
hauptung Schmalenbachs festgestellt werden, daB Betriebe mit 
hohen Anteilen an fixen Kosten unter Ausschaltung des freien 
Wettbewerbs Preisbindungen anstreben und damber hinaus Mo
nopolcharakter anzunehmen trachten. Dasselbe ist iibrigens auch 
bei den anderen Zweigen der Versorgungsindustrien (Gas- und 
Wasserwerken), bei StraBen-, Eisenbahnen usw. zu beobachten, 
die ebenfalls mit besonders hohen Fixkosten arbeiten. Es leuchtet 
sahlief31ich jedem auch wirtschaftlich weniger Gebildeten ein, daB 
es unsinnig ware, wollte man in einer Stadt etwa zwei 'Oder 
mehrere miteinander konkurrierende Gaswerke errichten; jedes 
dieser Werke wiirde parallel mit dem anderen ein Gasrohrnetz 
bauen und es bliebe dem Konsumenten liiberlassen, von welcher 
Gesellschaft er Gas beziehen wolle. 

Solche Zustande hat es z. B. in London tatsachlich gegeben. 
Die Folge war ein wilder Konkurren,zkampf der Gesellschaften 
untereinander, der schlief31ich so weit fiihrte, daB die Gaserzeuger 
infolge der niedrigen Verkaufspreise nicht mehr imstande waren, 
die notwendigen Reparaturarbeiten an ihren Rohrnetzen vorzu
nehmen, so daB es zu groBen Gasexplosionen in den StraBen 
Londons kam. 

Andererseits neigen nicht konkurrenzierte Betriebe dazu, unter 
Ausnutzung ihres Mon'Opolcharakters die Preise fliir ihre Erzeug
nisse unnotig hoch zu halten, um auf diese Weise einen iiber-
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maBigen Gewinn zu erwirtschaften. Gemildert wird dieser U ebel
standdadurch, daB es lOO%ige Monopole kaum gibt; der Ver
braucher hat praktisch doch meist Ersatz- und Ausweichmoglich· 
keiten, die den Absatz der monopolisierten Ware einschranken 
konnen. Immerhin zeigen diese U eberlegungen, daB eine einwand
freie Kalkulation gerade fur Betriebe mit verhaltnismaBig hohen 
fixen Kosten von besonders groBer Bedeutung ist. 

Zusa:mmenfassend kann also gesagt werden: Infolgc ihrer 
volkswirtschaftlichen Schlusselstellung und ihres Monopolcharakters 
ist eine einwandfreie Kostenrechnung in der Versorgungsindustrie 
insbesondere aus volkswirtschaftlichen Grunden notwendig; denn 
nur dann ist eine vernunftige und wirtschaftlich tragbare Preis
politik moglich. Daruber hinaus wird ein geordnetes Rechnungs
wesen durch richtige Erkenntnis der Kosten zu Leistungssteige
rung en der Einzelbetriebe und dadurch der Gesamtwirtschaft 
fiihren konnen. 

Betriebswirtschaftliche Aufgaben der Kostenrechnung. 

Die betriebswirtschaftlichen Aufgaben der Kostenrechnung sind 
bedeutend mannigfaltiger als die volkswirtschaftlichen. Schmalen
bach unterscheidet in seinen fur die deutsche Betriebswirtschafts
lehre grundlegend gewordenen Untersuchungen folgende Aufgaben 
(aus "Grundlagen del' Selbstkostenrechnung und Preispolitik", 
2. Auflage, G. A. Gloeckner, Leipzig 1926): 

1. Die Kontrolle der Betriebsgebarung. 
2. Die eigentliche Preiskalkulation. 

a) Die Errechnung des erzielbaren Preises. 
b) Die Pl'eiskalkulation mit dem Ziel der gunstigsten Be

schaftigungsal't. 
c) Die Bel'echnung der Preisuntergrenze. 

3. N ebenzwecke. 
a) Berechnung von Betriebs- und Verrechnungspreisen. 
b) Ermittlung von Inventurwerten. 
c) Beurteilung konkurrierender Fabrikationsverfahren. 
d) Feststellung von Entschadigungen bei Feuer und an

deren Versicherungsfallen. 
Der amerikanische Betriebswirtschafter John Maurice Clark 

fiihrt in seinem Buche "Theory of Overhead costs", S. 236, f01-
gende Aufgaben der Kalkulation an: 

1. Bestimmung des Verkaufspreises del' Produkte. 
2. Bestimmung der U ntergrenze fur den Konkurrenzpreis. 
3. Die Feststellung del' den hochsten Gewinn bl'ingenden 

Produkte. 
4. Die Inventurkontrolle. 
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5. Die Bestimmung des Inventurpreises. 
6. Die Vergleichung der Leistung der einzelnen Arbeits

prozesse. 
7. Die Vergleichung der Leistung einzelner Abteilungen. 
8. Die Entdeckung von Verlusten, Verschwendung und Dieb

stahl. 
9. Die Trennung der festen von den laufenden proportionalen 

Produktionskosten. 
10. Die Materialbeschaffung fUr finanzielle Rechnung. 

Hiermit sind jedoch kaum aile Aufgaben ·der Kostenrechnung 
fur den Betrieb erschopft. Von Fall zu Fan ergeben sich stets 
neue Aufgaben, wofUr ein gut ausgebautes Kalkulationssystem von 
gr.oBter Bedeutung sein kann; wir erwahnen hier beispielsweise 
noch den Betriebsvergieich. vieser setzt allerdings den einheit
lichen Aufbau der Betriebsabrechnung der zu vergleichenden Un
ternehmen voraus. Die Einfuhrung des N ormalkontenplanes 5011 

letzten Endes diesem Zwecke dienen. In dem schon fruherer
wahnten EriaB des Reichswirtschaftsministers und des Minister
prasidenten Generalfeidmarschalls Goring, Beauftragter fur den 
VierjahrespIan, Reichskommissars fur die Preisbildung yom 16. Ja
nuar 1939 betreffend die allgemeinen Grundsatze der Kosten
rechnung heiBt es in der Einieitung: "Das Ietzte groBe Ziel ,der 
Reform des Rechnungswesens ist der von der Gemeinschaft aUer 
Betriebsfuhrer eines Wirtschaftszweiges durchgefuhrte zwischen
betriebliche Erfahrungsaustausch. Namentlich in der Form be
triebsvergleichender Untersuchungen gewahrieistet dieser eine aU
gemeine Bebung der Wirtschaftlichkeit auf den fur einen vVirt
schaftszweig jeweils hochstmoglichen Stand. Dieses Ziel gebietet 
den einheitlichen Aufbau der Kostenrechnung in allen Betrieben 
der gewerblichen Wirtschaft." 

Auch die betrieblichen Aufgaben der Kalkulation in der 
Elektrizitatswirtschaft sind vielfaltige. N aturgemaB scheiden die 
Aufgaben, die sich auf die Bewertung von Lager beziehen, fur 
das Produkt dieser U nternehmungen, den elektrischen Strom, aus, 
da dieser aus technischen Grunden nicht speicherbar ist. Fur den 
Betriebsvergleich eignet sich dieser Wirtschaftszweig allerdings 
besonders gut. Es wird in allen Werken das gleiche Produkt her
gestellt, wobei die Produktionsweise in groBen Sektoren dieser 
vVirtschaftsgruppe dieselbe ist. In der vorliegenden Arbeit sollen 
clie Kostenverhaltnisse in dem groBen Sektor cler Wasserkraftwerke 
naher untersucht werden. 

Arten der Kalkulation. 

In cler Literatur wircl einmal unterschieden zwischen a) Ein
kaufs-, b) Procluktions-, c) Verkaufskalkulation. Die erstere ist 
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fur die Elektrizitatserzeugung durch Wasserkraft weniger wichtig, 
da sie sich nur auf den Einkauf von Hilfsmaterial beziehen kann. 
In groBen U nternehmungen nehmen aIlerdings auch der Einkauf 
und die damit zusammenhangenden Kalkulationen von Installa
tions-, Leitungsmaterial, von Zahlern usw. einen breiten Raum ein. 
Fur Leitungsgesellschaften, die den Strom nicht selbst erzeugen, 
sondern nur verteilen, ist die EinkaufskaIkulation fur Strom natur
lich besonders wichtig. Aber auch fur Unternehmen mit Eigen
stromerzeugung empfehlen sich genaue Kalkulationen fur die Pru
fung der Frage, ob sich der Fremdstrombezug nicht billiger stellt 
als die Selbsterzeugung. 

Die Trennung zwischen Produktions- und Absatzkalkulation 
laBt sich bei Elektrizitatswerken nicht streng durchfuhren, da 
sich die Grenzen, wo die Produktionskosten aufhoren und die Auf
wendungen fUr den Absatz beginnen, nicht scharf ziehen lassen. 
Der Begriff Produktion muB ja mer viel weiter gefaBt wer,den; 
es gehort dazu auch die U mformung, Verteilung und schlieBlich 
unter Umstanden auch die Messung der elektrischen Energie. 

Eine andere Einteilung der Kostenrechnungen ist die in Vor-, 
Zwischen- und NachkaIkulation. Hierzu ist zu sagen, daB alle 
drei Kalkulationsarten bei Elektrizitatswerken angewandt werden, 
wobei naturgemaB die Vor- und Zwischenkalkulation nur annahe
rungsweisc ausgefuhrt werden konnen. Eine genaue N achkalkula
tion kann allerdings, wie spater noch auszufiihren sein wird, erst 
am Ende des J ahres erfolgen. 

Nach der eingeschlagenen Methode unterscheidet man Stuck
kalkulation (auch Zuschlagskalkulation), Serienkalkulation und 
schlieBIich Divisionskalkulation. Die erste Methode erfaBt weitest
gehend die Kosten pro erzeugter Einheit; die auf die Einheit 
nicht direkt erfaBbaren Aufwendungen werden nach einem be
stimmten Verteilungsschlusse1 zugeschlagen (daher Zuschlagskalku
lation). Bei rationeller Fertigung erfolgt die Produktion moglichst 
in groBeren Auflagen gleichartiger Erzeugnisse (Serien). In der 
Kalkulation brauchen dann nicht die Kosten je erzeugte Einheit 
festgestellt werden; es geniigt, die direkt ermittelbaren Kosten, 
wie auch die Gemeinkostenzuschlage je erzeugte Serie zu er
fassen und durch einfache Division auf die Produktionseinheit 
aufzuteilen. Die Serienkalkulation konnte nach ihrer Methode auch 
als Kombination von Zuschlags- und Divisionskalkulation aufgefaBt 
werden. Die Divisionskalkulation schIieBlich sammelt die gesamten 
Kosten aller Erzeugnisse und ,dividiert sie am Ende cines Erzeu
gungsabschnitts durchdie Anzahl der produzierten Einheiten, wo
durch man die Kosten der Einheit erhalt. Voraussetzung ist hierbei 
allerdings die Erzeugung eines einheitlichen Produktes. 

Die Elektrizitatswerke werden in cler Literatur im allgemeinen 
als der klassische Fall fur die Anwendung der Divisionskalkulation 
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angegeben. Die weiteren Ausfiihrungen sollen jedoch beweisen, 
daB .dies bloB fiir den ersten Teil der Methode, namlich der 
Sammlung der Gesamtkosten zutrifft. Die Aufteilung dieser Kosten 
auf die erzeugten KWh kann keinesfalls durch einfache Division 
erfolgen, wie spater noch eingehend ausgefiihrt wird. 

Verschiedene Kostenbegriffe. 

Vor der Erlauterung der Kosten von Wasserkraftwerken im 
einzelnen soU an dieser Stelle eine Definition des Kostenbegriffs 
gegeben werden. F. Leitner definiert in seinem Buche "Privat
wirtschaftslehre der Unternehmung", Berlin 1922, 3. Auflage, S. 64, 
die Kosten folgendermaBen: 

"U nter Kosten im allgemeinen verstehen wir alle einmaligen 
oder wiederkehrenden, in einer Geldsumme ausdriickbaren Auf
wendungen an Sachgiitern und Arbeit zur Errcichung eines be
stimmten wirtschaftlichen Zweckes." 

Leitner kennt in dieser Definition keinen U nterschied zwischen 
Kosten und Aufwendungen. E. Schmalenbach imacht in den "Grund
lagen der Selbstkostenrechnung und Preispolitik", Leipzig 1926, 
3. Auflage, diesen U nterschied bereits, denn er sagt dort auf 
Seite 9: 

"Derjenige Giiterverzehr, der in der Kostenrechnung durch 
die Erstellung einer wirtschaftlichen Leistung entsteht, heiBt 
Kosten. Denjenigen Giiterverzehr, der in ,der ErfoIgsrechnung er
scheint, nennen wir Aufwand. Kosten und Aufwand fallen groBten
teils zusammen, aber sie decken sich nicht ganz .... " 

Wir finden in der betriebswirtschaftlichen Literatur aber auch 
andere U nterscheidungen zwischen den Begriffen Aufwand und 
Kosten. Beispielsweise St. Lorentz in "Grundlagen der Kosten
gestaltung " , Berlin-Wien 1932, auf Seite 51: 

"Kosten sind also der in Geld ausgedriickte \Vert (zweite 
Funktion des Geldes) des Verbrauchs, im Gegensatz zum Auf
wand, den wir als mengenmaBigen Verbrauch ansprechen." 

Da sich in den Normalkontenplanen im allgemeinen die 
Schmalenbachsche U nterscheidung zwischen Kosten und Aufwand 
durchgesetzt hat, wollen wir dieselbe auch fur un sere weiteren 
Untersuchungen beibehalten. Aufwendungen, die in keinem Zu
sammenhang zum eigentlichen Betriebszweck stehen, nennt 
Schmalenbach "ncutralen Aufwand". Sie belasten zwar ,die Ge
winn- und Verlustrechnung, nicht aber die Kalkulation. 'Beim 
Verbrauch geschenkter Kostenteile wieder werden bei richtiger 
Kalkulation zwar Kosten aufscheinen, denen jedoch keine Auf
wendungen gegeniiberstehen. 
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Eine wesentliche U nterscheidung ,muB ferner zwischen Aus
gab en und Kosten gemacht werden. Die bloBe Ausgabe fur ein 
Gut und dessen Eingang in das Unternehmungsvermogen ver
ursacht noch keine Kosten. Diese entstehen erst beim Eingang 
dieses Gutes in den ProduktionsprozeB. Beim Anlagevermogen 
beispielsweise ist diese U mwandlung von Vermogensteilen in 
Kosten ein Jahre wahrender ProzeB, da die Anlagen stets nur 
mit dem jeweiligen Wertverzehr, dem die kaLkulatorische Ab
schreibung zu entsprechen hat, in die Kalkulation als Kosten 
eingehen. 

Nun noch kurz eine Einteilung der Kosten: Die wichtigste 
Unterscheidung ist wohl die in feste, proportionale, degressive 
und progressive Kosten. Feste oder fixe Kosten nennt man solche, 
die unabhangig sind von der GroBe der Produktion. Sic iindern 
sich nicht, ob z. B. 100 Einheiten oder 300 Einheiten in einem 
Zeitabschnitt erzeugt werden. Es liegt aber in der N atur der 
Dinge, daB auch die festen Kosten nur innerhalb bestimmter 
Grenzen fest sind. \Verden diese Grenzen uber- oder unter
schritten, so andern sich zumeist auch die festen Kosten. In 
diesem Zusammenhang seien jedoch zwei Kostenarten erwahnt, 
die durchaus fixer Natur sind; namlich die Stillstandskosten und 
die Kosten bei giinzlicher AuBerbetriebsetzung. 1m ersten Fall 
beispielsweise wird ein Werk zwar stillgelegt, aber soweit ge
wartet und instandgehalten, daB es jederzeit als Reserve ein
gesetzt werden kann. Nebender Verzinsung und Abschrcibung 
werden hierbei z. B. noch Kosten fur Bewachung, Instandhaltung 
und War tung entstehen. Bei volliger AuBerbetriebsetzung wird 
es nur notwendig sein, die stillgelegten Anlagen (eventuell ver
teilt auf mehrere Jahre) abzuschreiben und in dieser Zeit das 
fur diese Anlagen gebundene Kapital zu verzinsen. Diesc Kosten 
werden hier deshalb besonders erwiihnt, weil beim AnschluB von 
klein en Elektrizitiitswerken an groBe Verbundnetze sehr oft die 
Frage der Stillegung oder ganzlichen AuBerbetriebsetzung auftritt. 
Es ist dann notwendig, die Stillstandskosten genau zu erfassen 
und gegebenenfalls auf den Stromabsatz im Versorgungsgebiet 
des alten Werkes umzulegen. Erst dann ergibt sich ein richtiger 
Vergleich zwischen den Kosten des im alten Werk erzeugten 
und des aus dem Verbundnetz bezogenen Stromes. 

In Wasserkraftwerken treten praktisch tiberhaupt nur feste 
Kosten auf. 

Proportionale Kosten nennt man jene, die sich .;twa pro
portional zur Herstellungsmenge iindern, wie z. B. die Material
kosten in einem Fabrikationsbetrieb. Diese steigen entsprechend 
dererzeugten Menge. Ais weitere Beispiele sind verschiedene 
Verkaufskosten zu nennen, wie z. B. U msatzsteuer, Rabatte, 
Skonti u. a. m. Die Proportionalitiit ist allerdings meist auch nm 
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innerhalb bestimmter Grenzen gegeben. BeispieIsweise konnen bei 
gr6Berer Erzeugung. auch die Materialkosten eventuell durch 
bessere Ausniitzung, Abfallverwertung, Einkauf in gr6Beren Men
gen etc. auch im Verhaltnis auf die Produktionseinheit gesenkt 
werden. Die Verkaufskosten wieder k6nnen unter Umstanden bei 
zunehmenden Umsatzen steigen, weil viel1eicht entferntere Markte 
aufgesucht werden miissen, man muB, um die erh6hte Erzeugung 
unterzubringen, den Kunden h6here Rabatte einraumen usw. 

In diesem Zusammenhang kommen wir also zwangslaufig auf 
die progressiven und degressiven Kosten zu sprechen. Die zuerst 
genannten steigen starker als die Herstellungsmenge. Sie treten 
vor al1em bei Betrieben auf, die sich bereits an der Greme ilirer 
Leistungsfahigkeit befinden und nur durch hesondere Anstren
gungen einen dariiber hinausgehenden U msatz bewaltigen k6nnen. 
Solche Falle ereignen sich beispielsweise sehr oft in Konjunktur
zeiten in der Versorgungsindustrie. 'Es werden dann unter Um
standen alte bereits stillgelegte Anlagen oder ganze Werke wieder 
in Betrieb genommen, die durch unrationelles Arbeiten hahere 
Kosten verursachen, als die standig betriebenen modernen An
lagen; daher das Auftreten von progressiven Kosten. 

Die degressiven Kosten steigen langsamer als die Herstel
lungsmenge; sie stehen damit zwischen den festen und den pro
portionalen Kosten. 

Die Betriebe selbst nehmen meist eine andere Gliederung 
der Kosten vor, und zwar nach: Arbeitskosten, Materialkosten 
und Kosten der Abnutzun~sgiiter. Man nennt ,dies die Einteilung 
nach Kostenarten. Der N ormalkontenplan sieht weiters eine Er
fassung der Kosten nach Kostenstellen VOT. SchlieBlich erfolgt 
in der Kalkulation die U mlegung der Kosten auf das erzeugte 
Produkt. Dies geschieht meist auch in der Buchhaltung auf tlem 
sogenannten Fabrikationskonto. 1m N ormalkontenplan sind hier
fiir die Kontengruppen 8 und 9 vorgesehen. 

Bei der weiteren Erorterung der Kostenverhaltnisse bei 
Wasserkraftwerken soIl die im Normalkontenplan getroffene Ein
teilung angewandt und zuerst die Kostenarten besprochen werden. 
Hierauf foIgt eine kurze Darstellung der Kostenstellen und schlieB
lich wird die Umlegung der Kosten auf den Kostentrager "elek
trischc Energie" in den Kreis der Betrachtungen gezogen. 1m 
Zusammenhang damit sol1en nicht bloB die Kostenverhaltnisse 
der Wasserkraftwerke selbst besprochen. sondern auch die Kosten, 
die bei der Stromverteilung und schlieBlich auch bei der Strom
verrechnung auftreten, untersucht werden. 
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2. Technische Voraussetzungen. 
Die dem flieBenden Wasser innewohnende Energie wurde 

bereits \fruhzeitig von ,der Menschheit genutzt. Fruher muBte aller
dings die erzeugte Energie sofort an Ort und Stelle verbraucht 
werden. Dadurch war die Nutzung der Wasserkrafte auf einige 
wenige Industriezweige beschrankt. Ein groBer Teil der Gebirgs
wasser in schwer zuganglichen Gegenden konnte aus verkehrs
technischen Grunden iiberhaupt nicht genutzt werden. 

Erst die Moglichkeit der U mwandlung der mechanischen in 
elektrische Energie schuf hier eine grundlegende Wandlung. Der 
verhaltnismaBig einfache Transport der elektrischen Energie 
machte es moglich, daB wcite Kreise zu Abnehmern der aus dem 
Wasser gewonnenen Arbeit wurden. Nun erst war der Zeitpunkt 
gekommen, Wasserkraftwerke im groB!?n Stil zu errichten. Aile 
diese Werke wancleln die erzeugte mechanische Energie sofort 
in elektrische Energie urn und erst diese wird dann, entweder 
durch Ruckumwancllung in mechanische Energie oder in Form von 
Warme verbraucbt. Die Zahl und Bedeutung der WassetkraIt
werke, dieclie erzeugte mechanische Energie direkt verwenden, 
ist verschwindend. Diese Arbeit behandelt deshalb nur die der 
Stromerzeugung dienenden Werke. 

Prinzipiell mussen zwei Arten von Wasserkraftwerken unter-
schieden werden: 

1. Laufkraftwerke, 
2. Staukraftwerke. 
Laufkraftwerke nutzen die Energie des flieBenclen Wassers 

entsprechend dem ZufluB. Dadie Krafterzeugung eines Werkes 
stets abhangig ist von der augenblicklichen Abnahme der er
zeugten Energie, wird bei geringer Werksbelastung, besonders in 
den Monaten mit ergiebiger Wassel'spende, ein Teil des Wassel's, 
ohne der Krafterzeugung gedient zu haben, abflieBen. In den 
wasserarmen Monaten hingegen wird meist ein Teil der Anlagen 
wegen Wassermangel ungenutzt bleiben, da sich die GroBe der 
Anlagen bei Laufkraftwerken meist nach ider mittleren sekundlichen 
Wassermenge richtet. Die Alpenwasser haben den Nachteil, daB 
sie gerade in den Monaten des hochsten Energiebeclarfs, das 
sind in der Regel die Monate Dezember, Janner, Februar, idie 
niedrigsten Wasserstande besitzen. Urn nun diese fehlende Energie 
zu erzeugen, wurden fruher vor al1em Dampfkraft- ocler Diese1-
anlagen zu Hilfe genommen. 
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In den letzten Jahren ist man n~n darangegangen, die 1m 
Winter fehlende Energie in sogenannten Speicherwerken zu er
zeugen. Diese sammeln unter Umstanden :wahrend des ganzen 
Sommers das zuflieBende Wasser in groBen Staubecken, aus wel
chen es bei Bedarf zur Krafterzeugung entnommen werden kann. 
Die GroBe der Krafterzeugungsanlagen ist von dem naturlichcn 
ZufluB unabhangig. Sie richtet sich vor aHem nach der GroBe 
der auftretenden Leistungsspitzen, die durch das Staukraftwerk 
gedeckt werden sollen. 

N eben dies en jahreszeitlichen Staukraftwerken gibt es auch 
solche, die bloB die Belastungsspitzen im Laufe eines Tages 
decken sollen und ,daher nur viel kleinerer Stauanlagen bediirfen. 
In der Praxis ist es uberhaupt so, daB fast jedes Laufkraftwerk 
zeitlich begrenzte Belastungsunterschiede durch ein Aufstauen, bzw. 
Absenken des Oberwasserspiegels ausgleicht. Diesem Zweck die
nen auch bei vielen Laufkraftwerken Stauweiher und iiberflutbares 
Gelande. Andererseits kommt es natiirlich auch vor, daB ausge
sprochene saisonale Staukraftwerke regelmaBig wahrend der 
Sommermonate bei vollem Staubecken als Laufkraftwerke in Be
trieb sind. 

Bezuglich der Baukosten kann gesagt werden, daB die Stau
kraftwerke im allgemeinen pro ausgebaute PS teurer sind als 
ahnliC:he Laufkraftwerke. Die U rsache dieser hoheren Kosten 
liegt vor aHem in den sehr kostspieligen Staubecken, wozu unter 
U mstanden die U eberflutung weiter Gebiete, die Errichtung von 
Sperren etc. notwendig sind. Da auBerdem die Ausnutzung von 
Staukraftwerken, verglichen mit Laufkraftwerken, eine vie! ge
ringere ist - sie dienen ja vor allem bloB zur Spitzendeckung .
Iiegt es aufder Hand, daB die dort erzeugte Energie teurer sein 
muB als reine Laufkraftenergie. 

Je nach dem Gefiille des genutzten Wassers unterscheidet 
man Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckanlagen. Die in 
einem Kraftwerk erzielbare Leistung errechnet sich aus dem Pro
dukt von Wassermengc per Sekunde und dem vorhandenen Gefiille, 
d. i. der Unterschied zwischen Ober- und Unterwasserspiegel. Urn 
die gleichc Leistung zu erzielen, mussen also bei Niederdrnck
anlagen viel groBere Wassermengen die Turbinen durchflieBen, 
als dies bei H ochdruckanlagen notwendig ist. Die Turbinen und 
Druckrohre werden dementsprechend groBer dimensioniert, d. h. 
teurer sein mussen. 

1m allgemeinen werden also Hochdruckanlagen die verhaltnis
maBig geringsten Baukosten haben. Die Kosten von Wasserkraft
werken lassen sich allerdings nicht so einheitlich beurteilen, wie 
dies etwa bei Dampf- oder Dieselanlagen ,moglich ist; sie sind ja 
in erster Linie abhangig von den naturlichen Voraussetzungen, 
die ganz verschieden sein konnen. Man rechnct derzeit im all-
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gemeinen mit durchschnittlichen Baukosten von RM 800.- bis 
RM 1000.-- pro kW (= 1.32 PS) Ausbauleistung. Die Erzeugung 
der mechanischen Arbeit erfolgt beinahe durchwegs mit Hilfe von 
Turbinen, die allerdings bei Hochdruckanlagen zum Teil den 
friiheren Wasserriidern sehr iihnlich sind. Die Formel fiir die 
Leistung dieser Turbinen ist folgende: 

PS an der 

Turbinen- Lt. Wassermengejsek. X Gefiille in m . 
welle = 75 X Wukungsgrad 

der Turbine 
(0.9-0.96). 

Wie bereits fmher erwiihnt, wird fast bei allen Wasserkraft
werken die mechanische Leistung an der Turbinenwelle mit Hilfe 
eines Generators sofort in elektrische Energie umgewandelt. Bei 
Gleichstrombetrieb wird die an der Turbinenwelle abgegebene 

Leistung in kW = der erzeugten Spannung (Volt) Xder Stromstarke 
(Ampere) X dem Wirkungsgraddes Generators 

, • j f sem. 
Bei der Erzeugung von Drehstrom ergibt sich folgende Formel: 

kW = Volt X Ampere X Leistungsfaktor X Wirkungsgrad des 
Generators. 

Der Leistungsfaktor, in der Praxis auch mit cos phi bezeichnet, 
entsteht in Drehstromnetzen dadurch, daB die Transformatoren 
und Motoren im Netz fiir die Magnetisierung der Blechpakete, 
die ihren Eisenkorper bilden, bzw. fiir die Erzeugung der magne
tischen Felder derselben bestimmte Strommengen brauchen. Der 
Strom, der hierfiir aufgewendet wird, leistet keine nutzbare Arbeit, 
verbraucht aber auch keine. 

Der in dem Generator flieBende Strom besteht also aus zwei 
Komponenten: einer, die in nutzbare Arbeit umgesetzt wird, das 
ist der "Wirkstrom" und einer anderen, der wattlosen, die keine 
Arbeit leistet und die mit "Blindstrom" bezeichnet wird. Wirk
strom plus Blindstrom geben die Scheinlast. Das Verhiiltnis von 
Wirkleistung zu Scheinlast ist cos phi der Leistungsfaktor. Die 
GroBe des Leistungsfaktors, der hochstens 1 sein kann, ist ab
hiingig von der Art der Netzbelastung; sie kann vom Strom
erzeuger nur durch Einbau von kostspieligen Phasenschiebern, 
Kondensatoren und iihnlichem beeinfluBt werden. 

Der Leistungsfaktor cos phi ist fiir die Kostengestaltung von 
groBem EinfluB, denn die Generatoren, Transformatoren und Lei
tungen sind fiir einen Stromwert zu dimensionieren, der urn so 
groBer ist, je kleiner bei gleichbleibendem Wirkstrom, also bei 
gIeichbleibender Leistung, der Leistungsfaktor cos phi wird. 
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Die genannten Anlagenteile miissen also groBer dimensioniert 
werden, als der Leistung der Antriebsturbinen entspricht, wodurch 
erhohte Anlagenkosten entstehen, die eine Erhohung der fixen 
Kosten der Stromerzeugung mit sich bringen. Aber auch die 
proportionalen Kosten werden cine Vermehrung erfahren, da die 
vorgenannten Anlagen yom Gesamtstrom (Wirkstrom + Blind
strom) durchflossen werden, der entsprechend groBere Stromwarme
verluste verursacht, die im Quadrat der Stromstarke wachsen. 

Der Blindstrom verursacht iiberdies bei schlechtem cos phi 
Spannungsverluste, die die normalen Ob!mschen Verluste stark 
iibersteigen und die fUr den geregelten Betrieb notige Konstant
haltung der Spannung sehr erschweren. Es sind dann besondere 
Regeleinrichtungen notwendig, die wieder zusatzliche Kosten ver
ursachen. 

Es ist daher einleuchtend, daB ein Abnehmer, der durch 
die Art seiner Belastung zur Verschlechterung des cos phi beitragt, 
zur Deckung der hieraus entstehenden Kosten herangezogen wer
den soIl, wahrend ein anderer, der durch entsprechende Einrich
tungen eine cos phi-Verbesserung bewirkt, hieraus gewisse Vor
teile haben solI. Eine sehr groBe Anzahl von GroBabnehmer
tarifen nimmt bereits auf den Wirkungsgrad in dem hier er
wahnten Sinne Riicksicht. 
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3. Die Kostenarten. 

a) Die Kosten der AbnutzungsgUter. 

Es ist sicher ungewolmlich, wenn die Besprechung der Kosten
arten mit den Abschreibungskosten begonnen wird, da diese in 
den meisten Erzeugungsbetrieben groBenordnungsmaBig von un
tergeordneter Bedeutung sind. Fur Wasserkraftwerke bilden je
doch die Abschreibungen auf die Anlagegiiter meist den Haupt
posten der Jahresgewinn- und Verlustrechnung. Wasserkraft
werke gehoren zu den anlageintensiven .Betrieben, in welchen 
sehr viel Kapital gebunden ist. Das 'Umlaufvermogen ist verhalt
nismaBig klein, je nach Art des U nternehmens (ob Kleinverteilung 
vorherrscht oder ob die elektrische Energie an GroBabnehmer 
abgegeben wird, dem Alter der Anlagen etc.) betragt es etwa 
ein Zehntel bis zu einem Drittel des Gesamtvermogens. Den 
Hauptposten des Umlaufvermogens biLden in der Regel die offen
stehenden Stromforderungen. Eine Ausnahme sind U nternehmen 
mit starker Installationstatigkeit fur eigene oder flir fremde Rech
nung. Solche Unternehmen besitzen dann auch entsprechende 
Materialvorrate. Da andererseits der Kapitalumschlag ein sehr 
niedriger ist, nehmen naturgemaB die Abschreibungskosten einen 
breiten Raum innerhalb der Selbstkostenein. Zur Veranschau
lichung des geringen Kapitalumschlages moge folgendes Beispiel 
dienen: 

Angenommen wird ein Laufkraftwerk mit 1000 kW Ausbau
leistung. Die mittleren Ausbaukosten eines derartigen Werkes mit 
nicht allzulangen Kanalen betragen etwa RM 800.- pro kW, das 
Anlagevermogen flir das Werk betragt daher rund RM 800.000.-. 
Nehmen wir weiter an, das Werk hatte 6000 Ausnutzungsstunden, 
so wird es jahrlich 6 Mio kWh erzeugen. Der durchschnittliche 
Wert der erzeugten kWh wird ab Werk etwa RM -.02 betragen. 
Der Jahresumsatz betragt dann RM 120.000.-, d. h., daB sich 
das Anlagevermogen erst in etwa 7 Jahren einmal umschla:gt. 
GewiB kommen Werke mit Kleinverteilung und entsprech~nd 
hOheren Strompreisen auf giinstigere Kapitalumschlage, doch unter 
2 bis 3 Jahre bringen es wohl nur wenige. Die Mindestabschrei
bungen eines derartigen Werkes betragen im Durchschnitt etwa 
30/0, d. s. RM 24.000.- pro Jahr, was ein Fiinftel der Brutoo
einnahmen in dem hier angegebenen Fall bedeuten wiirde. Dieses 
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Beispiel zeigt also bereits, welche Bedeutung den Abschreibungen 
auf die Anlageguter in der Kostenrechnung yon Wasserkraftwerken 
zukommt. Die richtige Erfassung derselben ist daher von groBter 
Wichtigkeit. 

Die genaue Feststellung dieser Kosten stoBt jedoch auf groBe 
Schwierigkeiten. da sie eine exakte Lebensdauerschatzung der Ab
nutzungsgiiter zur Voraussetzung hat. Dabei ist unter Lebensdauer 
nicht die Dauer der tatsachlich moglichen Gebrauchsfahigkeit zu 
verstehen, sondern es ist vor allem die wirtschaftliche N utzungs
dauer zu berucksichtigen. Diese N utzungsdauer ist weitgehend 
abhangig von der Bauart, der Beanspruchung, der Instandhaltung 
des Anlagegutes, ferner davon, ob technische N euerungen auf dem 
Gebiete zu erwarten sind usw. Bei einer so graBen Zahl ,von 
unsicheren Faktoren ist es klar, daB es bloB Schatzungen sein 
konnen, die als Grundlage fi.ir die Ermittlung der Abschreibungen 
dienen. 

Fi.ir die Festsetzung der bilanzmaBigen Abschreibungen hilft 
sich die Praxis meist in der Form, daB sie in die Abschreibungs
perzentsatze gewisse Sicherheitsfaktoren einbaut, d. h. hohere Ab
schreibungssatze anwendet, als der voraussichtlichen Nutzungs
dauer entsprechen wi.irde. Man schafft sich auf diese Art stille 
Rucklagen, wie sie in der kaufmannischen Praxis vielfach ublich 
sind. AnIa13lich der Erstellung der Reichsmarkeroffnungsbilanzen 
inder Ostmark zeigten sich bei fast allen U nternehmen erhebliche 
stille Reserven aus zu hohen Abschreibungen. 

Mag diese Methode der Festsetzung der bilanzmaBigen Ab
schreibungen durchaus ihre Berechtigung haben, so muB man doch 
in der Kalkulation bestrebt seinl moglichst die tatsachlichen Ab
nutzungskosten zu erfassen. Aus diesem Grunde ergibt sich von 
selbst, daB die bilanzmaBigen und die kalkulatorischen Abschrei
bungen meist verschieden graB sind. 

Es ist durchaus moglich, daB schon die Abschreibungsbasen 
voneinander abweichen. Beispielsweise sind noch Anlagen in Be
trieb, welche in der Bilanz bereits his auf einen Merkposten 
abgeschrieben erscheinen. BilanzmaBig werden keine weiteren Ab
schreibungen moglich sein; in der Kalkulation mi.issen jedoch, 
solange der Anlagegegenstand in Betrieb ist, Abschreibungen ent
sprechend seiner nun tatsachlich langeren Nutzungsdauer gemacht 
werden. Auch unentgeltlich erworbene Abnutzungsgi.iter sind durch 
kalkulatorische Abschreibungen zu iberi.icksichtigen. Beispielsweise 
ist es bei Elektrizitatswerkeni.iblich, daB Hausanschli.isse oder 
oft auch N etzausbauten auf Kosten des angeschlossenen Kon
sumenten errichtet werden, bei ihrer Fertigstellung jedoch kosten
los in das Eigentum des versorgenden ElektrizWitswerkes iiber
gehen. Viele Werke nehmen nun diese Anlagen nur mit einem 
Merkposten in die Bilanz auf, bilanzmaBige Abschreibungen wer-



20 

den demgemaB keine gemacht. Kalkulatorisch muB jedoch auch 
auf soIche Anlagen abgeschrieben werden. 

Dagegen konnte man einwenden, daB die Kosten gerade des
halb vom Verbraucher ubernommen werden, weil eben die Kal
kulation gezeigt hat, daB ,die Abschreibung und Verzinsung dieses 
Netzteiles nicht hereingebracht werden konnen_ Wenn man hinter
her wieder Abschreibungen kalkuliert, ergibt sich scheinbar ein 
falsches Bild. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daB die Ab
schreibungen vor aHem dazu da sind, urn der N otwendigkeit einer 
WiederhersteHung der abgenutzten Anlageguter Rechnung zu 
tragen. Um aber trotzdem die Zuwendungen der Verbraucher in 
Form von Bezahlung von Hausanschliissen, Netzteilen etc. zu 
berucksichtigen, soU ten diese Einnahmen als Ertrage (verteilt auf 
einen entsprechenden Zeitraum) in die Kalkulation aufgenommen 
werden. Die Betriebsordnung fur Gemeindebetriebe sieht beispiels
weise vor, daB derartige Anlagen, die kostenlos ins Eigentum des 
Versorgungsbetriebes iibergehen, mit ihrem voUen Wert in die 
Bilanz aufgenommen werden und in gleicher Hohe eine Ruck
steHung gebildet wird, die in 20 Jahren mit je 5 0/0 durcH Ver
einnahmung als Gewinn wieder aufgelost wird. Abschreibungen 
werden auf diese Anlagen auch bilanzmaBig nonmal durchgefuhrt. 
Aus Griinden der Bilanzklarheit ist diese Methode sehr emp
fehlenswert, wobei naturlich der Zeitraum der Vereinnahmung 
fallweise entsprechend festgesetzt werden kann. 

N eben dem Abschreibungssatze und der Abschreibungsbasis 
kann sich auch die Abschreibungsmethode in Kalkulation und 
Bihnz unterscheiden. 

Professor Dr. Hermann GroBmann unterscheidet in seinem 
Buche "Die Abschreibung vom Standpunkt der Unternehmung, 
insbesondere ihre Bedeutung als Kostenfaktor", Industrieverlag 
Spaeth & Linde, Wien 1925, folgende Abschreibungsmethoden 
(Seite 211 und folgende): 

A. Die vom Wert des Abschreibungsobjekts unabhangige Methode: 

1. Methode ohne Abschreibung. 
2. Die prinzipienlose Abschreibung. 
3. Abschreibung nach MaBgabe der Rentabilitat des Ab

schreibungsobjekts. 
4. Der Gewinn als Bemessungsgrundlage fur Abschreibungen. 
5. Abschreibung nach MaBgabe der Beanspruchung. 

B. Die vom Wert des Abschreibungsobjekts abhangigen Ab-
schreibungsmethoden: 

1. Die Abschreibung vom Anscilaffungswert. 
2. Die Absclueibung vom Rest- oder Buchwert. 
3. Die Abschreibung vom Wiederbeschaffungswert. 



21 

C. Abschreibungsformeln: 
1. Die konstante Abschreibung. 
2. Die degressive Abschreibung. 
3. Die progressive Abschreibung. 
Zu den einzelnen hier genannten Methoden ware III groBen 

Ziigen folgendes zu bemerken: 
A. Die vom Wert des Abschreibungsobjekts unabhangige Methode: 

1. Methode ohne Abschreibung: 
Bei diesem System bleibt der Anschaffungswert der Anlagen 

unverandert und alle Reparaturen, 1nstandhaltungen und Erneue
rungen werden zu Lasten der Ge\vinn- und Verlustrechnung ge
buchL Voraussetzung hierfiir sind Anlagen von dauernd brauch
barem Zustand und von unveranderter ProduktionsfahigkeiL Ein 
Beispiel hierfiir bieten Bahnkorper von Eisenbahnen, die ja stan dig 
voll instandgehalten werden miissen und deren Produktionsfahigkeit 
deshalb stan dig voll erhalten bleiben diirfte. 1m allgemeinen ist 
diese Methode wenig geeignet, weil z. B. neue Erfindungen die 
Anlagen trotz ihrer technischen Gebrauchsfahigkeit entwerten 
konnen. 

2. Die prinzipienlose Abschreibung: 
(Abschreibung nach Gefiihl und Willkiir.) 

Die Abschreibung ist hier ein Mittel der Bilanzpolitik. Es 
konnen hierbei steuerliche, geschaJts- und finanzpolitische Ge
sichtspunkte maBgebend sein. Sie dient als Mittel, um einerseits 
durch zu hohe Abschreibungen groBe Gewinne zum Verschwinden 
zu bringen und andererseits durch zu niedrige Abschreibungen 
Rentabilitat vorzutauschen. Fiir die Selbstkostenrechnung ist eine 
solche Methode natiirlich yollig unbrauchbar, doch wird in der 
Praxis die iiberhohte Abschreibung zum Z'wecke der Selbstfinan
zierung haufig angewandt, besonders auch dann, wenn die Steuer
behorde zur Forderung der 1nvestitionstatigkeit hohere Abschrei
bungen zulaBL 

3. Abschreibung nach MaBgabe der Rentabilitat des Ab
schreibungsobjekts: 

Es kann sich hierbei nur um solche Betriebsgegenstande han
deln, deren Rentabilitat feststellbar ist, wie z. B. urn einzelne 
Maschinen. Nach dieser Methode werden bei guter Rentabilitat 
des Anlagegegenstands entsprechend hohe Abschreibungen ge
macht und umgekehrt. Hiezu ist folgenaes zu sagen: Die Ab
schreibung soil den Grad der Abnutzung feststellen. Diese ist 
aber von der Rentabilitat unabhangig, denn es konnen beispiels
weise bei geringer Abnutzung hohe Gewinne erzielt werden, wah
rend sich bei schlechter Geschaftslage und hoher Beanspruchung 
ohne wei teres Verluste ergeben konnen. Auch diese Methode ist 
daher fiir die Bilanzaufstellung wie fiir die Kalkulation gleich 
unbrauchbar. 
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4. Der Gewinn als Bemessungsgrundlage fur Abschreibungen: 
GroBmann setzt sich bei Besprechung dieser Abschreibungs

methode in dem in 1925 erschienenen obgenannten Buch mit der 
da:mals noch teilweise herrschenden falschen Auffassung ausein
ander, daB die Abschreibungen aus dem Gewinn zu deck en sind. 
Heute kann man wohl mit allgemeiner Giiltigkeit behaupten, daB 
sich die betriebswirtschaftliche Erkenntnis tiber den Kosten
charakter der Abschreibungen soweit durchgesetzt hat, daB wohl 
kein Kaufmann vor Abzug der Abschreibungen von Gewinn spricht. 
1m iibrigen gilt auch fUr diese Methode, daB die Abschreibung, 
die ja die Abnutzung und damit die Wertminderung der Anlagen 
zum Ausdruck bringen solI, nicht vom Gewinn abhangig gemacht 
werden kann. 

5. Abschreibung nach MaBgabe der Beanspruchung: 
Bei dieser Methode wird die Abnutzung auf Grund der Be

anspruchung festgesteTIt. Man muBte annehmen, daB sie fUr die 
Kalkulation besonders geeignet ist, da sie die erzeugten Produkte 
mit gleichen Abschreibungsquoten belastet. Die sonst fixen Ab
schreibungskosten nehmen hierbei proportionalen Charakter an. 
Anzuwenden ist diese Methode nur bei Anlagen, die gleichmaBige 
Leistungen erbringen. So bietet etwa die Kilometedeistung von 
Eisenbahnfahrparks, Automobilen etc. eine gute Grundlage fur 
diese Methode. Es wird hierbei allerdings vernachliissigt, daB 
neb en der Wertverminderung durch Abnutzung auch eine solche 
durch rein en Zeitablauf - selbst bei Nichtbenutzung der Anlagen 
durch Veralten - eintritt. Da besonders hei Abnutzungsgiitern 
mit langerer Lebensdauer dieser Umstand fur eine Entwertung 
sogar maBgebend sein kann, ist fur die Abschreibung so1cher 
Guter diese Methode nicht anwendbar. 
B. Die vom Wert des Abschreibungsobjekts abhangigen Ab

schreibungsmethoden: 

1. Die Abschreibung vom Anschaffungswert: 
Diese Abschreibung geht stets von derselben Basis aus. Bei 

gleichbleibendem Prozentsatz wird die jahrliche Gewinn- und Ver
lustrechnung je Anlagegegenstand mit gleichbleibenden Abschrei
bungsquoten belastet. Wenn wir einen Anlagengegenstand mit 
einem Wert von RM 10.0(X)'- annehmen, so werden sich bei 
10% iger Abschreibung folgende Wertanderungen ergeben: 

1.Jahr e.Jahr 3.Jahr 4. Jahr 5.Jahr 6.Jahr 7.Jahr 8. Jahr 
RM RM RM RM RM RM RM RM 

Buchwert 10.000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 
Abschreibung 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10oousw. 

Diese Methode eignet sich besonders fur Anlagegegenstande, 
bei denen eine gleichmaBige Abnahme der Gebrauchsfahigkeit 
wahrscheinlich ist. Es ist dies die in der betriebswirtschaftlichen 
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Literatur am meisten empfohlene Abschreibungsmethode. (Calmes, 
Passow, Schiff, Langhans, Reisch-Kreibig u. a. treten hiefiir ein.) 
Die allgemeinen Kostenrechnungsgrundsatze und die Steuerricht
linien von 1939 geben ebenfalls den Anschaffungswert als Ab
schreibungsbasis an. 

2. Die Abschreibung vom Rest- oder Buchwert: 
Diese Methode setzt die jahrlichen Abschreibungen vom je

weiligen Anlagewert ab, d. h. der abzuschreibende Betrag wird 
von J ahr zu J ahr vom letzten Buchwert ermittelt. (Gleichbleiben
der Prozentsatz, jedoch ungleichmaBige Abschreibungsquote!) 
Wenn wir das frillier erwa.hnte Beispiel anwenden, so zeigt sich 
folgendes Bild: 

1. .Jahr 
RM 

Buchwert 10.000 
Abschreibung 1000 

2. Jahr 
RM 

9000 
900 

3. Jahr 
RM 

8100 
810 

4. Jahr 
RM 

7290 
729 

5. Jahr 
RM 

6561 
656 

6. Jahr 
RM 

5905 
591 

7. Jahr 
RM 

5314 
531 

8. Jah. 
RM 

4783 
478usw. 

Ein Vergleich mit der friiheren Tabelle zeigt jedenfalls, daB 
bei Anwendung von gleichen Abschreibungsprozentsatzen der vVert 
des Anlagegutes im 8. Jahr bei Abschreibung vom Buchwert 
RM 4783.- betragt, gegen RM 3000.- bei Abschreibung vom 
Anschaffungswert. Es muB also bei gleicher Lebensdauerschatzung 
ein entsprechend hoherer Prozentsatz der Abschreibung zugrunde 
gelegt werden. Die Abschreihungsquote ist nach 7 J ahren bei
nahe auf die Halfte gesunken. Auf den ersten Blick wird man 
annehmen, daB eine Methode, die die Gewinn- und Verlust
rechnung so ungleichmaBig belastet, doch wohl kaum als richtig 
zu bezeichnen ist. Dennoch wird sie in der Praxis sehr haufig 
angewandt. Ihre Verfechter behaupten, es entspreche der tat
sachlichen Wertabnutzung, wenn an einer Maschine in den ersten 
Jahren hohe Abschreibungen vorgenommen werden, denn gerade 
in diesen J ahren sei ihre Entwertung am groBten. Man denke 
beispielsweise an einen neugekauften Kraftwagen, welcher im erst en 
Jahre wohl seine hochste Entwertung durchmacht. Dem ist je
doch entgegenzuhalten, daB die Abschreibungen durchaus nicht 
den Zweck haben, den Wert der Anlagegiiter entsprechend zu 
regeln (sie miiBten da unter ganz anderen Gesichtspunkten fest
gestellt werden, als dies iiblich ist), sondern sie solI en jenen Teil 
der Abnutzungsgiiter feststellen, mit welchem dieselben an der 
Erzeugung beteiligt sind. In der Kalkulation muB jedenfalls der 
W ertder betrieblichen Leistung und nicht die Minderung des 
Verkehrswertes beriicksichtigt werden. Es ist nicht einzusehen, 
daB eine mit einem Generator im fiinften J ahr erzeugte kWh 
nur mit den halben Abschreibungen belastet werden soIl, wiihrend 
eine solche aus dem ersten Betriebsjahr das doppelte zu tragen 
hatte. 
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Der Hauptgrund, weshalb diese Abschreibungsmethode so 
stark verbreitet ist, liegt wohl in der Einfachheit ihrer Anwendung. 
AuBerdem entspricht sie der schon frillier erwahnten kaufman
nischen Vorsicht, lieber die Gegenwart und nahere Zukunft mit 
hohen Kosten zu belasten und fUr die immerhin ungewisse fern ere 
Zukunft stille Reserven zu schaffen. Tatsache ist weiter, daB bei 
den meisten U nternehmungen die Anlagegiiter ja nicht auf einmal 
angeschafft werden, so daB durch das unterschiedliche Alter ein 
gewisser Ausgleich in der jahrlichen Gesamtabschreibungsquote 
geschaffen wird. 

3. Die Abschreibung vom Wiederbeschaffungswert -(Tages
beschaffungswert) : 

Die Abschreibung vom Tagesbeschaffungswert wird vor aHem 
von Professor Dr. F. Schmidt in seinem Buch "Organische Tages
wertbilanz" vertreten. Er geht hiebei von der Erkenntnis aus, "daB 
die Abschreibung aus dem Erlos der verkauften Produkte den Be
trag zuriickstellen solI, der den Wert des verbrauchten Anteils 
an der wirtschaftlichen Lebensdauer der Anlagen am U msatztage 
darstellt" (Schmidt, "Kalkulation und Preispolitik", S. 47). B~i 
dieser Methode ist nicht del' Anschaffungswert des Anlagegntcs. 
sondern dessen Tageswert als Basis fUr die Abschreibungsberech
nung anzunehmen. Die Richtigkeit dieser Ansicht ist ohne weiteres 
einzusehen,wenn man iiberlegt, daB heispielsweise bei steigenden 
Preisen eine neue Maschine - infolge des hoheren Anschaffungs
preises und der damit verbundenen hoheren Abschreibungen -
teurer produzieren muB als eine altere bilIiger erstandene Ma
schine. AuBerdem wird die Ersatzmoglichkeit der verbrauchten 
Anlagen, was ja, wie schon fruher erwahnt, das Hauptziel der Ab
schreibung sein solI, bei dieser Methode am besten gesichert. 

Eines muB allerdings gesagt werden: 1st diese Abschreibungs
methode theoretisch zweifellos richtig, so wird sie sich in der 
Praxis doch sehr schwer durchsetzen. Es ist namlich unerhort 
schwierig, die Tagesbeschaffungswerte von Anlagegiitern einwand
frei festzustellen, wie sich bei der Erstellung der Reichsmark
eroffnungsbilanzen in der Ostmark gezeigt hat. So wurden z. B. 
die Gebaude eines Wasserk:raftwerkes von zwei verschiedenen Bau
sachverstandigen einmal mit RM 1,000.000.-, das anderemal mit 
RM 1,500.000.- geschatzt und es lieB sich nicht einwandfrei ent
scheid en, welche Schatzung von beiden die richtige war. Es wurde 
vorgeschlagen, fUr die Berichtigung der Wiederbeschaffungswerte 
der Anlagen Indizes (Bauindex, Maschinenindex etc.) heranzu
ziehen. Doch muB auch diese Methode bei Kraftwerken versagen, 
da es sich hierbei urn Spezialbauten und Maschinen in Einzelher
steHung handelt, fiir die die Indizes meist keine Geltung haben. 

AbschlieBend ist zu sagen, daB bei starken Aenderungen der 
Tageswerte der Anlagen gegenuber ihrem seinerzeitigen Anschaf-



fungswert eine Richtigstellung durch Neuschatzung erfoIgen miiBte. 
1m iibrigen wird man sich mit dem Anschaffungswert als Abschrei
bungsbasis begniigen konnen. 

C. Abschreibungsformeln: 
1. Die konstante Abschreibung: 
Zur Errechnung dey Absehreibungsquote wird bei dieser Me

thode der Anschaffungswert durch die Anzahl der Jahre oer ge
schatzten Nutzungsdauer dividiert. Will man nieht auf Null, son
dem auf einen be::,timmten Alt- oder Schrottwert absehreiben, so 
ist vor der Division dieser Betrag vom Ansehaffungswert abzu
ziehen. 

2. Die degressive Absehreibung: 
Bei Anwendung dieser Formel werden die jahrliehen Gewinn

und Verlustreehnungen mit fallenden Abschreibungsquoten belastet. 
Sie wircl bei jenen Anlagegegenstanden am Platze sein, deren Nutz
effekt al1mahlich abnimmt. Die einfachste Form einer geometrisch 
degressiven Abschreibung ist die Abschreibung vom Bueh- oder 
Restwert. Die Formel fiir den Prozentsatz bei gegebener Nutzungs
dauer lautet: 

n/-;-
p = 100 (1 -~V An) 

In dieser Formel bedeuten: 
p = Abschreibungsprozentsatz, 
n = gesehatzte Lebensdauer in Jahren, 
Rn = Restwert (Schrottwert) naeh n Jahren, 
A = Anfangswert. 

Man kann theoretisch noeh nach arithmetischen oder anderen 
geometrisehen Progressionen abschreiben, doch haben diese Me
thoden in der Praxis wenig Eingang gefunden. 

3. Die progressive Absehreibung: 
Die wiehtigste der progressiven Abschreibungen ist die Ab

sehreibung mit Zinsreehnung. Es wird hierbei von der Erwa
gung ausgegangen, daB durch die Absehreibung Vermogensteile 
frei werden, die bis zur \Viederbeschaffung des Anlagegegenstandes 
zinsbringend angelegt werden konnen. Dureh das Anwachsen der 
freiwerdenden Mitteln aus den jiihrlithen Absehreibungen erh6hen 
sich auch die Zinseinnahmen hieraus und die Gewinn - und V erlust
rechnungen der einzelnen Jahre werden steigende Ertrage auf
weisen. Zu demselben Ergebnis kommt man auch, wenn man 
Fremdfinanzierung annimmt und aus den Abschreibungsbetragen 
die Kreditriickzahlungen vomimmt. Da dann bloB mehr der Bueh
restwert der Anlagegegenstande zu verzinsen ist, wird die Gc
winn- und Verlustreehnung mit fallenden Fremdkapitalzinsen zu 
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belasten sein. U m nun hiefiir einen Ausgleich zu schaffen und die 
Gewinn- und Verlustrechnungen cler einzelnenJahre aus der Summe 
von Zinsen und Abschreibung moglichst gleichmaBig zu belasten, 
kann man die Abschreibung mit Zinsrechnung anwenden. 

Professor Dr. F. Schmidt zeigt in seinem Buche "Kalkulation 
und Preispolitik", Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin-\Vien 
1930, auf Seite 50 hiefiir folgende Abschreibungstabelle: 

(Anschaffungswert des abzuschreibenden Gegenstandes Reichs
mark 10.000.-, Lebensdauer 5 Jahre, Zinsen 100/0; ein Altmaterial
wert von RM 1000.- ist im voraus abgezogen.) 
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1 9.000.- 1.474.1~ 900.- 2.374.19 - - 900.-
2 7.525.81 1.621.60 752.58 2.374.18 1.474.19 147.42 900.-
3 5.904.21 1.783.76 590.42 2.374.18 3.095.79 309.58 900.-
4 4.120.45 1.962.13 412.05 2.374.18 4.879.55 487.95 900.-
5 2.158.32 2.158.34 215.83 2.374.17 6.841.68 684.17 900.-

Ende 5 9.000.02 9.000.02 

Fur die Kostenrechnung ist es an sich gleichgiiltig, ob !die 
Anlagenfinanzierung mit Eigen - oder Fremdkapital erfolgt. Durch 
die Abschr~ibung ermaBigt sich jedenfalls das zu verzinsende be
triebsnotwend!ige Kapital. Bei Fremdkapitalruckzahlung geschieht 
,dies auch in der Bilanz des Unternehmens; werden die frei
werden den Mittel durch andere Investitionen gebunden, so mussen 
die h~erfiir angeschafften Anlagen die Verzinsung erwirtschaften. 
Werden aber Effekten, Wertpapiere oder abnliches angeschafft, 
so scheiden dieselben in cler Regel ils nichtbetriebsnotwendige 
VerI?ogensteile aus und sind in der Kalkulation auch nicht ,zu 
verzmsen. 

Die Abschreibung mit Zinsrechnung wird hiiufig fUr die bilanz
maBige Abschreibung von kommunalen Versorgungsbetrieben an
gewandt, vor aUem, wenn diese Anlagen mit Fremdkapital er
richtet wurden. Dlese Betriebe arbeiten vielfach mit kameralisti
scher Buchhaltung und es entspricht der Einnahmen- und Aus
gabenrechnung dieses Buchhaltungssystems, daB die Abschreibung 
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in Rohe der Kapitalriickzahlung des aufgenommenen Darlehens 
angesetzt wird. Da es sich meist urn langfristige Kredite handelt, 
deren Verzinsung und Riickzahlung in Form von gleichbleibenden 
Annuitaten erfolgen, steigen die Kapitalriickzahlungen und entspre
chend hiezu auch die Abschreibungen. 

Diese Abschreibungsmethode wird im allgemeinen besondere 
Bedeutung fiir Anlagen mit sehr langer Nutzungsdauer und gleich
bleibender Gebrauchsfahigkeit haben. Bei gleichbleibenden 
Abschreibungsquoten werden die mit den Anlagen hergestellten 
Erzeugnisse in den ersten J ahren auBer mit den Abschreibungs
betragen noch mit den hohen Zinsquoten belastet, wodurch sich 
bedeutend hohere Gesamtselbstkosten je Produktionseinheit er
geben konnen, als in spateren Jahren. Fiir Wasserkraftwerke, die 
im allgemeinen mit Anlagen von gleichbleibender Leistungsfahig
keit und langeI' Lebensdauer arbeiten, trifft dieser U mstand be
sonders zu. Man hat die Erfahrung gemacht, daB neuerrichtete 
\Verke, besonders wenn ein wesentlicher Teil ihrer Anlagen mit 
Fremdkapital gebaut wurde, bei gleichbleibender Abschreibung 
in den ersten Jahren infolge der hohen Zinsbe1astung mit Rentabi
litatsschwierigkeiten zu kampfen haben, wah rend alte, oft un
moderne Werke, die nur mehr niedrige Anlagenwerte verzinsen 
miissen, meist sehr ertragskraftig sind. 

Man kann also sagen, daB besonders in der Kostenrechnung 
von \Vasserkraftwerken die progressive Abschreibung am Platze 
ist. Rierbei muB allerdings beriicksichtigt werden, daB neben fal
lenden Zinsen und steigenden Abschreibungen noch eine dritte, 
von den Anlagen abhangige Kostenart auf tritt, die im allgemeinen 
progressiven Charakter hat, namlich die Instandhaltung der An
lagen. Eine groBe Zahl der oben erwahnten kommunalen Versor
gungsbetriebe kam bei genauer Ausrichtung der Abschreibungs
quoten auf die Kapitalriickzahlungen bei Ifortgeschrittenem Alter 
der Anlagen in Rentabilitatsschwierigkeiten, da erhbhte Abschrei
bungen und Reparaturen die Gewinn- und Verlustrechnungen dann 
starker belasteten. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, daB im allgemeinen bei Wasser
kraftwerken die Reparaturkosten mit zunehmendem Alter der An
lagen nicht in demselben MaBe steigen, in dem die Zinskosten 
sinken. Urn eine gleichmaBige Belastung der Gewinn- und Verlust
rechnung zu erreichen, wird man deshalb die Progression der Ab
schreibungsquoten geringer halten miissen, als den fallenden An
lagekapitalzinsen entsprechen wiirde. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB fiir die Kalku
lation von Wasserkraftwerken die Berechnung der Abschreibungen 
am besten progressiv vom Anschaffungswert der betriebsnotwen
digen Anlagen erfolgen solI, und zwar unter Anpassung der Ab-
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schreibungsbetrage an die fallen den Zinsen und an die steigenden 
Instandhaltungskosten. 

Vor AbschluB dieses Kapitels solI noch auf eine "Besonderheit 
der Anlagenbilanzierung in der Versorgungsindustrie hingewiesen 
und ihre Beriicksichtigung in der Selbstkostenrechnung besprochen 
werden, namlich die Heimfallpflicht der Betriebsanlagen. 

Der Heimfall von Anlagen kommt vor aHem bei jenen kon
zessionspflichtigen Unternehmen vor, an denen ein offentliches 
Interesse besteht. Der Staat, das Land oder die Gemeinde tiber
lassen es der privaten Initiative, ein U n,ternehmen auszubauen 
und geben demselben Zeit, das aufgewendete Kapital zu verzinsen 
und zu amortisieren. Die Konzession wird in solchen Fallen nur 
fUr einen bestimmten Zeitraum erteilt, nach des sen Ablauf die 
Betriebsanlagen zur Ganze oder auch teilweise an den Konzes
sionsgeber heimfallen. Der Heimfall kann entweder kostenlos oder 
gegen Entschadigung erfolgen. Praktisch kommt Heimfall haupt
sachlich bei Privateisenbahnen, StraBenbahnen und Versorgungs
betrieben vor. 

Die Beriicksichtigung des Heimfalles durch die Anlagen
abschreibung kann auf zweierlei Arten erfolgen: 

1. Die Nutzungsdauer der Anlagegegenstande wird derart ab
gestellt, daB die Anlagen spatestens am Heimfalltag voll ab
geschrieben erscheinen. 

2. Die Abschreibungen werden normal durchgefUhrt, dariiber 
hinaus wird dane ben ein sogenannter Heimfallfonds (-stock) ge
bildet. 

Die letzte Methode ist fUr Kleinbahnen in der Form der 
Aktiengesellschaft bindend, da das aktienrechtliche Formblatt fUr 
die Bilanzgliederung einen eigenen Passivposten - Heimfallstock 
- vorsieht. 

Bei Anwendung der erstgenannten Methode ist zu beriick
sichtigen, daB auch heimfallige Grundstiicke, Rohwasserkrafte, 
Konzessionen. usw., die keiner Abnutzung ur..terliegen, abgeschrie
ben werden miissen. Diese Methode hat den Nachteil, daB die 
Ertragsrechnungen der letzten Jahre vor dem Heimfall unter Um
standen mit besonders hohen Abschreibungen belastet erscheinen. 
Dies wird dann der Fall sein, wenn Anlageteile, die eine kiirzere 
N utzungs- als Konzessionsdauer haben, in den J ahren kurz vor 
dem Heimfall erneuert und dann unter Umstanden in ein bis zwei 
J ahren voll abgeschrieben werden miissen. 

Die ungleichmaBige Belastung soIl durch Bildung eines Heim
fallstockes moglichst verhindert werden. Dieser Heimfallfonds solI 
iiber die ganze Konzessionsdauer moglichst gleichmaBig derart 
dotiert werden, daB er am Heimfalltag dem Buchwert des heim
Hilligen Anlagevermogens, auf welches laufend entsprechend seiner 
Nutzungsdauer abgeschrieben wird, gleichkommt. 
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Die Schwierigkeit der Bemessung einer ausreichenden fort
laufenden Dotierung des HeimfaUstocks liegt in der Schiitzung 
seiner wahrscheinlichen Hohe am Heimfalltag. Zur Schiitzung der 
voraussichtlichen Hohe des Buchwertes am Heimfalltag miissen 
einerseits alle bis dahin wahrscheinlich noch durchzufiihrenden 
Investitionen zugesetzt, andererseits die noch durchzufiihrenden 
Abschreibungen abgezogen werden. DaB eine solche Schatzung, 
besonders wenn sie lange Zeitraume betrifft, nur iiberschlagig 
sein kann, liegt auf der Hand und es ist daher notwendig, diese 
Rechnung lIDindestens aile drei bis vier Jahre zu iiberpriifen, urn 
d~e Hohe des Heimfallfonds eventuell den geanderten Verhalt
mssen anzupassen. 

1st die Hohe des Heimfallstocks am Heimfalltag festgelegt, 
so ware noch die zweite Frage, namlich die der Dotierung, offen. 

Am einfachsten ist es, den am Heimfalltag notwendigen Heim
fallstock durch die Anzahl der Konzessionsjahre zu dividieren und 
die jiihrliche Gewinn- und Verlustrechnung mit dem entsprechenden 
Teilbetrag gleichmiiBig zu belasten. Aus der U eberlegung, daB es 
sich hier urn eine zusatzliche Abschreibung handelt, die auch das 
betriebsnotwendige Vermogen und in Verbindung damit die Zinsen 
hierauf verringert, verdienen jedoch (besonders fiir die Zwecke der 
Kalkulation) steigende Zufiihrungen zum Heimfallstock unter Be
liicksichtigung der ersparten Zinsen den Vorzug. 

b) Die Zinskosten. 
Ein weiterer wichtiger Kostenfaktor in der Selbstkostenrech

nung der Wasserkraftwerke sind die Zinsen. Unter Zinsen sind 
nicht bloB die Fremdkapitalzinsen zu verstehen, sondern auch jene 
fiir die eigenen Mittel. Es wird zwar haufig der Standpunkt ver
treten, daB die Zinsen fiir Eigenkapital keinen Kostencharakter 
tragen und daher im Gewinnzuschlag ihre Deckung finden miissen. 
Richtig ist jedoch, daB auch die eigenen Mittel mit einem ge
wissen Hundertsatz zu verzinsen sind, da sich ja sonst niemand 
finden wiirde, der sein Kapital dem U nternehmen zur Verfiigung 
stellt, so daB auch diese Zinsen Kostencharakter tragen. 

Bei den Leitsatzen fUr die Preisermittlung auf Grund der 
Selbstkosten bei Leistungen fiir offentliche Auftraggeber yom 
15. November 1938 (LSOe.) werden die Eigen- und Fremdkapital
zinse!1 als Bestandteil des Gewinns betrachtet. Man will damit den 
EinfluB ,del' Finanzierungsart bei der Festsetzung der Selbstkosten 
ausschalten. Der nach LSOe. festgesetzte Gewinnzuschlag ist aber 
eine Mischung von Kosten und Gewinn, da in ihm neb en den 
Fremdkapitalzinsen auch andere Aufwendungen vergiitet werden, 
die ausgesprochenen Kostencharakter tragen. 

Zur Veransc.haulichung des AusmaBes der Zinsen und damit 



ihrer Wichtigkeit fiir die Kostenrechnung, wollen wir uns das 
schon frUber genannte Beispiel mit dem Kraftwerk von 1000 kW 
und einem Anschaffungspreis von RM 800.000.- nochmals vor 
Augen fiihren. Bei einem Zinssatz von bloB 6 0/0 wiirde die Ver
zinsung im ersten Jahr RM 48.000.- betragen, d. s. 40 0/0 der mit 
RM 120.000.- angenommenen Jahresgesamteinnahme. Mit zuneh
mendem Alter des Werkes sinken allerdings infolge der Abschrei
bungen die Zinsen stark abo Wenn das Werk zu 500;0 aus Wasser
bauten und Baulichkeiten mit einer durchschnittlichen Lebensdauer 
von 100 Jahren, zu 300/0 aus Wehranlagen etc. mit 50 Jahren 
Lebensdauer und zu 20 0/0 aus Maschinen, die durchschnittlich 
30 Jahre betriebsfahig sind, besteht, so zeigt das Anlagevermogen 
- eine gleichmaBige Abschreibung vorausgesetzt - folgenden 
Verlauf: 

(Angenommen wurde hierbei, daB die Anlagen tatsachlich ent
sprechend ihrer Lebenserwartung nach 30, 50, bzw. 100 Jahren aus
gewechselt werden.) 
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In der Praxis ergeben sich natiirlich nicht so krasse Spitzen~ 
wie dies in dieser Kurve angegeben ist, da normalerweise illicht 
aIle Maschinen oder vVasserbauten auf einmal erneuert werden_ 
Diese Erneuerung verteilt sich auch bei rich tiger Lebensdauer
schatzung meist auf mehrere Jahre. 

1m Zusammenhang mit dem gezeigten Verlauf des Anlage
vermogens sei auch kurz die Finanzierung von Wasserkraftwerken 
behandelt. 1m allgemeinen wird man anzunehmen geneigt sein, der 
Idealfall ware 'der, daB die Anschaffung der gesamten Anlagen durch 
Eigenkapital erfolgt. Dieser Vermogensteil ist ja dauernd im Besitz 
der Unternehmung und muB deshalb entsprechend finanziert wer
den. Eine Betrachtung der Anlagenkurve zeigt jedoch, daB bei 
zunehmendem Alter der Anlagen bloB 40 bis 60 0/0 der urspriinglich 
hiefiir aufgewandten Mittel dauernd gebunden bleiben. Die Praxis. 
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bestatigt diese Bchauptung, denn der Anlagenzeitwert von iilteren 
Wasserkraftwerken liegt in der Regel zwischen 40 bis 60 0/0 des 
N euwerts. Es kann natiirlich auch vorkommen, daB infolge iiber
maBiger Abschreibungen stille Reserven geschaffen werden, wo
durch der Anlagenzeitwert unter den hier genannten Prozentsatz 
faUt. . 

Auf Grund dieser Tatsachen konnte daher die giinstigste 
Finanzierung der Anlagenbeschaffung derart erfolgen, daB etwa 
40 bis 60 0/0 (je nach Art des Werkes, ob viele Anlagenteile 
mit kiirzerer Lebensdauer vorhanden sind oder nicht, wird dieser 
Prozentsatz variieren) durch Eigenkapital aufgebracht werden, wah
rend fiir den Rest langfristige Anleihen aufzunehmen sind. Fiir 
groBere Werksbauten eignen sich hiefiir wohl am besten Obli
gationenanleihen mit einer Laufzeit von 25 bis 40 J ahren, sonst 
Hypothekardarlehen, Pfandbriefe usw. 

Aus ,den Abschreibungsbetragen konnen die Anleiheriickzah
lunge!l durchgefiihrt werden, wahrend bei 1000/oiger Eigenkapital
finanzierung die freiwerdenden Mittel irgendwie anders anzulegen 
waren. Fiir die hier vorgeschlagene Kapitalaufteilung spricht auch 
eine steuerliche U eberlegung. Wahrend der Gewinn natiirlich ein
kommensteuerpflichtig ist, sind es Zinsen fiir Dauerschulden nicht. 
Eine Aktiengesellschaft muB deshalb, wenn sie 5 0/0 Dividende 
ausschiitten will, bei, einer Korperschaftssteuer von 40 0/0 rund 
8.3 0/0 verdienen, wahrend der AnleihenzinsfuB derzeit zwischen 
4 und 60;0 liegt. Dieser steuerliche Vorteil des Fremdkapitals 
gegeniiber den eigenen Mitteln kann dazu fiihren, daB man das 
Unternehmen bloB mit einem geringen Eigenkapital ausstattct 
und den groBten Teil der Anlagen aus fremden Mitteln beschafft. 
Diese Methode wurde haufig von Banken praktiziert, die sich auf 
diese Weise unter Umstanden erhohte Zinseinnahmen fUr lang
fristige Darlehen verschafften. Dies ist natiirlich eine ungesunde 
Art der Finanzierung. Das U nternehmen wird seine gesamten 
fliissigen Mittel, die sich aus den Anlagenabschreibungen ergeben, 
zur Darlehensriickzahlung verwenden miissen und daher bei der 
geringsten N euanschaffung oder Erganzung seiner Anlagen neuer
dings auf Fremdkapital angewiesen sein. AuBerdem ist bei Auf
legung einer Obligationenanieihe, die aucth in der Oeffentlichkeit 
Aufnahme finden soIl, ein entsprechend hohes Eigenkapital not
wendig,denn dieses dient in erster Linie zur Sicherung del' 
Glaubiger. 

In der Praxis kommt es natiirlich auch vor, daB der Bau eines 
Wasserkraftwerkes zur Ganze mit Eigenkapital finanziert wird. Die 
durch die Abschreibungen freiwerdenden Mittel der folgenden Jahre 
werden meist laufend zu Anlagenerweiterungen, vor allem Leitungs
bauten, verwendet. 1st eine solche sukzessive Festlegung von er-
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Finanzierung mit 100 0/0 Eigenkapital durchaus am Platze. 

Die Finanzierung des Umlaufvermogens kann entsprechend 
:seiner Flussigkeit stets durch kurzfristiges Fremdkapital erfolgen. 
Diese Frage ist jedoch von geringerer Bedeutung, da dasselbe meist 
nur einen Bruchteil des Anlagevermogens ausmacht. Ein Teil 
desselben wird normalerweise durch unverzinsliche Lieferanten
kredite finanziert. 

Die Art der Finanzierung ist sicherlich fUr aIle U nternehmen 
wichtig. Bei einem derart kapitalintensiven Betrieb, wie es \Vasser
Kraftwerke sind, hat sie begreiflicherweise eine besondere Be
deutung, da sie die Rentabilitat des Unternehmens weitgehend be
einflussen kann. 

Fur die Ermittlung der GroBe des in der Kalkulation ,zu 
verzinsenden Kapitals geht man wohl am besten von der Aktiv
seite der Bilanz, also yom Gesamtvermogen aus. Von dieser 
Summe sind jene Vermogensteile auszusondern, die als nicht
betriebsnotwendig anzusehen sind. Hieher gehoren die nichtbe
triebsnotwendigen Anlagen, ferner Beteiligungen, uber das nOT
male MaB angelegte flussige Mittel und uberhaupt aile Vermogens
gegenstande, die mit der Stromerzeugung, der Verteilung oder 
dem Verkauf nicht zusammenhangen. Ferner muB yom Gesamt
vermogen jener Teil abgezogen werden, der dem Unternehmcn 
in Form von zinsfreien Krediten (z. B. Lieferantenkrediten) zur 
Verfugung steht. VcrgroBert wird das in der Bilanz ausgewie
sene Vermogen durch Auflosung der darin enthaltenen stillen 
Reserven. Diese stillen Reserven sind ja nichts anderes als Eigen
kapital. das durch Gewinneinbehaltung gebildet wurde. Der U nter
nehmer, der Kapital zur Verfugung stellt, muB fUr den Gewinn
entgang, der durch die Eigenfinanzierung entstanden ist, in Zu
kunft in Form einer Verzinsung dieser nichtausgeschutteten Ge
winne entschadigt werden. Eine kalkulatorische Verzinsung dieser 
stillen Reserven ist daher durchaus als betriebswirtschaftlich rich
tig anzusehen. 

Die weitere Frage ist die, welcher ZinsfuB der Kalkulation 
zugrunde zu legen ist. Auch hiefUr ist von dem berichtigten 
Gesamtvermogen des Unternehmens auszugehen. Fur die Ver
zinsung in der Kostenrechnung ist es prinzipiell einerlei, ob .es 
sich um eigene oder fremde Mittel handelt. Der Reingewinn 
besteht ja aus mehreren Komponenten, namlich in der Hauptsache 
aus Kapitalzins, Risiken- und Haftungspramie und Unternehmer
lohn. In dies em Zusammenhang wird jedoch bloB der erste Faktor 
berucksichtigt, wahrend alle anderen Gewinnteile im Gewinnzu
schlag ihre Deckung finden mussen. Bei der Aktiengesellschaft tritt 
ein Teil des Unternehmerlohnes in Form der Vorstandsbezuge als 
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Kosten auf. 1m Gewinnzuschlag werden dann lediglich eventuell 
gewahrte gewinnabhangige Tantiemen abgegolten. 

Fiir die Festsetzung des ZinsfuBes haben wir lediglich zu 
unterscheiden, welcher Teil der Kapitalien lango, kurz- oder mittel
fristig gebunden ist, we1che Sicherheiten hiefiir eventuell gegeben 
werden kannen usw. Haben wir das notwendige Kapital derart 
geteiit, so wird dann fUr jeden Teil der entsprechende landesiibliche 
TageszinsfuB eingesetzt. Bei Wasserkraftwerken wird es sich in 
der Hauptsache um langfristiges Kapital handeln, das entsprechend 
zu verzinsen ist. In die Kostenrechnung ist hiebei nicht der tat
sachlich gezahlte ZinsfuB fUr Fremdkapital einzusetzen, sondern 
der Tagessatz. Zahlt ein U nternehmen hahere Zinsen, so muB es 
aus irgendeinem Grunde schlecht geleitet sein, was sich letzten 
Endes in einem kleineren Gewinn auswirken wird. Bei niedrigeren 
bezahlten Zinsen liegt hingegen eine zusatzliche Rente der besseren 
Kapitalbeschaffung vor, die sich ebenfalls im Gewinn ausdriicken 
soil. Die Kostenrechnung, die ja schlieBlich fiir die Wettbewerbs
fahigkeit ausschlaggebend sein soli, darf hievon nicht beeinfluBt 
werden. 

Bei Versorgungsbetrieben kommt es, besonders in landlichen 
Gebieten, ofter vor, daB beispielsweise der Staat fUr den N etz
ausbau in einem bestimmten Gebiet aus volkswirtschaftlich~n oder 
bevolkerungspolitischen Grunden entweder Zuschiisse oder zinsfreie 
Kapitalien zur Verfiigung steHt. Fiir eine richtige Kalkulation er
scheint es notwendig, vorerst festzustellen, was der Strom tat
sachlich "kostet" und erst zum SchluB von diesen Gesamtkosten 
den Betrag, den der Staat in Form von Zinsen vergiitet, von den 
Selbstkosten abzusetzen. 

c) Die Instandhaltungskosten. 

Die dritte Kostenart, die ebenfalls durch die Anlagen bedingt 
ist, sind die Instandhaltungskosten. Es ist sehr schwierig, iiber 
die GroBe der Instandhaltungen etwas zu sagen, da hiefUr fast 
keine Erfahrungszahlen vorliegen. Der Reparaturaufwand hiingt 
zum Teil auch von der Verrechnungshandhabung in der Buch
haltung abo Manehe Unternehmen fiihren auch groBe werterho
hende Reparaturarbeiten direkt iiber das Gewinn- und Verlustkonto, 
wahrend andere solche aktivieren. Es ist hiebei natiirlich nicht 
leicht, eine Grenze zu ziehen. Beispielsweise wird bei fast allen 
Unternehmungen die Auswechslung von Leitungsmasten als Re
paratur angesehen und dementsprechend behandelt, wahrend es 
sich tatsachlieh urn eine Erneuerung eines wesentlichen Teiles 
der Leitung handelt und daher der Aufwand hiefiir in der Bilanz 
zu aktivieren ware. 



Die Kostenrechnung hat nun die schwierige Aufgabe, aIle 
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, die voraussichtlich erst 
nach mehreren Jahren wieder notwendig sein diirften, im Reeh
nungsjahr auszuscheiden und dieselben auf mehrere Jahre zu ver
teilen. DaB diese Aufgabe eines der schwierigsten Probleme in 
der exakten Kostenrechnung ist, ist wohl einzusehen. Besonders bei 
so anlageintensiven Betrieben, wie es die Wasserkraftwerke sind, 
wird dieses Problem von aussehlaggebendei Bedeutung sein. 

Die beste Losung ware wohl die, Erfahrungsziffern zu sam
mein und fiir die verschiedenen Anlageteile (ahnIich den Ab
schreibungssatzen) Satze fiir normalen Reparaturaufwand zu ermit
tein. Auf Grund dieser Satze konnten jahrlieh gleichma.Bige Riick
stellungen gebildet werden, zu deren Lasten dann der gesamte 
Reparaturaufwand gebueht wiirde. Auf diese Weise ware eine 
gleichmii.Bige Belastung der Periodenreehnung durch die Instand
haltungskosten in den einzelnen Jahren zu erzielen. Es miiBte hie
zu allerdings noch sehr viel Arbeit geleistet werden, urn tauf 
allgemein giiltige durehschnittliche Reparatursatze zu kommen. In 
Il1lanchen Betrieben ist hiefiir bereits wertvolle Vorarbeit geleistet 
wOlden, da oftmals auf der Anlagenkarteikarte aueh die Kosten 
der iiir den Aniagenteil durehgefiihrten Reparaturarbeiten vermerkt 
werden. 

Die Schwierigkeit der Festsetzung von angemessenen Instand
haltungskosten ergibt sich bei jeder Kostenreehnung, z. B. aueh 
bei der LSOe.-Kalkulation. Man hilft sic:h in der Regel dadureh, 
daB .man den Durchsehnitt ,einer Reihe von J ahren als normal 
annimmt. 

1m allgemeinen weist der Reparaturaufwand mit zunehmendem 
Alter der Anlagen eine steigende Tendenz auf, also entgegengesetzt 
den Zinsen. 

An dieser Stelle soIl nun eine kurze Zusammenfassung der 
drei hauptsaehlich durch die Anlagen bedingten Kostenarten, Ab
schreibung, Zinsen und Instandhaltung gegeben werden. Vom 
Standpunkt der gieichmaBigen Belastung der Rentabilitatsrech
nung in den einzelnen Jahren ware es wichtig, daB sich die 
Summe dieser drei Kostenarten nicht andert. N ormalerweise wird 
ja ein Werk imstande sein, im 10. oder 25. Jahr genau dieselben 
kWh zu erzeugen wie im ersten, weshalb aueh die Erzeugungs
kosten mogliehst dieselben sein sollten. Von den drei KostefJ.arten 
sind nun Zinsen und Instandhaltung zwei gegebene GraBen. Ledig
lieh die Absehreibung kann so gewiihlt werden, daB die Summe 
dieser drei moglichst konstant bleibt. Bei Bespreehung der Ab
schreibungen wurde bereits erwiihnt, daB sich hieiiir am besten 
die AbSehreibungsmethode mit Zinsrechnung eignet. Wendet man 
diese Methode konsequent an, so geben zwar Verzinsung und Ab
sehreibung eine gleiehbleibende Belastung, dureh den steigenden 
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Reparaturaufwand erscheinen in der Gewinn- und Verlustrechnung 
jedoch von Jahr zu Jahr anwachsende Kosten, was natlirlich durch
aus unerwlinscht ist. U m dies zu vermeiden, mliBte flir die Ab
schreibungsberechnung ein niedrigerer ZinsfuB eingesetzt werden, 
als tatsiichlich der Zinsrechnung flir das betriebsnotwendige Ka
pital zugrundeliegt. (Etwa 30/0 bei 5 % Verzinsung des langfristigen 
Kapitals.) Dadurch ergibt sich aus Kapitalzinsen plus Abschrei
bung eine fallende Belastung der Gewinn- und Verlustrechnung, 
wodurch das Ansteigen der Instandhaltungskosten ausgeglichen 
werden solI. In ein Diagramm gebracht, sieht fUr einen Anlagen
teil mit zehnjahriger Lebenserwartung im Idealfall die Belastung 
folgendermaBen aus: 

Abb. 2. 

Wiihlt man allerdings fur die Festlegung der Instandhaltungen 
die vorgeschlagene Methode mit jahrlichen gleichmaBigen Ruck
stellungen, so konnen die Abschreibungen zu demselben Prozent
satz abgerechnet werden, wie die Zinsen. 
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d) Die Arbeitskosten. 
So wichtig bei sonstigen Erzeugungsbetrieben groBenmaBig 

die Lohnkosten sein mogen, bei Wasserkraftwerken treten dieselben 
doch mehr oder weniger in den Hintergrund. Neben der Instand
haltung handelt es sich ja in der Hauptsache urn die Wartung der 
Anlagen. Ais Lohnsystem kommt hiefUr bloB Zeitlohn in Frage. 
Akkordentlohnung kann in Ausnahmefallen eventuell bei groBeren 
N etzreparaturen vorkommen_ Eine andere Art von Leistungsent
lohnung findet man auch fUr das Inkasso. Der Inkassant erhalt 
dann neben seinem eigentlichen festen Lohn einen perzentuellen 
Anteil von den inkassierten Geldern. Diese Methode wird fast 
ausschlieBlich beim Inkasso von Kleinkonsumenten angewendet 
und der Prozentsatz schwankt je nach iden festen Beziigen des Ein
hebers; meist ist er kleiner als 1 0/0. 

Dieses System hat sich im aHgemeinengut bewahrt, da die 
Arbeit der im Hebedienst beschaftigten Personen schwer zu kon
trollieren ist. Wichtig ist hierbei, daB die Berechnung der Inkasso
provision nicht von den abgelesenen, sondern von den kassierten 
Betragen erfolgt, denn dann hat der Inkassant selbst ein Inter
esse, moglichst wenig Rtickstande in seinen Monatsabrechnungen 
zu haben. 

Die Erfassung der Lohne und Gehalter bietet in der Regel fUr 
die Kalkulation keine Schwierigkeiten. N ormalerweise belasten sie 
auch die Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Jahre ziem
lich gleichmaBig; Schwierigkeiten konnen hochstens bei ihrer Auf
teilung auf die Kostenstellen entstehen. Hieriiber soU jedoch erst 
im nachsten Kapitel gesprochen werden. 

e) Sonstige Kosten. 
Von den sonstigen Kosten ware vor aHem das Betriebsmaterial, 

in der Hauptsache Schmier- und Transformatorenol hervorzuheben, 
da das Instandhaltungsmaterial bereits bei der entsprechenden 
Kostenart erwahnt wurde. Die Schmiermaterialkosten waren des
halb besonders zu nennen, weil sie bei Wasserkraftwerken vielleicht 
den einzigen Aufwano bei der Erzeugung und Verteilung darstellen, 
der bis zu einem gewissen Grad proportional zum erzeugten Strom 
auftritt. AIle anderen bis jetzt genannten Kosten sind durchaus fixer 
Natur. Aber auch die Schmiermaterialkosten sind nicht unbedingt 
proportional, denn der Schmiermaterialverbrauch einer Turbine mit 
dem gekuppelten Generator wird von der Belastung ziemlich un
abhangig sein. N ur wenn die Maschine ganz abgestellt wird, hart 
natiirlich auch der Verbrauch auf. Man mtiBte hier, genau ge
nommen, von sogenannten Sprungkosten sprechen. \Venn niimlich 
die Netzbelastung tiber ein gewisses MaB steigt, so daB ein wei-
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terer Generator zugeschaltet werden muB, steigen diese Kosten so
fort auf einen bestimmten Betrag. Da aber der Schmiermaterial
verbrauch im Verhaltnis zu den anderen Kosten sehr gering ist, 
so wird man im allgemeinen keinen nennenswerten Fehler machen, 
wenn man der Einfachheit halber auch diesen Aufwand in der 
Kalkulation als feste Kosten einsetzt. 

Eine andere Kostenart, die allerdings nicht in der Erzeugung 
und Verteilung auftritt und als lOO%ig proportional anzusehen ist, 
ist die Umsatzsteuer, ferner andere Abgaben an Gemeinden, Bera
tungsgebiihren an Muttergesellschaften usw., sofern dieselben yom 
U msatz berechnet werden. Es bietet keine Schwierigkeiten, diese 
proportionalen Kosten in der Selbstkostenrechnung zum SchluB 
per kWh zuzuschlagen. 

Von den anderen Steuern sei nur gesagt, daB die Karper
schaftssteuer im Gewinnzuschlag Beriicksichtigung finden soU. 
Grund-, Hauszins- und Gewerbekapitalsteuer sind ja fix, daher 
ohne wei teres den anderen Kosten zuzuschlagen. Eine Ausnahme 
bildet lediglich die Gewerbeertragsteuer, die ebenfalls zum Teil 
gewinnabhangig ist. Man kann diesen Teil eventuell ebenfalls 
im Gewinnzuschlag beriicksichtigen, wird jedoch mit Riicksicht auf 
den in der V ersar gungsindustric in der Regel ziemlich gleich
maBigen Ertrag keinen allzugroBen Fehler begehen, wenn man 
auch diese Aufwendung als fix betrachtet und sie den anderen 
Kosten zuschlagt. 

In allen iibrigen vorkommenden Kosten (soziale Abgabcn, 
Reisespesen, Biirokosten, Porti etc.) diirften fiir ihre Erfassung 
in der Kalkulation keine allzu groBen Schwierigkeiten enthalten 
sein, so daB auf ihre Desprechung verzichtet werden kann. 



4. Die Kostenstellen. 

a) Allgemeine Vorbemerkung. 

Wie schon eingangs dieser Arbeit erwahnt, muB es Haupt
aufgabe der Kostenrechnung sein, jedem Produkt jene Kosten 
anzurechnen, die zu seiner Herstellung notwendig sind. Um nun 
diese Zuteilung sachgemaB vorzubereiten, ist es notwendig, 
die verbrauchten Kosten auf Kostenstellen zu sammeln. Professor 
Dr. F. Schmidt defilliert die Kostenstellen in seinem Buche "Kal
kulation und Preispolitik" (Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin
Wien 1930, Seite 69) folgendermaBen: "Kostenstellen sind syste
matische Sammelstellen fiir Kosten. gleicJ:ter und ungleicher Art, 
die in eine gleichariige Leistung liir die Produktion miinden .UIld 
einen einheitlichen ZuteilungsmaBstab zum Produkt und seinen son
stigen Kosten besitzen." Den Zweck und die Art der Kostenstellen 
gibt der Grundplan der SeLbstkostenberechnung des Ausschusscs 
fur wirtschaftliche F ertigung wie folgt an: 

"Die Kostenstellen in der Selbstkostenbereahnung sollen, 
wie bereits ausgefiihrt, hauptsach1ich zwei Aufgaben erfiillen: 
sie sind das Mittel, um die Kosten, die an einer bestimmten 
Stelle oder fUr einen bestimmten Zweck entstehen, zu sam
meln und mit der entsprechenden Leistung zu vergleichen, 
sie sind femer das Mittel zur Verteilung der Gemeinkosten 
auf die eigentlichen Kostentrager (Erzeugnisse und Leistung 
fiir den Verkauf und fUr eigene Anlagen). 

Eine Kostenstelle braucht nIcht immer ein Raum zu 
sein; es kann darunter auch eine Tatigkeit, z. B. die Haus
verwaltung oder das Fuhrwesen verstanden werden. U eber
haupt . kann man die Bildung einer Kostenstelle dazu be
nutzen, um die Kosten fiir irgendeinen Zweck zu sammeln 
oder zusammenzufassen, ohne daB fUr dies en Zweck eine 
besondere organisatorische Abteilung besteht." 

Der N ormalkontenplan fUr die meisten Industriezweige sieht 
bereits eine Kostenstellenrechnung vor, die entweder innerhalb 
der Buchhaltung oder auBerhalb derselben, eventuell in Form von 
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Betriebsabreehnungsb6gen, gefiihrt werden kann. Wiehtig ist hiebei 
die U mlegung cler Hilfskostenstellen auf die Hauptkostenstellen. 
Der derzeit veroffentliehte Entwurf des N ormalkontenplanes fur 
die Versorgungsbetriebe fallt in der Hinsieht stark aus clem 
Rahmen, da er ganzlieh unzulangliehe Kostenstellen vorsieht und 
auf diese den groBten Teil der Aufwendungen direkt bueht, ohne 
daB vorher die Kostenartenkonten beriihrt wurden. Fur die Selbst
kostenreehnung ist jedenfalls diese Losung v611ig unbefriedigend 
und in einem erlauternden Aufsatz hieB es, daB Kostenreehnungen 
separat auBerhalb der Buehhaltung angestellt werden sollten. Der 
Zweek des Einheitskontenplanes ist aber gerade die Selbstkosten
reehnung aller Betriebe auszurichten, urn einen Kostenvergleieh zu 
ermogliehen. In der Einleitung zu dieser Arbeit ist zur Genuge 
darauf hingewiesen worden, daB besonders in der Versorgungs
industrie eine einwandfreie Selbstkostenreehnung fur die gesamte 
Volkswirtsehaft von besonderer Bedeutung ist. SoUte der endgiiltige 
N ormalkontenplan von seinem derzeitigen Entwurf nieht ganz ent
seheidend abweiehen, so wird es wohl notwendig sein, fUr die 
Kostenreehnung auBerhalb der Buchhaltung eine ordentliche 
Kostenstellenrechnung durchzufiihren. Prinzipiell wird es sich hier
bei urn drei groBe Gruppen von Kostenstellen handeln, die je 
nach Art und GroBe des Betriebes aufzugliedern sind: 

1. Erzeugung, 
2. Verteilung, 
3. Hebedienst. 

(Wenn eventuell noch Nebenbetriebe, wie Installationsabtei
lungen oder ahnliches vorhanden sind, kommt eine weitere Gruppe 
N ebenbetriebe.) 

Die Aufteilung der Kostenarten bietet im allgemeinen hiebei 
keine al1zu groBen Schwierigkeiten. Die Abschreibungen konnen an 
Hand cler Anlagenkartei ohne weiteres auf die einzelnen Kosten
stellen verteilt werden. Hiefur kammen allerdings vor aHem die 
beiden ersten Gruppen in Frage, cla fUr den Hebedienst im allge
meinen wenig Anlagen (hochstens Strornniesser, Adressier- und 
andere- Buchungsmaschinen, eventuell Fahrzeuge etc.) in Frage 
kommen. Die Zinsen werden naeh den von den betreffenden 
Kostenstellen in Anspruch genommenen Mitteln aufgeteilt. Also vor 
allem nach den Anlagen laut Anlagenkartei und dem pro Kosten
stelle benotigten U mlaufvermogen, wobei die Stromforderungen 
zur Ganze dem Hebedienst zuzurechnen sind. Die Reparaturen 
und InstandhaItungen sollen im Betrieb bereits entsprechend der 
Kostenstelle abgerechnet werden. N och besser ware allerdings 
Feststellungdieser Aufwendungen per Anlagenteil und Auftragen 
dieser Kosten auf die Anlagenkartei, wodurch es mit der Zeit 
moglich sein wird, durchschnittliche Reparaturkosten fur die ein-
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zelnen Anlagenteile zu errechnen. Werden die in Eigenregie durch
gefuhrten Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten von einer eige
nen Montageabteilung ausgefiLhrt, so ist dieselbe als eigene Hilfs
kostenstelle aufzuziehen. Die Abrechnung geschieht dann in der 
gleichen Form, als ob es sich urn einen fremden Reparaturbetrieb 
handeln wurde. 

Die Aufteilung der Arbeitskosten kann meist weitestgehend 
direkt erfolgen. Hiebei sollen aber nicht bloB die Lohne, sonclern 
auch die Gehiilter moglichst direkt verteilt werden, urn die immer 
ungenaue Schliisselung, so gut es geht zu vermeiden. Auch bei 
den sonstigen Kosten muB oberster Grundsatz sein, dieselben so 
weit als moglich den betreffenden Kostenstellen direkt anzulasten. 
Man wird beispielsweise die Grund - und Hauszinssteuer genau nach 
den Grundstucken, die Kosten des Lohnburos nach den an den 
einzelnen Kostenstellen beschiiftigten Gefolgschaftsmitgliedern und 
iihnliches verteilen konnen. Allgemeine Angaben fur die Schlus
selung der Verwaltungskosten lassen sich hier nicht machen, diese 
mussen fur jeden Betrieb individuell vorgenommen werden. Zur 
Sammlung dieser Kosten sind wieder entsprechende Hilfskosten
stell en zu verwenden. 

. Soviel im allgemeinen uber die Kostenstellen. In den fol
genden Abschnitten werden nun die Besonderheiten der einzelnen 
Grupp en behandelt. 

b) Stromerzeugung. 

Fur Unternehmcn mit mehreren Werken ist es notwendig, fur 
jedes einzelne \Verk eine Kostenstelle einzufuhren. Die Aufwen
dungen fur Dienstwohngebiiude sind dieser Kostenstelle ebenfalls 
zuzurechnen, soweit es sich urn Dienstwohnungen fur die in diesem 
Werk Beschiiftigte handelt. 

Ein besonderer U nterschied ist zwischen Laufkraft - und 
Speicherwerken zu machen .. Wiihrend namlich beim Laufkraftwerk 
die gesamte maschinelle und bauliche Anlage derart dimensioniert 
sein muB, daB sie die notwendige Spitzenleistung, auch· wenn 
dieselbe nur kurzfristig auf tritt, hervorbringen kann, besteht diese 
Notwendigkeit beim Speicherkraftwerk nur bei einem Teil der 
Anlagen. Die elektrische Energie liiBt sich im groBen bekanntlich 
nicht speichern. Urn diesen Nachteil teilweise wettzurnachen, spei
chert tIDan die Energie des Wassers in Staubecken, aus welchen 
nach Bedarf das Wasser zu den Turbinen zur Energieumwandlung 
weitergeleitet wird. 

Betriebswirtschaftlich mjissen hiebei wahl zwei Anlagengruppen 
auseinandergehalten werden: erstens der Stausee mit seinen 
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Mauern, Wehreinrichtungen etc., und zweitens das Kraftwerk als 
solches, beginnend etwa mit der Entnahmeleitung aus dem Stausee. 
Erstere Anlagengruppe gIeicht einem Rohmateriallager, in welches 
das Rohmaterial nach dem naturlichen Anfall eingelagert und bci 
Bedarf entnommen werden kann. Die Energiespitzenentnahmen 
haben mit der GroBe des Lagers praktisch nichts zu tun. Die 
GroBe des Speichers und damit seine Kosten sind abhangig ryon 
der abzugebenden Gesamtenergiemenge. Betriebswirtschaftlich 
heiBt das, daB diese Kosten durch einfache Division auf die 
kWh umgelegt werden konnen. Fur die U mlegung der Kosten des 
ubrigen Kraftwerks mussen hingegen ganz andere Methoden an
gewandt werden. Bei Speicherwerken, die eigene Pumpwerke zum 
Hochpumpen von "Vasser in den Stausee besitzen, mussen natiir
lich diese Anlagen dem Speicher zugerechnet werden, da sie wieder 
mit der Entnahmeleistung nichts zu tun haben. Mit diesen U eber
legungen wird zwar etwas vorausgegriffen, da die U mlegung der 
Kosten auf den Kostentrager erst im nachsten Abschnitt behandelt 
wird, doch schien dies notwendig, um die Auseinanderhaltung der 
Kostenstellen "Speicherung" und "Kraftwerk" bei Staukraftwerken 
klar begrunden zu konnen. 

c) Die Stromverteilung. 
Diese Kostenstelle wird wieder unterteilt in Hochspannungs

leitungen etwa uber 6 kV, Mittelspannungsleitungen von 380 V 
bis 6 kV und Niederspannungsleitungen. Die Transformatoren samt 
den dazugehorigen Stationen und U mspannwdken konnen ebenfalls 
als eigene Kostenstelle aufgefaBt werden, ansonsten werden sie 
den Leitungen zugeschlagen. 

Die U nterteilung kann naturlich bei groBen Leitungsanlagcn 
viel weiter gehen. So kann man beispielsweise jedes Niederspan
nungsnetz oder jede groBere Hochspannungsleitung als eigene 
Kostenstelle aufziehcn. Es ist dies ganz von den Bedurfnissen 
des einzelnen Betriebes abhangig. Andererseits konnen auch Ge
biete mit ahnlicher Verbraucherstruktur zusammengefaBt werden, 
etwa Gebiete mit bauerlicher Bevolkerung und entsprechend schwa
cher Besiedlung und dichtverbaute Stadtgebiete. Jedenfalls ist eine 
weitgehende U nterteilung fUr den Leiter des U nternehmens sehr 
aufschluBreich, da er dadurch in die Lage versetzt wird, interne 
Kostenvergleiche anzustellen. 

Die Aufteilung der Kosten - es handelt sich ja in cler Haupt
sache urn Abschr~ibung, Verzinsung, Instandhaltung und anteilige 
Verwaltungskosten - erfolgt wie zu Beginn dieses Abschnittes er
wahnt. Eine Kostenart von besonderer Eigenart tritt bei der Ver
teilung ,allerdings auf, es sind dies die Leitungsverluste. Denn bei 



emer einwandfreien Kostenrechnung mussen die Verlust·kWh be· 
wertet und auf die entsprechenden Kostenstellen der Verteilung 
umgelegt werden. Zu uberlegen ware vor aHem, ob es sich hiebei 
urn fixe oder proportionale Kosten handelt. Nach dem Ohms chen 
Gesetz, welches lautet: "Elektromotorische Kraft = Wider stand 
X Stromstarke", wachst die elektromotorische Kraft Ztlr Ueberwin· 
dung eirtes bestimmten \Viderstandes proportional mit der Strom· 
starke. J e groBer also ein durch eine Leitung flieBender Strom, 
desto hoher die Verluste. N ach diesem Gesetz haben also die 
fur die Erzeugung des Verlustes aufgewandten Kosten rein pro· 
portionalen Charakter. Dies trifft jedoch bloB fur jenen Teil Ides 
Verlustes zu, der sich auf Grund des Ohmschen Gesetzes ergibt. 
N eben diesem treten aber in den N etzen sogenannte Leerlaufs· 
verlustc auf. Das ist die Summe aller Stromverltlste, welche auch 
<lann entstehen, wenn gar kein Strom abgenommen wird, sondern 
die Leitungen und U mformer lediglich unter Spannung stehen. 
Sie bestehen in der Hauptsache aus den sogenannten Eisen· oder 
Leerlaufsverlusten bei den Transformatoren, dem Eigenverbrauch 
der Zahler und schlieBlich aus eventuell vorhandenen Erdschlussen. 
Die Trafoleerlaufsverluste spielen besonders eine Rolle, wenn tiber· 
dimensionierte oder schlecht ausgenutzte Umspanner sich im Netze 
befinden. Die Zahlerleerlaufsverluste konnen· beim Kleinkonsum 
ebenfalls eine heachtliche Rolle spielen. Wenn man bloB einen 
Eigenverbrauch pro Zahler von 11/2 Watt annimmt, so ergibt 
dies im Monat zirka 1 k\Vh. Bei einer Monatskleinabnahme von 
5 kWh ergibt sich hieraus allein schon ein 20% iger Verlust. Die 
im Niederspannungsnetz vorkommenden Erdschlusse sind eine wei· 
tere U rsache von Verlusten. Dieselben .zu beziffern, fallt aUerdings 
:schwer, da sie ja eigentlich Storungen sind, die in gutgewarteten 
N etzen nicht auftreten sollten. 

Die sogenannten Leerlaufsverluste sind also ausgesprochen 
fixe Kosten und konnen deshalb den anderen Kostenarten der 
Kostenstellen ohne weiteres zugeschlagen werden. Anders verhalt 
es sich mit den Verlusten auf Grund des Ohmschen \Viderstandes. 
Diese Kosten kom'lllen zwar auch auf die Kostenstellen, mussen je· 
doch bei der Umlegung auf den Kostentrager ganz gesondert be· 
.handelt wer,den, da es sich, wie erwahnt, um ausgesprochen pro· 
portionale Kosten handelt. 

d) Hebedienst. 
Der Kostenstellengruppe j;Hebung" gehoren die Zahler, 

Schaltuhren, Maxigrafen und sonstige beim Konsumenten befind· 
lichen MeBgerate an. Ferner ersc:heinen ihier die Kosten des Strom· 
inkassos, cler Stromverrechnung und eventuell der Strombuch· 
llaltung (Kontokorrent etc.). 
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Hier stehen an erster Stelle die Kostenarten "Gehalter" und 
"Lohne". Aber auch Verzinsung und Abschreibung, vor allem 
auf die Zahler, Buromaschinen etc., erscheinen auf dieser Kosten
stelle. 

N ach stark vertretener Ansicht waren die Zahler zur Kosten
stelle "Stromverteilung" zu rechnen, wo man sie vom rein techni
schen Standpunkt auch einordnen kann. Fur die Kalkulation ist 
es jedoch richtiger, wenn die Zahlerkosten unter der Kostenstelle 
"Hebung" erscheinen, da die Umlegung der hier gesammelten 
Kosten auf den Kostentrager ganz verschieden von denen der 
Stromverteilung erfolgen muB. 

Wahrenddie Stromerzeugungs- und Verteilungskosten in cincr 
im nachsten Absatz noch naher zu erorternden Weise direkt auf die 
erzeugte kWh umgelegt werden, mussen die Hebungskosten zumin
dest vorerst auf die Konsumenten aufgeteilt und den eigentlichen 
Stromerzeugungs- und Verteilungskosten erst zum SchluB zuge
schlagen werden. Die Hebungskosten entstehen ja, gleichgiiItig, ,ob 
viel oder wenig Strom abgenommen wi I'd , sie entstehen in der 
Hauptsache pro Abgabestelle. 

Auf die Zahler ist die U eberlegung, die fUr die anderen 
Hebungskosten ,gilt, allerdings nicht ganz zutreffend, da ihre GroBe 
und in Verbindung damit auch weitestgehend ihre Kosten von den 
Belastungsspitzen abhangen, also ahnlich jenen der Leitungen. Fur 
ihre Stuckzahl hingegen ist die Anzahl der Abgabestellen maB
gebend. Da aber in erster Linie die Anzahl der Zahler innerhalb 
von bestimmten Konsumentengruppen 'flir die Kostengestaltung ;mit
bestimmend ist, erscheint es richtiger, die Strommesser in die 
Kostenstellengruppe "Hebung" miteinzubeziehen. 

Diese Kostenstelle muB unterteilt werden in Klein-(Licht-)
Konsumenten, Kraftabnehmer, GroBabnehmer usw. Man kann auch 
weiter unterteilen in Abnehmer in stadtischen Bezirken und hind
liche Konsumenten. Dies ist notwendig, urn die Hebungskosten flir 
die einzelnen Konsumentengruppen moglichst einwandfrei erfassen 
zu konnen, denn eine genaue Kostenrechnung braucht diese Zif
fern. Diehierbei ermittelten Kosten werden, wie bereits erwaJmt, 
zuerst pro Abnahmestelle innerhalb einer Abnehmergruppe berech
net und den ubrigen Kosten per erzeugte kWh in del' \Veise zu
geschlagen, indem man die Hebungskosten innerhalb del' betref
fenden Konsumentengruppe (die unter U mstanden auch nur ein 
einziger GroBabnehmer sein kann) durch die abgegebene kVlh 
dividiert. 

Es mag vielleicht etwas zu weitgehend anmuten, wenn HiI' die 
Umlegung del' Hebungskosten, die ja, wie aIle ubrigen Kosten 
von Wasserkraftwerken, durchaus fixen Charakter haben, eine et
was umstandliche und von der Umlegung der iibrigen Kosten ab-
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weichende Methode gewahlt wird. Dies ist aber durchaus gerecht
fertigt, wenn man sich yor Augen halt, einen wie groBen Teil bei 
manchen Konsumentengruppen· gerade diese Kosten vom Cesamt
aufwand ausmachen. 1m Kleinkonsum sind beispielsweise Monats
verbrauche von 3 bis 6 kWh durchaus keine Seltenheit. Bei 
einem reinen Arbeitstarif von angenommen RM 0.30/kWh ergibt 
das eine Monatseinnahme von RM -.90 bis RM 1.80. Bei Klein
abnehmern durfte etwa die Halfte dieser Einnahmen auf Hebungs
kosten entfallen, wahrend bei GroBabnehmern die Hebungskosten 
bloB einen oft verschwindenden Anteil der Gesamtkosten betragen. 
Gerade dieser U nterschied in der GroBe dieser Kosten bei den 
einzelnen Konsumentengruppen macht eine genaue Rechnung und 
einwandfreie U mlegung notwendig. 

e) Die Verwaltung. 

Wenn der groGte Teil der in einem Wasserwerk auftretenden 
Kosten in die vorgenannten Kostenstellengruppen aufgeteilt wurde, 
werden schlieBlich gewisse Aufwendungen ubrig bleiben, die keine 
Hauptkostenstellengruppe direkt betreffen. Dies werden in erster 
Linie Verwaltungskosten sein, ferner gewinnabhangige "andere 
Steuern" und betriebsfremde (nach Schmalenbach neutrale) Auf
wendungen. 

Die Verwaltungskosten werden auf einer Hilfskostenstelle ge
sammelt und dann nach eincrl1. bestimmten Schlussel auf die ein
zelnen Kostenstellen umgelegt. Schwierig ist hierbei die Wahl 'c1es. 
gerechten Verteilungsschlussels, ,da so verschiedene Kostenstellen, 
wie Stromerzeugung, -Fortleitung und Hebung, belastet werden 
sollen. Am bestcn durften die den einzelnen Kostenstellen ange
last-eten Lohne und GehaJter als U mlegungsmaBstab dienen. \Vie 
bereits friiher erwahnt, sollen moglichst viele Kosten den cinzelnen 
Kostenstellen direkt zugeteiIt werden, so daB fUr die Aufteilung 
durch Schlusselung ein verhiiltnismaBig geringer Teil verbleibt. 

Die gewinnabhangigen Steuern, vor allem wohl Korperschaft
oder Einkommensteuer und Gewerbeertragsteuer konnen entweder 
bei den kalkulatorischen Zinsen aufdas Gesamtvermogen Beruck
sichtigung finden, oder sie werden in der Selbstkostenrechnung 
uberhaupt nicht in Ansatz gebracht und finden dann in einem 
entsprechend hoheren Gewinnzuschlag ihre Deckung. Werden diese 
Steuern auf der Kostenstelle "Verwaltungskosten" gesammelt, so. 
muB zumindest ihre Aufteilung auf die einzelnen Hauptkosten
stellen nach dem betriebsnotwendigen Kapital derselben erfolgen, 
was letzten Endes auf dasselbe hinauskommt, wie wenn man die
selben gleich in die kalkulatorischen Zinsen miteinbezieht. Schwie
rig ist hiebei, besonders bei Vorkalkulationen, die Schatzung der 
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Einkommensteuer, da bei ihr zufolge der Progression del' Pro
zentsatz variiert. Allerdings kommt ja die Einkommensteuer als 
Aufwcndung bei \Vasserkraftwerken seltener vor, da infolge del' 
hohen Kapitalintensitatdie Kapitalgesellschaft, in erster Linicdie 
Aktiengesellschaft, die gegebene Gesellschaftsform sein diirfte. 

Die Grund - und Vermogensteuer, sowie die Aufbringungs
umlage, konnen auf Grund ,del' Anlagenkartei, auf del' auch die 
Einheitswerte eingetragen sein sollen, auf die Kostenstellen ver
teilt werden. Die U msatzsteuer, eventuelle yom Stromverkauf be
rechnete Gemeindeabgaben, ferner Skonto, Rabatte etc., sind als 
Erlosminderung yom Umsatz direkt abzusetzen, finden daher in 
der eigentlichen Selbstkostenrechnung keine Beriicksichtigung. 

Die betriebsfremden Ausgaben kommen ebenfalls nicht in 
Ansatz. 1st dem Werk eine eigene Installationsabteilung ange
gliedert, so sind die Kosten hiefiir auf einer eigenen Kostenstelle 
zu sammeln, wobei auch entsprechende Verwaltungskosten umzu
legen sind. Die gesamten so gesammelten Kosten sind den Er
tragendieser Abteilung gegeniiberzustellen. Ebenso ist mit son
stigen angegliederten Betrieben zu verfahren. 
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5. Der Kostentrager. 
a) Das Belastungsdiagramm. 

Die von einem Elektrizitatswerk hochstmogliche zu leistende 
Jahresarbeit wird bestimmt durch seine Ausbauleistung. Es kann 
z. B. ein Werk von 100 kW ausgebauter Leistung im Hochstfall 
100 X 8.760 = 876.000 kWh jahrlich erzeugen. 100 ist hierbei die 
ausgebaute Leistung in kW und 8.760 ist die Stundenzahleines 
Jahres (24 X 365). Diese Jahresleistung kann durch ein Rechteck 
dargestellt werden, dessen Grundlinie die 8.760 Stunden und dessen 
Hohe die ausgebaute Leistung darstellt. Die Fliiche dieses Recht
ecks ist dann die groBtmogliche J ahresarbeit. 

Bei einem Wasserkraftwerk wird die groBtmogliche Leistung 
bestimmt durch die Jahreswasserspende. Laufkraftwerke werden 
in der Regel etwa in den Monaten Dezember, Jiinner und Februar 
durch das in diesen Monaten auftretende Niedestwasser nicht in 
der Lage sein, mit ihrer voUen ausgebauten Leistung zu arbeiten. 
Die Fliiche des oben erwahnten Rechtecks muB um jene .Arbeit 
verringert werden, die sich durch den MinderzufluB des Wassers 
ergibt. Das Diagramm fUr die von einem Laufkraftwerk maximal 
zu leistende J ahresarbeit sieht etwa wie folgt aus: 

8760Ja hresslunden 

Abb. 3. 

Die von einem Wasserkraftwerk tatsiichlich geleistete Jahres
arbeit hiingt aber nicht bloB von seiner ausgebauten Leistung und 
der Wasserspende ab, sondern wird vor allem von der Abnahme
belastung beeinfluBt. N ach dem heutigen Stand der technischen 
Entwicklung ist es nicht moglich, die elektrische Energie in groBen 
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Mengen zu speichern. Das bedeutet, daB das Elektrizitatswerk in 
jedem Augenblick jene elektrische Energie erzeugen muB, die 
gerade gebraucht wird. Die GroBe der Anlagen muB derart be
messen sein, daB damit die wahrend eines Jahres auftretenden 
hochsten Abnahmespitzen gedeckt werden konnen. Je hoher diese 
Spitz en im Verhaltnis zur Gesamtleistung sind, desto ungiinstiger 
wird die Ausnutzung eines Elektrizitatswerkes sein. 

Das Elektrizitatswerk wird durch die vielen in der Art ihrer 
Abnahme sehr verschiedenen Verbraucher elektrischer Arbeit eine 
in ihrer Bohe stets geanderte Belastung je Tages- und Jahreszeit 
erfahren. Wenn wir uns diese Belastungen wah rend eines Tages. 
in ein Diagramm einzeichnen, so erhalten wir fur einen Wintertag 
etwa folgende Kurve: 

Abb. 4. 

Von Mitternacht fallt die Belastung noch wiihrend elmger 
Stunden, um dann gegen Morgen langsam anzusteigen. Zwischen 
6 und 8 Uhr vormittags wird die Belastungskurve steiler ansteigen, 
da del' Kraftverbrauch fUr Gewerbe und Industrie sich gel tend 
macht, und urn Mittag folgt dann, der Mittagspause diesel' Gruppe 
entsprechend, eine Absenkung. Nach dieser Pause findet ein neuer
licher Anstieg dieser Kurve statt, der zur Zeit der Dammerung 
immer steiler wird und schlieBIich wird das Maximum, "die Spitze", 
dann erreicht, wenn die Kraftversorgung mit der Beleuchtung 
zusalIlmenfallt. J e mehr Beleuchtung, desto starker wird diese 
Spitze in Erscheinung treten. Mit SchluB der Arbeit in den 
Fabriken werden die Motoren abgestellt, die Buros und Kauf
laden schlieBen und die Belastung fallt stetig, wie es im Dia
gramm zum Ausdruck kommt. 
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Die Fliiche OAB 24 steIlt die von dem Kraftwerk tatsiichlich 
. geleistete Tagesarbeit in kWh dar. Die Diagramme ~i.ndern sich 
natiirlich tiigIich. Man kann dasselbe je Tag' aus Karton aus
schneiden und hintereinander in einem Kiistchen zusammenstellen 
und erhiilt auf diese Weise ein sogenanntes Belastungsgebirge, 
das jedes Elektrizitiitswerk herstellen sollte, um in seine schwan
kenden Belastungsverhaltnisse Einb~ick zu gewinnen. 

Verwandelt man die durch die BeIastungskurve entstandene 
Fliiche OAB 24 in das fIiichengleiche Rechteck OCD 24 m~t 
derselben Grundlinie, dann stellt die Hohe OC den Mittelwert 

.aIler Ordinaten dar, also die mittlere Belastung. Werden diese 
Mittelwerte einem Jahresbelastungsdiagramm zugrunde gelegt, so 
wird sich etwa folgendes Bild ergeben: 

G~~--+--4~~~HL~~~~~~--r-~~1 
E 

Nov. Dez. Jan. Feb. Miirz April Mai Juni 
1*-_________ 876Q$JJJn..-=d=e=n=--_____ ~ 

Abb. 5. 

Die untere Kurve BC wird hiebei als die Tagesmittelkurve 
Konstruiert. Die schraffierte Fliiche ABCD steHte dann die ge
samte wiihrend des Jahres geleistete Arbeit dar. Man kann auch 
diese Arbeit durch ein flachengleiches Rechteck AEFD auf der 
gleichen Basis (8.760 Stunden) darstellen. Die Rohe zeigt dann 
jene Belastung an, mit welcher das Elektrizitatswerk gleichmiiBig 
das ganze Jahr hindurch arbeiten miiBte, urn dieselbe Energie 
zu erzeugen. 

Die Ordinaten in dem Diagramm ABCD sind Mittelwerte der 
24stiindigen Belastung, die Tagesleistungsspitzen liegen natiirlich 
wesentlich hoher. Tragen wir diese ebenfalls als Ordinaten in 
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unser Diagramm ein, so erhalten wir die Kurve GH, die etwa 
parallel zu der ersten Kurve verlaufen durfte. Diese Kurve enthiilt 
nun als Ordinate JK das hoehste Belastungsmaximum des Werkes 
wiihrend eines Jahres. Diese Maximalbelastung ist senr wiehtig, 
da dureh sie die Leistungsobergrenze und damit die GroBe des 
Elektrizitatswerkes bestimmt wird. Dieses Belastungsmaximum ist 
aueh fUr die Kostengestaltung von aussehlaggebender Bedeutung, 
da von der durch sie bestimmten \Verksausbauleistung fast die 
gesamten anderen Kosten abhangig sind. 

Wenn das Werk mit der Hochstbelastung (JK) in kW ~as 
ganze J ahr gearbeitet hatte, dann ware von ibm eine Arbeit gc,
leistet ;worden, idie durch das Rechteck ALMD ihre DarsteUung 
findet. Die tatsaehlieh geleistete Arbeit wird, wie erwiihnt, durch 
das Rechteck mit gleicher Basis AEFD versinnbil:dlicht. Das 
Verhaltnis dieser beiden Flaehen, also 

AEFD _ jiihrlich tatsachlich erzeugte kWh 
ALMD - maximale Belastung in kW X 8.760 

wird als "Belastungsfaktor" bezeichnet. 
Da die beiden Rechteeke uber derselben Grundlinie errichtet 

sind, verhalten sich ihre Flachen so wie ihre Hohen. Daher ist 
auch der 

B 1 f k mittlere Jahresbelastung (AE) in kW 
e astungs a tor = . . 

maxlmale Belastung (AL) III kW. 

Da die groBten auftretenden J ahresbelastungsspitzen eines 
Ele;ktrizitatswerkes naturlich nicht genau vorauszusehen sind und 
auBerdem auch im Verlaufe der Jahre Schwankungen auftreten 
werden, imuB aus Grunden der Betriebssieherheit die Ausbau
leistung des Werkes im allgemeinen gl"oBer sein, als dem tatsach
lich ,auftretenden Beiastungsmaximum entsprechen wiirde. 

Die installierte Maschinenleistung in kW sei durch die Ordi
nate AN dargestellt. Die yom Werk auf Grund seiner Ausbau
leistung hochstmogliche Jahresarbeit zeigt dann die Flache des 
Rechtecks ANQD. Das Verhaltnis der auf Grund der installierten 
Leistung hochstmoglichen Arbeit zur tatsachlichen Arbeit heiBt 
Ausnutzungsfaktor ,aiso 

AEFD tatsachlich geleistete Arbeit in kWh 
= ANOD installierte Leistung in kW X 8.760 

AE mittlere Belastung in kW 
= AL installierte Leistung in kW 

An Stelle des Rechtecks AEFD 'kann auch das flachengleiche 
Rechteck AN PO errichtet wel"den, des sen Hohe die ausgebaute 
Werksleistung ist. Die Grundlinie gibt dann die Anzah! der Stun
den an, wahrend welcher die installierte Leistung arbeiten miiBte, 



urn die tatsachliche Jahresarbeit zu leisten. Die Stunden werden 
Benutzungsstunden der Anlage genannt und sie errechnen sich: 

tatsachlich geleistete Jahresarbeit in kWh 
installierte Maschinenleistung in kW. 

Der Ausnutzungsfaktor, bzw. die Benutzungszeit ist fUr die 
Beurteilung der Rentabilitat eines Werkes von ausschlaggebender 
Bedeutung. In Verbindung mit den beirn Verkauf der elektrischen 
Arbeit erzielten Preisen bilden sie das Urn und Auf der Erlosseite 
in der Erfolgsrechnung von Elektrizitatswerken. 

Zurn Unterschied von kalorischen Werken rnuB bei hydrau
lischen Anlagen berticksichtigt werden, daB die installierte Leistung 
nur im AusmaBe der J ahreswasserspende ausgentitzt werden kann. 
Zur Beurteilung der Ausnutzung muB daher die auf Grund der 
Jahreswasserspende mogliche Jahresarbeit (siehe Abbildung 3) zur 
tatsachlich geleisteten J ahresarbeit ins Verhaltnis gesetzt werden. 
Ein Wasserkraftwerk, das eine in Abbi1dung 5 gezeigte mittlere, 
bzw. maximale Jahreshochstbelastungslinie aufweist, konnte alIer
dings seine Ausbauleistung niernals ausntitzen, da wahrend der 
Winterrnonate, in denen die Hochstleistungen auftreten, eine AllS
nutzung zufolge der geringen Wasserspende nicht moglich ist. Die 
GroBe eines solchen Werkes mtiBte man entweder auf die niederste 
Jahreswassermenge abstellen, oder ftir die Winterspitzen die 
Energie anderwarts beziehen. 

Bei schlechten Absatzverhaltnissen kann es nattirlich vorkom
!men, daB die Ausbauleistung eines Werkes nicht erreicht wird, 
da man beim Bau der Anlagen 'die Leistung derart bemessen muB, 
(laB eine in der Zukunft liegende Entwicklung moglich ist. 

Die Belastungsverhaltnisse, wie sie in einem Elektrizitatswerk 
wahrend eines Jahres auftreten, konnen auch noch: auf eine andere 
Weise dargestellt werden. Es sei hier die Methode von Lynen 
erwiihnt, die ebenfalls in der einschlagigen Literatur zu finden ist. 
Wenn man die Flache des Tagesbe1astungsdiagramms in sehr 
schmale Streifen zerlegt und die gesamten Streifen der 365 Tage, 
ihrer GroBe nach geordnet, aneinanderreiht, so erhalt man das 
"geordnete Jahresbelastungsbild" und "die Benutzllngslinie" (Ab
bildung 6). 

Die Flache ABCD stellt wieder die vom Elektrizitatswerk 
wirklich geleistete J ahresarbeit dar; die Ordinate AB ist die 
Jahreshochstleistung, die flir die GroBe des Werkes maBgebend ist. 

Das flachengleiche Rechteck auf g:1eicher Basis AEFD stellt 
ebenfalls ,die tatsachlich geleistete Arbeit und AE die mittlere 
Belastung dar. Die Flache des Rechtecks ABGK ist ebenfalls 
gleich der Flache ABCD; die Hohe desselben ist die Maximal
bclastung und die Basis AK die Benutzungszeit T. 

Das geordnete Jahresbelastungsbild gibt deshalb einen sehr 
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guten Einblick in die Belastungsverhiiltnisse, weil aus ihm sofort 
zu ersehen ist, wieviele Ausnutzungsstunden die einzelnen kW an 
installierter Maschinenleistung wiihrend eines Ja:hres haben. 

Da, wie bereits frtiher erwiihnt, aile in einem Wasserkraftwerk 
auftretenden Kosten praktisch als fix zu bezeichnen sind, ist es 
klar, daB ,getrachtet werden muB, die Jahresbenutzungszeit T mag
lichst groB zu gestalten, damit sich die fixen Kosten auf cine mag
lichst groBe Anzahl von abgegebenen kWh verteilen. 

~l~~~~~~~~~~~~~ 
~--------------~~~~~~~--------------~~ 

Abb. 6. 

Die Benutzungszeit T wird urn so groBer, je flacher das Be
lastungsdiagramm ist und je niedriget die Jahresmaximalbelastung 
liegt. Durch geeignete Tarifbildung muB den Abnehmern der An
Teiz geboten werden, ihre Anlagen wiihrend einer moglichst groBen 
Zeit des Jahres zu nutzen. AuBerdem konnen durch Sondertarife, 
z. B. durch Abgabe von besonders ermaBigtem N achtstrom, die 
Taler des Belastungsdiagramms weitgehendst ausgefiiIlt werden. 

An Hand des geordneten Jahresbelastungsbildes kann auch er
Technet werden, bei welcher Nutzungszeit es rationeller erscheint, 
"den Strom von anderen, eventuell kalorischen Werken, zu beziehen. 
Da letztere im Verhaltnis zur Ausbauleistung im allgemeinen ge
ring ere feste Kosten haben, wird bei Ihnen eine Rentabilitat auch 
noch bei niedrigerer J ahr~sbenutzungsdauer moglich sein. 

In der angestrebten Verbundwirtschaft des gesamten grof3-
deutschen Raumes werden solche Erganzungsmoglichkeiten zwi-
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schen den Wasserkraftwerken der Alpen und den groBen kalori
schen Werken des mitteldeutschen Braunkohlengebietes vorhan
den sein. 

Bei Verbundbetrieb von mehreren Wasserkraftwerken istes 
meist so, daB mehrere Laufkraftwerke mit einem saisonalen Stall
kraftwerk zusammenarbeiten. Dadurch ist es moglich, daB die 
Laufkraftwerke wahrend der meisten Jahresstunden die Strom
versorgung iibernehmen; das Staukraftwerkwird bloB 2ur Deckung 
der Spitzen herangezogen. Diese Spitzendeckung kommt vor allem 
in den Wintermonaten in Frage, wo den auftretenden Hochst
belastungen diegeringste Leistungsfahigkeit der Laufkraftwerke 
infolge der niedrigen Wasserstande gegeniibersteht. Die Stau
kraftwerke sind deshalb gekennzeichnet durch sehr groBe Aushau
leistungen, die in gar keinem Verhaltnis stehen zur mittleren 
J ahreswasserspende der von ihnen genutzten Wasserkriifte. Die 
J ahresnutzungsdauer ist daher bei solchen Werken sehr gering 
und die erzeugte Energie entsprechend teuer. Da aber meist die 
Moglichkeit besteht, die erzeugte Spitzenenergie entsprechend teuer 
zu verkaufen, ist die Rentabilitat solcher \Verke dennoch .gewiihr
leistet. 

b) Die Moglichkeit der Umlegung der Kosten 
auf den Kostentrager. 

Grundsatz jeder Kostenrechnung muB sein, jedem Erzeugnis 
jene Kosten zuzurechnen, die zu seiner ,Herstellung notwendig 
waren. Bei Elektrizitatswerken wil'd ein in seiner Leistung vollig 
einheitliches Produkt, namlich die kWh hergesteUt und es liegt 
die Annahme nahe, daB auch. die fUr die Erzeugung aufgewandten 
Kosten fUr jede kWh dieselben sein \IUiiBten. Die Elektrizitats
werke werden deshalb heute nocb. vielfacn in der betriebswirt
schaftlichen Literatur als die Idealfalle fiir die Divisionskalkulation 
aufgefaBt, d. h. es werden die gesamten wahrend eines Jahres auf
gelaufenen Kosten durch die Anzahl der erzeugten kWh dividiert, 
urn zu den Erzeugungskosten pro kWh zu kommen. Hierblei 
konnen die auf den verschiedenen Kostenstellen gesammelten Auf
wendungenebenfalls getrennt umgelegt werden, so daB man die 
Erzeugungs-, die Verteilungs- und die Hebungskosten pro kWh 
feststellen kann. Es zeigt sich bereits oei dieser einfachen Divi
sionsmethode, daB die Selbstkosten eines bestimmten Werkes urn 
so niedriger sein werden, je mehr kWh pro Jahr erzeugt werden, 
d. h. also, je hoher die Jahresbenutzungsstunden des Werkes 
sind. Wie bereits in den friiheren Kapiteln ausgefiihrt, sind ;die 
bei einem Wasserkraftwerk auftretenden Erzeugungs- und Vertei
lungskosten Idurchwegs fester Natur. Sie sind mit ihren groBten 
Posten (Verzinsung, Abschreibung, Reparatur) proportional zur 
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instaUierten Leistung, aber auch aIle anderen Kosten sind weitest
gehend abhangig von der WerksgroBe, wobei allerdings gesagt 
werden kann, daB die Kosten je kW Ausbauleistung bei groBen 
Werken im allgemeinen kleiner sind, als bei kleinen Werken. Man 
kann daher folgende Gleichung aufsteUen: 
J ahresgesamtkosten = Installierte Leistung in kW X Kosten pro kW 
und :die 

Kosten pro kWh = 
installierte Leistung in kW 
wirkliche Jahreserzeugung in 

X Kosten pro kW; 
nun ist ,die 

kWh 

wirkliche Jahreserzeugung in kWh J ahresbenutzungsdauer = 
installierte Leistung in kW. 

Man kann daher in obiger Gleichung auch einsetzen:. 

K kWh Kosten pro kW 
osten pro = . 

Jahresbenutzungsdauer III Stunden. 
Die Erzeugungskosten pro kWh sind also direkt proportional 

den Kosten pro kW und verkehrt proportional den Ausnutzungs
stunden. 

Die Divisionsmethode hat den groBen Vorteil der Einfachheit. 
Zum Zwecke des Betriebsvergleichs sind damit sehr gute Ergeb
nisse zu erzielen. Man darf hierbei allerdings bloB gleichartige 
\Verke vergleichen. Eventuell Laufkraftwerke miteinander, da sich 
bei Staukraftwerken durch hahere Ausbaukosten pro kW und ver
haltnismaBig geringere Jahresnutzungsstunden viel hahere Kosten 
pro kWh ergeben werden. 

Will man abel' die Selbstkostenrechnung als Grundlage fur 
die Preiskalkulation verwenden, so eignet sich die Divisionskalku
lation schon nur mehr in bestimmten Fallen, namlich dann, wenn 
das Werk bloB einencider einige gleichartige Abnehmer hat. 
Gleichartig sind Abnehmer, die etwa dieselbe Anzahl von kWh 
per Jahr verbrauchen, auBerdem dieselben Ausnutzungsstunden 
haben und den Strom auch zur gleichen Zeit abnehmen. Diesc 
Gleichartigkeit rechtfertigt einen gleichen Strompreis, der auf 
Grund del' Divisionskalkulation ermittelt werden kann. 

Hat ein Elektrizitatswerk verschiedene Abnehmer, z. B. Kraft-, 
Licht- und Warmeabnehmer, so wi I'd die Divisionskalkulation keine 
U nterlagen fUr die gerechte Tariferstellung bieten. Es kann bloB 
gesagt .werden, daB der Tarif dann maglichst so erstellt werden 
muB,. daB die Summe aller Einnahmen die Gesamtjahresaufwen
dungen deckt. Der Strompreis wird sich wahrscheinlich nur nach 
der Nutzenschatzung des Konsumenten richten. Hinzu kommt 
noch, daB. es durcbaus keineneinheitlichen Marktpreis iiir elek
trische Energie geben kann, da die Gestehungskosten in einzelnen 
Gebieten ganz verschieden sind. 
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Schmalenbaeh vertritt in seinem Bueh "Selbstkostenreehnung 
und Preispolitik" den Standpunkt, daB bei der Selbstkostenrech
nung die fixen Kosten tiberhaupt nicht zu beriicksichtigen seien, 
solange ein Werk nicht voll ausgenutzt ist. Diese seien einmal 
vorhanden und treten auch auf, wenn nicht produziert wi rd. J edes 
Erzeugnis, das hergestellt wird und das man tiber den proportio
nalen Kosten verkaufen kann, hilft einen Teil' der fixen Kosten 
tragen. Der tatsachliehe Preis wird dann zwischen diesen pro
portionalen Kosten und einem Hochstwert liegen, der durch die 
Nutzenschatzungdes Konsumenten bestimmt wird. Der giinstigste 
Preis flir diesen Betrieb wird dann derart sein, daB gerade so
viele Abnehmer das Produkt kaufen, um das Werk voll ausnutzen 
zu konnen. Urn nun moglichst viele Konsumentenkreise zu er
fassen und hiedurch seinen Betrieb voll auszunutzen, empfiehlt 
Schmalenbach die Anwendung verschiedener Preise, deren Fest
setzung nattirlich nicht auf Grund der Selbstkostenrechnung, son
dern auf Grund der Nutzenschatzung der Kunden erfolgt. 

W ollte man diese Kalkulationsmethode bei Elektrizitatswerken 
anwenden, so ware bei kalorischen Werken die Preisuntergrenze 
clurch die proportional en Kosten, also vor aHem die Brennstoff
kosten, bestimmt. Bei vVasserkraftwerken, die ja wie bereits mehr
fach erwahnt, tiberhaupt keine proportionalen Kosten haben, ware 
dann die Preisuntergrenze gleich Null, d. h. mit anderen Worten, 
daB also tiberhaupt keine Selbstkostenrechnung notwendig sci. 

Auf die Dauer kann aber kein Unternehmen unter seinen ge
samten Selbstkosten (also proportionalen und fix en Kosten) ver
kaufen. In einer Volkswirtschaft, wo dies in groBerem U mfange 
geschieht, wird eine Art Ausverkauf eintreten, da mehr verbraueht 
als produziert wird. Aus diesem Grunde schon ist es unbedingt 
notwendig, daB sich jeder Betrieb tiber seine gesamten Selbstkosten 
im klaren ist und daB diese die Grundlage flir eine gesunde .und 
dauemde Preispolitik sein mtissen. 

Ftir Elektrizitatswerke sollen die Selbstkosten aber nicht bloB 
die Preisuntergrenze, sondern tiberhaupt den MaBstab flir eine 
gesunde Tarifpolitik hilden. Infolge des weitgehenden monopolisti
schen Charakters dieser Betriebe werden aueh leicht unangemessen 
hohe Preise gefordert, die der Volkswirtschaft ebenso schadlich 
sein konnen als zu niedrige Preise. 

Die groBe Schwierigkeit in der Kalkulation der Stromselbst
kosten liegt in dem Umstand, daB die Leistung in demselben 
Augenbliek erstellt werden muB, als sie in Ansprueh genommen 
wird. Da aber in den meisten Fallen die Inanspruchnahme der 
elektrisehen Energie nieht eingeschrankt ist, muB das Elektrizitats
werk stets die gesamte installierte Leistung des Konsumenten be
reithalten, d. h. mit anderen Worten, das Elektrizitatswerk muB 
seine Masehinenleistung nach dem AnsehluBwert seiner gesamten 
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Abnehmer bemessen. Die Praxis zeigt al1erdings, daB es nicht 
notig ist, die Leistung des Kraftwerks gleich der Summe der 
AnschluBwerte seiner Abnehmer zu halten. Infolge oer Ungleich
maBigkeit der auftretenden Belastungen geniigt es, wenn die Kraft
werksleistung einen gewissen Prozentsatz des AnschluBwertes der 
Abnehmer betragt. Die GroBe dieses Prozentsatzes, den wir Un
gleichmiiBigkeitsfaktor nennen wollen, hangt von der Struktur der 
Konsumenten ab; fUr die einzelnen Abnehmergruppen gibt es hie
fiir Erfahrungswerte, die bei einem Kraftwerksneubau zugrunde 
gelegt werden konnen. Bei einem schon bestehenden \Verk di
vidiert man einfach die Hochstbelastung durch den gesamten An
schluBwert der Abnehmer, urn auf den UngleichmaBigkeitsfaktor 
zu kommen. 

Wie bereits friiher erwahnt, sind die gesamten SeIbstkosten 
cines Wasserkraftwerkes ctwa direkt proportional seiner instal
lierten Leistung. Man kann sich nun auf den Standpunkt stellen, 
daB die erzeugten und abgegebenen kWh iiberhaupt nicht inter
essieren, da dieselben keine zusatzlichen Kosten verursachen. Le
diglich auf die installierte Leistung des Werkes kommt es an 
und wieviel hiervon der einzelne Abnehmer in Anspruch nimmt. 
Das wiirde in der Kalkulation bedeuten, daB die auf den Kosten
art en gesammelten Kosten nicht auf -die k\Vh sondern auf 'die 
kW-Leistung ulllzulegen sind. Die Selbstkosten einer an einen 
Abnehmer abgegebenen Leistung sind dann: 

U I · h "B' k' f k AnschluBwert X Jahresgesamtkosten ng elC ma 19 elts a tor = --.. . mstalherte ,Werkslelstung. 

An Stelle des UngIeichmiiBigkeitsfaktors und AnschIuBwerts 
kann auch die mit Hilfe eines Maxigrafen gemessene Jahreshochst
last treten. 

Der dieser Kalkulation entsprechende Tarif ist der Pauschal
tarif, der eigentlich der Kostenstruktur des Wasserkraftwerkes 
entspricht, da er den festen Kosten feste Einnahmen gegeniiber
stellt. Der auf diese Weise errechnete Selbstkostenpreis der cIek
trischen Energie wird den tatsiichlichen Verhiiltnissen bereits naher 
kommen als der nach der Divisionsmethode errechnete kWh-Preis. 
Es werden die Erzeugungskosten je kWh fiir jenen Abnehmer am 
niedrigsten sein, der je kW-AnschluBwert die meisten kWh im Jahr 
abnimmt, oder mit anderen \Vorten, die hochsten Ausnutzungs
stunden hat. 

Die installierte Leistung und mit ihr die in einem Wasser
kraftwerk auftretenden Kosten sind abhiingig von der Jahres
hochstbelastung des Kraftwerkes. Diese Jahreshochstlast ist gleich 
der Sumrne aller Belastungen, wie sie bei den Abnehmern zm Zeit 
der Hochstbelastung des Kraftwerkes auftreten, vermehrt urn die 
F ortleitungs- und Verteilungsverluste (Hochspannungs-VerteiI-
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leitungen, Transformatoren, Niederspannungs-Verteilnetze und 
Zahler). Nun muB aber das Maximum in der Belastungskurve 
des Abnehmers durchaus nicht zur selben Zeit auftreten wie die 
Maximalbelastung im Elektrizitatswerk. Der Anteil, den seine Bc
lastung an der Maximallast des Elektrizitatswerkes hat, ist viel
leicht bloB ein Bruchteil seiner eigenen Spitzenbelastung, die zu 
einer gam anderen Tages- oder Jahreszeit auftreten kann. Da 
aber nur das Kraftwerksmaximum ausschlaggebend fUr die GroBe 
der Kosten ist, so sind die Selbstkosten fUr einen bestimrnten 
Abnehmer <lurch dessen Anteil an dern Zentralenmaximum be
sti:mmt. 
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Abb. 7. 

Das in das obenstehende Ordinatensystern eingezeichnete 
Tagesdiagramrn eines Kraftwerkes BMC enthalte die Jahresmaxi
malbelastung EM. Das Belastungsdiagramm arne stellt das cines 
Abnehmers dar mit der Maximalbelastung em. Wahrend bei der 
an zweiter Stelle genannten Methode die Hochstlast em als Grund
lage fUr die Selbstkostenrechnung genommen wird, wird bei der 
nun angegebenen Art der Selbstkostenermittlung der Anteil ES der 
Abnehmerlast an der Zentralenhochstlast als MaBstab genornmen .. 
urn zu ermitteln, welchen Anteil dieser Abnehmer an den Gesamt
kosten des Kraftwerkes hat. 

Die Ietzte mer angegebene Methode wurde von lng. Fr. Brock,. 
Wien, in seinem Buche "Gestehungskosten und Verkaufspreise 
elektrischer Arbeit", Verlag Julius Springer, Wien und Berlin 1930, 
angegeben. Die Schwierigkeit dieser Art der Selbstkostenrechnung: 
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liegt in dem U mstand, daB es theQretisch notwendig ware, das 
Belastungsdiagramm jedes Abnehmers zu kennen, um seinen An
teil an der Werksmaximalbelastung feststellen zu konnen. Man 
kann sich jedoch auch auf die Messung der GroBabnehmer be
schranken, wahrend man sich bei den anderen Konsumenten mit 
Schatzungen . begniigen kann, wobei die heute zur Verfiigung ste
henden statistischen Daten, vor aHem die des eigenen \Verkes, 
zu ,Rilfe genommen werden konnen. 

Brock fUhrt in seinem oben genannten Buche die sogenannte 
Hochstlastziffer der Abnelrmergruppe ein, die gleich ist der 

Gruppenh6chstlast 
Summe der Einzelhochstlasten cler Gruppe 

und eine H6chstlastziffer des Kraftwerkes, die gleich ist dem 
Verhaltnis von 

Werkshochstlast 
Summe der Gruppenhochstlasten. 

Mit Hilfe dieser beiden GroBen errechnet Brock annahernd 
den Anteil einzelner Abnehmergruppen an den festen Kosten des 
Kraftwerkes. Er bringt in seinem Buche (auf Seite 53) ein Zahlen
beispiel,das an dieser Stelle wiedergegeben sei. 
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"Die Summe der AnschluBwerte einer Anzahl in ihrer Ab
nahme gIeichartiger Abnehmer sei 1000 kW; jeder einzelne An
schluBwert werde im Mittel mit 80% ausgenutzt (Durchschnitts
AnschluBausnutzung = 0.8), so daB die Summe der Maxima dieser 
Einzelabnehmer 1000 X 0.8 = 800 kW betrage. AIle diese Maxima 
ergeben durch ihr zeitlich verschiedenes Auftreten eine gemein
same Hochstlast, die geringer ist als die Summe der Einzel
hochstiasten; dieses Verhaltnis ist die Hochstlastziffer dieser Ab
nehmergruppe. Diese Hochstlastziffer sei im vorliegenden FaIle 
0.3,daher wird eine Hochstlast fUr die Versorgung dieser Gruppe 
von cler Zentrale in Anspruch genammen werden von 800 >< 0.3,-= 
240 kW (Ordinatenabschnitt PN in Abbildung 8). 

Die Hochstlast dieser Gruppe faUt aber mit· der Hochstlast 
der Zentrale (853 kW) nicht zusammen; sie ist vielmehr Ul11l die 
Zeit t1 verschoben und deshalb nach der fur diese Gruppe gelten
den Gestalt cler Abnahmekurve nur mit einem Bruchteil entspre
chend dem Ordinatenabschnitt RS am Zentralenmaximum beteiligt, 
den wir ermittelrt wollen, urn den Anteil an den festen Kosten zu 
berechnen, cler auf die Einzelabnehmer der Gruppe entfallt. 

Fur eine zweite Gruppe sei cler SummenanschluB 560 kW, 
die DurchschnittsanschluBausnutzung 0.9, so daB die Summe der 
Maxima der Einzelabnehmer dieser Gruppe 560XO.9=504kW be
trage. Die Hochstlastziffer dieser Gruppe 504 X 0.75 = 380 kW (Or
dinatenabschnitt GH in Abbildung 8). 

Auch die Hochstlast dieser Gruppe £aUt zeitlich mit der 
Hochstlast der Zentrale nicht zusammen. Sie ist urn die Zeit to 
gegen diese verschoben und deshalb nach der fUr diese Gruppe 
geltenden Gestalt der Abnehmerkurve ebenfalls nur mit einem 
Bruchteil, entsprechend dem Ordinattnabschnitt RT, am Zentral
maximum beteiligt. 

Fur eine dritte Gruppe hatten wir einen SummenanschluB
wert von 2000 kW. Die DurchschnittsanschluBausnutzung sei 0.6, 
daller die Summe der Maxima der Einzelabnehmer dieser Gruppc 
2000 X 0.6 = 1200 kW. Die Hochstziffer dieser dritten Gruppe sei 
0.5, so daB die Hochstlast derselben 600 kW betrage (Ordinaten
abschnitt JK in Abbilclung 8). 

Wir ersehen aus dem Diagramm, daB auch die Hochstlast clie
ser Gruppe mit der Hochstlast der Zentrale zeitlich nicht zusam
menfallt und gegen diese urn die Zeit t3 verschoben und am Zen
tralenmaximum mit dem Ordinatenabschnitt RU beteiligt ist. 

Die Hochstlastziffer del' Zentl'ale, das ist das Zentralenmaxi
mum, geteilt durch die Summe der Gruppenmaxima = 

853 
'i40+380+600 =0.7. 

Nun kann der Anteil der Abnehmergruppen an dem Zentl'alen
maximum bestimmt werden: 



Die erste Abnehmergruppe mit emem AnschluBwert von 
1000 kW ist am Zentralmaximum mit 

1000XO.8XO.3XO.7 = 168kW (=RS) 
beteiligt. 

Die zweite Gruppe mit einem AnschluBwert von 560 kW mit 
560XO.9 XO.75 XO.7 = 265kW (=RT). 

Die .clritte Gruppe mit einem AnschluBwert von 2000 kW mit 
2000 XO.6 XO.5 XO.7 = 420kW (= RU); 

sonach betragt die Beteiligung an den festen Kosten je kW 
fUr die erste Gruppe 168 X 100: 853 = 19.7 % 

fur die zweite Gruppe 265 X 100: 853 = 31.0% 
fUr die dritte Gruppe 420 X 100: 853 = 49.3 0/0 

100.0% 
Betragen z. B. die jahrlichen festen Kosten je kW S 200.-, so

waren zur Erfassung dieser fUr jedes kW AnschluBwert der ersten 
Gruppe jahrlich S 39.4 einzuheben, fUr jedes der zweiten Gruppe 
S 62.-- und fur jedes der dritten Gruppe S 98.6. 

Es sei nochmals hervorgehoben, daB fur vorstehende Ermitt
lung nur die Hochstlastziffer des Kraftwerkes und die Hochst
lastziffern .cler einzelnen Abnehmergruppen maBgebend sind nnd 
eine ahnliche Gestaltung der Belastungskurven der Einzelabnehmer 
einer Gruppe vorausgesetzt ist; in Abbildung 8 sind soIche nur 
als ,Beispiel zum Zwecke der Verdeutlichung eingezeichnet." 

Hiezu ware noch zu bemerken, daB diese Methode nur an
genaherte Werte erzielt. Selbst wenn es moglich ist, mit Hilfe von 
Maxigrafen genau den Anteil des einzelnen Abnehmers an der 
Werksbelastungsspitze festzustellen, so bleibt noch immer der Um
stand,daB also der Strom, der auBerhalb dieser Spitze entnommen 
wird, uberhaupt keine Selbstkosten verursacht und ein Abnehmer ~ 
dessen Belastungsdiagramm zur Zeit der Werkshochstbelastung 
gleich Null ist, braucht, wenn man die Selbstkosten als Grund
lage fUr ,die Preispolitik nimmt, nichts zu bezahlen. 

1m nachsten Abschnitt solI nun eine Art der Selbstkosten
rechnung wiedergegeben werden, von der anzunehmen ist, daB 
sie aIle .cliese N achteile vermeidet. 

c) Berechnung der Kosten pro kWh unter BerUcksichtigung 
der jeweiligen Belastung. 

Aus den bisherigen AusfUhrungen geht eindeutig hervor, daB 
die Selbstkosten pro kWh erzeugter elektrischer Arbeit in engem 
Zusammenhang mit dem Jahresbelastungsdiagramm des betref
fend en Kraftwerkes stehen. Je hohere und schmalere Spitzen das
selbe im Verhaltnis zur ubrigen Belastung aufweist, urn so groBer 
und teurer :muB die installierte Leistung und damit der Gesamt
jahresaufwand sein. Die Erzeugung dieser Spitzenenergie verur-
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sacht also besonders hohe Kosten. N ach dem schon tifters er
wiihnten Hauptgrundsatz der Kalkulation, jedes Erzeugnis mit jenen 
Kosten zu belasten, die zu seiner .Herstellung notwendig sind, muB 
getrachtet werden, diese besonderen Kosten zu erfassen. 

Inweiterer Verfolgung dieser Ueberlegung wird man nicht 
bloB die besonders hohen Kosten fiir die Erzeugungsspitzen er
mitteln, sondern auch die einwandfreien Selbstkosten fur die nor
malen Belastungen zu errechnen trachten. Es wird sich namlich 
ergeben, daB auch diese durchaus nicht gleich sind. Zum besseren 
Verstandnis der hier vorgeschlagenen Methode der Selbstkosten
rechnung sei folgendes Beispiel angefiihrt: 

Wir stellen uns ein Kraftwerk mit einer Leistung von 1000 k\V 
vor, dessen geordnetes Belastungsdiagramm den in Abb. 9 an
gegebenen Verlauf hatte (Kurve A-B). 
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Wie bereits fruher erwahnt, erhalt man'die Kurve des ge
'Ordneten ,BelastungsdiagrammsA-B in der Weise, daB man die 
wiihrend eines Jahres auftretenden Belastungen ihrer GroBe nach 
geordnet in ein Ordinatensystem eintragt. Man kann sich nun vor
stelIen, es handle sich nicht um ein einziges Kraftwerkmit 1000 k\V 
Leistung, sondern um 1000 Kraftwerke mit je 1 kW Leistung. Da 
die Selbstkosten im allgemeinen Bur abhangig sind von der in
ptallierten Leistung, so nehmen wir vorderhand an, daB auf jedes 
dieser 1000 kleinen vVerke 1/1000 der Gesamtjahreskosten entfallen. 
Man ermittelt nun fiir jedes dieserkleinen gedachten Kraftwerke 
die kWh-Kosten nach der Divisionskalkulationsmethode, und zwar 
nach der bei Besprechung der Divisionskalkulation abgeleiteten 
Formel: 
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K kWh jahreskosten per kW 
osten per = J ahresbenutzungsstunden. 

Bei Anwendung dieser Formel wird s1ch ergeben, daB die 
ersten 200 kleinen Kraftwerke, die ja laut Belastungskurve in Ab
bil!dung 9 aIle 8.760 Stunden im J ahr in Betrieb sind, dieselben 
Kosten pro kWh haben. Die Jahresarbeit eines solchen Kraft
werkes sei durch den Streifen abcd dargestellt. Man kann zur 
Berechnung der Kosten per kWh entweder irgend ein kleines. 
gedachtes Kraftwerk heranziehen oder auch aIle 200 Kraftwerke 
zu einem einzigen zusammenfassen und von diesem die Kosten 
per kWh ermitteln. Angenommen die Kosten pro kW und Jahr 
betragen RM 220.-, so wiirden sich die Selbstkosten pro kWh 
in den ersten 200 kleinen Kraftwerken auf 

kWh-Kosten = 
220.-
8.760 

= RM 0.025 stellen. 

Die kWh-Kosten im 201. gedachten kleinen Kraftwerk werden 
natiirlich gr6Ber sein, da die Jahresnutzungsstunden kleiner sind. 
Entsprechend dem Verlauf des geordneten Belastungsdiagramms. 
werden die k\Vh-Kosten dieser kleinen Kraftwerke immer groBer, 
je hoher :man in der Belastungskurve hinaufkommt. Beispielsweise 
hat !das Kraftwerk zwischen 250 und 251 kW bloB mehr 7000 Aus
nutzungsstunden, die Selbstkosten per kWh in diesem kleinen 
Kraftwerk betragen dann 

= 
220 

-=700=-:::-0- = RM 0.031. 

Man kann auf diese Art die kWh-Selbstkosten aller dieser kleinen 
gedachten kW-Kraftwerke ermitteln. 

Wir nehmen an, diese kleinen Kraftwerkeverkaufen ihre er
zeugte Energie an einen einzigen Abnehmer zum Selbstkostenpreis. 
Bis zu 200 kW Belastung wiirde dem Abnehmer der Strom dann 
per kWh RM 0.025 kosten. Wenn das kleine 201. Kraftwerk 
8500 Ausnutzungsstunden hat, so ist der Preis 

220 
per kWh = 8500 = RM 0.026. 

Der Abnehmer miiBte also bei 201 kW Belastung 200 kWh zu 
RM 0.025 und 1 kWh zu RM 0.026 bezahlen. Der Durchschnitts-
preis ware dann 

200 X 0.025 + 0.026 
201 

also das arithmetische Mittel der Einzelpreise, die an jedes kleine 
gedachte Kraftwerk zu zahlen waren. 

Man kann sich nun auf diese \Veise fortschreitend fiir jede 
Belastung den Durchschnittspreis ermitteln. Dieser Durchschnitts-
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preis stellt aber nichts anderes als die Selbstkosten fUr jede Be
lastung dar. Triigt man die Durchschnittspreise auf, so ergeben 
sie die Kurve CoD. Man muB natiirlich, um diese Kurve zu er
reichen, das Kraftwerk nicht gerade in 1000 kleine zerlegen, ;man 
Kann sich auch mit 10, 50 oder 100 begniigen. Die Genauigkeit 
der Preiskurve hiingt allerdings von der Anzahl der angenom
men en Kraftwerke abo 

Die Selbstkostenkurve CoD zeigt, daB die Selbstkosten ab
hiingig sind von der Art des geordneten Belastungsdiagramms 
und von der GroBe der augenblicklichen Belastung. Man kann 
:sich nun zu jeder Belastung im taglichen Belastungsdiagramm 
die dazugehorigen Selbstkosten in dies em Augenblick einzeichnen, 
in dem man einfach zu jeder Belastung die entsprechenden Selbst
Kosten aus dem geordneten Belastungsdiagramm und der Selbst
Kostenkurve iibertriigt. 

Es zeigt sich dann, daB sich die Selbstkosten per kWh eines 
Kraftwerkes fortwiihrend entsprechend der augenblicklichenBe
lastung iindern. Sie werden im Winter bei hohen Belastungen 
sehr hoch und im Sommer oder des N achts entsprechend den 
dann auftretenden geringen Belastungen sehr niedrig sein. In 
den einzelnen Jahren werden sie entsprechend der unterschied~ 
lichen Gesamtbelastung ebenfalls verschieden sein. Zusammen
fassend kann gesagt werden: 

Die Hohe der Selbstkosten per kWh in einem Wasserkraft
werk ist abhiingig von der im Zeitpunkt des Bedarfseintrittes 
und damit der Erzeugung gegebenen Gesamtbelastung. Um ein 
Bild iiber die Aenderungen in den Selbstkosten per kWh zu er
halten, ist es in der Regelgarnicht notwendig, in aIle Tages
belastungsdiagramme auch Se1bstkostenkurven einzuzeichnen. Da 
die Tagesbelastungsdiagramme wahrend der einzelnen Jahreszeiten 
in der Regel nicht sehr verschieden voneinander sind, so geniigen 
unter Umstiinden drei typische (1 Wochentag, 1 Samstag und 
1 Sonntag) Tagesdiagramme fUr je drei Monate, also im ganzen 
12 Diagramme. Bei genauerer Rechnung wird man eventuell ein 
Vielfaches dieser Diagramme nehmen. 

Die hier angegebene Methode zur Ermittlung der Selbst
kosten kann nicht nur fiir die Erzeugung, sondern auch fUr die 
Verteilung angewandt werden. 1m allgemeinen ist auch hier zu 
sagen, daB die wiihrend eines Jahres auftretenden Gesamtkosten 
abhangig sind vonder moglichen Hochstleistung der Leitungen. 
Man kann hierbei die Selbstkosten per kWh getrennt fiir die 
Hochspannungs- und Niederspannungsleitungen erfassen. Dem er
mittelten Gestehungspreis per kWh sind dann noch die Kosten 
jenes Teiles des Verlustes zuzuschlagen, der proportional der 
Stromstarke ist. Die Kosten des von der Belastung unabhangigen 
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sogenannten Eisenverlustes sind als fixe Kosten den Jahresgesamt
kosten zuzusehlagen. 

Fur eine genaue Reehnung kann man uberlegen, inwieweit 
die einzelne kW der Werksleistung tatsaehlieh mit denselben 
Kosten zu belasten ist. Es kann sieh in der Praxis ohne wei teres 
ergeben, daB beispielsweise die Ausbaukosten oder aueh die Be
triebskosten fUr die ersten kW bedeutend hoher liegen als fUr 
jene, die zur Erzeugung der Spitzenleistung notwendig sind. Die 
in. Abbildung 9 angegebene Preiskurve wird sich dann entspreehend 
andern. Besonders bei der Verteilung wird man diesen U mstand 
berueksiehtigen mussen, da sieh die Baukosten von Leitungen 
nieht proportional mit der GroBe der U ebertragungsmoglichkeit 
andern. 

1st ein Werk nieht ausgenutzt, d. h. wenn es auen bei den 
wahrend eines J ahres auftretenden Hoehstbelastungen nieht voll 
bis zu seiner Leistungsfahigkeit in Ansprueh genom men wird, so 
ist zu uberlegen, wieviel von der uberdie Maximalbelastung hin
ausgehenden installierten Leistung als betriebsnotwendige Reserve 
anzusehen ist. Nur die Gesamtjahreskosten der zur Erzeugung 
der Hochstbelastung notwendigen Leistung plus einer notwendigen 
Reserve sind in der Kalkulation zu berucksichtigen. Alle daruber 
hinausgehenden Kosten sind als nicht betriebsnotwendiger neu
traler Aufwand in der Kalkulation zu vernachlassigen. 

Die Ursache der Notwendigkeit der gegenuber der Divisions
kalkulation immerhin umstandlichen hier entwickelten Kalkulations
methode liegt in der technischen U nmoglichkeit, die elektrische 
Energie im groBen zu speichern. Bestunde eine Mogliehkeit, so 
konnte man die wahrend eines J ahres verkaufte Energie bei gleich
maBiger Belastung erzeugen und die Selbstkosten waren dann 
durch einfache Division der Gesamtjahreskosten durch erzeugte 
kWhermittelbar. . 

Wie bereits in einem fruheren Abschnht erwiihnt, wird bei 
Staukraftwerken an Stelle der elektrischen Energie die dem Wasser 
auf Grund der Schwerkraft innewohnende Energie gespeichert 
(sozusagen gelagert). Die hiebei auftretenden Kosten sind un
abhangig von der Spitzenleistung und konnen deshalb gleichmaBig 
auf die einzelnen kWh verteilt werden. Die Stromerzeugungskosten 
selbst. die von der Hochstbeanspruchung abhangig sind, mussen 
dagegen nach der hier angegebenen Methode aufgeteilt werden. 
Die Gesamtkosten per kWh set zen sich dann zusammen aus den 
von der jeweiligen Belastung abhangigen Kosten der Stromerzeu
gung und den durch einfache Division ermittelbaren Kosten fur 
Speicherung. 

Bei Verbundbetrieb von mehreren Wasserkraftwerken wird 
man unter Berucksichtigung der Gesamtbelastung den Selbstkosten
preis je k\Vh ermitteln, wobei Speicherwerke nach der oben er-
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wannten Methode zu berlicksichtigen sind. Sind kalorische Werke 
flir die Deckung der Winterspitzen vorhanden, so werden deren 
fixe Kosten so behandelt, wie die fixen Kosten der Wasserkraft
werke, wahrend die proportionalen Kosten den kWh der indiesen 
Kraftwerken erzeugten Energie zuzuschlagen sind. 

Sind die Jahresselbstkosten per kW-Leistung in den einzelnen 
Werken sehr unterschiedlich, so kann man auch flir jedes Werk 
getrennt die Selbstkosten je kWh flir jeden Zeitpunkt des Jahres 
ermitteln. Der gesamte mittlere Selbstkostenpreis ergibt sich dann 
unter Berlicksichtigung der jeweiligen Belastung der einzelnen 
Werke und den dazugehorigen Selbstkosten per kWh. Bezeichnen 
wir beispielsweise die Belastung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
von drei untereinander in Verbundbetrieb stehenden Werken mit 
L1 , L2 und L3 und die zu diesen Belastungen gehorenden durch
schnittlichen . Selbstkosten mit Kv K2 und K3, so ergeben sich die 
durchschnittlichen Gesamtselbstkosten K aus der Formel 

Den auf diese vVeise ermittelten reinen Erzeugungskosten je 
kWh sind dann noch die Verteilungskosten getrennt nach Hoch
und Niederspannung zuzurechnen. Die Trennung nach Hoch
und Niederspannung erweist sich im allgemeinen deshalb als not
wendig, urn auch die Selbstkosten fur Abnehmer mit Hochspan
nungsanschluB ermitteln .zu konnen. 

Urn die anteiligen Hebun!:{skosten je kWh zu ermitteln, zer
legt ,man, wie bereits bei Besprechung der Kostenstellen erwahnt, 
die Abnehmer in Abnehmergruppen (Kleinabnehmer, mittlerer Kon
sum, GroBabnehmer usw.). Innerhalb dieser Gruppen werden durch 
einfache Division die Hebungskosten je Abnehmer ermittelt. Auf 
Grund des durchschnittlichen Stromverbrauchs der Abnehmer einer 
Gruppe konnen dann die anteiligen Hebungskosten pro kWh fest
gestellt und den Erzeugungs- und Verteilungskosten zugeschlagen 
werden. Bei monatlichem Inkasso konnen die Hebungskosten mo
natlich festgestellt werden. Da die Hebungskosten im allgemeinen 
wahrend eines Jahres nicht sehr stark schwanken, treten sie, auf 
die kWh gerechnet, in den Wintermonaten mit den hohen Strom
abgaben niedriger als im Sommer in Erscheinung. Sie zeigen 
also die entgegengesetzte Tendenz der Erzeugungs- und Vertei
lungskosten und schaffen so innerhalb der Gesamtkosten einen 
'gewissen Ausgleich. 

Will man die mittleren Selbstkosten eiqes Abnehmers oder 
einer Abnehmergruppe zum Zwecke der Preisfeststellung ermitteln,. 
ist wie folgt zu verfahren: 
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Man geht so wie fUr das gesamte Kraftwerk von etwa 12 
typischen Tages belastungsdiagrammen eines J ahres dieser A bneh
mer aus. Diese Diagramme konnen entweder aufgenommen wer
den oder, besonders wenn es sich urn Abnehmergruppen handelt, 
kann auch etwa vorliegendes statistisches Material fUr die Auf
steHung der Belastungskurven verwendet werden. In Abb. 10 
ist die typische Belastungskurve eines solchen Abnehmers ein
gezeichnet (A-B). 
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Abb. 10. 

Man iibertragt nun yom Gesamtbelastungsdiagramm des glei
chen Tages die in jedem Zeitpunkt auf Grund der Gesamtbelastung 
festgestellten Selbstkosten je kWh (Kurve CD). Die MultipJj
kation der jeweiligen Belastung mit den dazugehorigen Selbst
kosten ergibt cine dritte Kurve (A-B). Die von dieser Kurve 
eingeschlossene Flache stellt dann die gesamten Selbstkosten fiir 
die von dem betreffenden Konsumenten wahrend eines Tages ab
genommene Energie dar. Verwandelt man diese Flache in ein 
flachengleiches Rechteck mit der gleichen Basis A-B, so stellt 
die Hohe A-E dieses Rechtecks die durchschnittIichen Selbst
kosten je kWh an dem betreffenden Tag fur diesen Abnehmer dar. 
Rechnet man nach dieser Methode fur die typischen 12 (oder 
mehr) Tage des Jahres den durchschnittlichen Selbstkostenpreis 
aus, so konnen auf diese Weise die durchschnittlichen Jahres
selbstkosten je kWh ermitteIt werden, die dann als Preisgrund
lage Verwendung finden konnen. 

Bei der hier entwickelten Methode derSelbstkostenrechnung 
sind die Selbstkosten je kWh entsprechend der GroBe der augen
blicklichen Belastung in jedem Zeitpunkt des Jahres verschieden. 
Und zwar sind sie, was im erstcn Augenblick betriebswirtschaftlich 
paradox klingen mag, bei hohen Belastungen groB und sinken bei 
niedrigeren Belastungen abo Da die so ermittelten Selbstkosten 
je kWh in den Wintermonaten mit hohen Belastungen groB, da-
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gegen in den Sommermonaten und des N achts entsprechend niedrig 
sind, eignen sie sich durchaus als Grundlage fur die Tariferstel
lung. Diese Methode vermeidet hiebei aber auch den Nachteit 
der von lng. Fr. Brock angegebenen Kalkulationsmethode, daB 
nur jene Abnehmer uberhaupt Selbstkosten verursachen, die Anteil 
haben ander Hochstbelastung \I,rahrend eines Jahres, wiihrend die 
Selbstkosten der Energie der anderen Abnehmer uberhaupt nicht 
feststellbar sind. 

Die Anwendungsmoglichkeit dieser Kalkulationsart erstreckt 
sich durchaus nicht allein auf Wasserkraftwerke. Sie kann, wie 
bereits erwiihnt, auch fUr die Umlegung der festen Kosten bei 
kalorischen Kraftwerken angewandt werden. Daruber hinaus wird 
sie uberall dort am Platze sein, wo es sich urn, die Herstellung 
von nicht lagerfahigen Leistungen handelt, wo also diese Leistungen 
im selben Augenblick erzeugt werden mussen, als sie verbraucht 
werden. Erwahnt sei hier nur das groBe Gebiet der Verkehrs
unternehrilen (StraBenbahnen, Kraftwagenunternehmen etc.), wo, 
iihnlich wie bei Elektrizitatswerken, stoBweise auftretenden Hochst
belastungen durch lnanspruchnahme von sonst wenig genutzten 
Anlagenteilen Rechnung getragen werden muB. 
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6. Preispolitik. 
In Zusammenhang mit der Selbstkostenrechnung ware ab

schlieBend noch kurz auf die Preispolitik von Wasserkraftwerken 
hinzuweisen. Vorausgeschickt sei jedoch die bereits erwahnte Tat
sache, daB der Verkaufspreis einer Ware durchaus nicht allcin 
von (den Selbstkosten bestimmt wird. Er ist neb en der Nutzen
schatzung des Verbrauchers von den Konkurrenzbedingungen, der 
Marktlage, der allgemeinen volkswirtschaftlichen Lage und vielem 
"anderen i<lbhangig. 

Auf lange Sicht gesehen muB sich aber der Preis einer Ware 
doch den Selbstkosten nahem. Bei Preisen uber den Selbstkosten 
wird fruher oder spater eine Konkurrenz auftreten, die durch 
Vermehrung des Angebots einen Preisdruck ausiiben wird. Bei 
starken U nterpreisen werden wegen U nrentabilitat N euinvestitionen 
unterbleiben, was eine Einschrankung der Produktion und hiermit 
entweder eine Erhohung der Preise oder iiberhaupt ein Auslaufen 
der Erzeugung bedeutet. 

Dies schlieBt jedoch die Tatsache nicht aus, daB besonders 
in Zeit en der Krise ganze Industriezweige unter den Selbstkosten 
verkaufen. Dies wird so lange geschehen, als in den erzielbaren 
Preisen noch ein Teil der fi~en Kosten gedeckt werden kann. 
Liegen die Preise unter den proportionalen Kosten, so ist es 
rentabler, die Produktion uberhaupt einzustellen. Jeder Hetrieb 
muI) aus Grunden der Kostendegression bestrebt sein, seine Ka
pazitat moglichst auszunutzen. Es wird also im allgemeinen ren
tabler sein, mit niedrigen Preis en voll beschaftigt zu sein, als 
hohe Preise zu erzielen und dafUr Teile seiner Anlagen stillzu
legen. Schmalenbach sieht in der Anwendung von differenzierten 
Preisen fUr ein und dieselbe Ware die Moglichkeit einer weitgehen
den Rucksichtnahme auf die unterschiedliche Nutzenschatzung del' 
Verbraucher und in Verbindung damit die Erreichung des hochst
moglichen U msatzes. 

Bei Wasserkraftwerken ist die Frage der Kapazitiitsausnutzung 
besonders wichtig, da wir es hier, wie schon in friiheren Kapiteln 
dargelegt, nur mit fixen Kosten zu tun haben. Es muB, erstes 
Bestreben ,der Preispolitik sein, durch beste Ausnutzung del' vor
handenen Anlagen :die fixen Kosten auf moglichst viele Produk
tionseinheiten zu verteilen. Die Sache kompliziert sich dadurch, 
daB es nicht nur darauf ankommt, die mogliche Jahresleistung 
uberhaupt abzusetzcn, sondern daB zufolge der technischen Un-
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moglichkeit des Lagerns der elektrischen Energie die Leistung auch 
im richtigen Zeitpunkt abgesetzt werden muB. Urn dies zu errei
chen, bediente sich die gesamte Versorgungsindustrie schon sehr 
friihzeitig des differenzierten Preises. Zu beweisen, daB diesem 
differenzierten Verkaufspreis auch unterschiedliche Selbstkosten 
gegeniiberstehen, deren Kenntnis die Festsetzung der Verkaufs
preise erleichtern sollen, ist der Zweck dieser Arbeit. 

Die Preispolitik von Versorgungsunternehmen findet ihren 
Niederschlag im Tarifwesen. Da es sich meist urn Monopol
betriebe handelt, bei denen auch die Selbstkosten je Erzeugungs
einheit in erster Linie von der nicht ohne weiteres vorauszusehenden 
Kapazitatsausnutzung abhangen, ist die Tariferstel1ung cine der 
schwierigsten und verantwortungsvoUsten Arbeiten in der Ver
sorgungsindustrie. Dies urn so mehr, als hierbei begangene Fehler 
nicht ohne weiteres sofort erkennbar werden. Andererseits miisscn 
aber auch haufige Tarifanderungen infolge der hieraus entstehen
den Mehrkosten und ciner ebenfaUs in Verbindung damit ein
tretenden U nruhe und U nsicherheit in der Abnehmerschaft vcr
mieden werden. 

Man kann ruhig behaupten, daB von der Erstellung des rich
tigen Tarifs das W ohl und Wehe des gesamten Betriebs abhangt. 
Gerade bei dieser Arbeit ist die Leitung einer Unternehmung bloB 
auf ihr Gefiihl, das der Kenntnis der Marktlage entspringen muB, 
angewiesen_ Systematische Marktanalysen, deren Ergebnisse fUr 
die Zwecke der Preispolitik zu verwenden waren, wurden in der 
Vergangenheit nur sehr vereinzclt durchgefiihrt, da die verha1tnis
maBig hohen Kosten solcher Untersuchungen die einzelnen Un
ternehmen abschreckten. Derzeit setzt sich allerdings langsam 
die Erkenntnis. durch, daB diese Arbeiten von derart gesamt
wirtschaftlichem Interesse sind, daB sie durch das Zusammenwirken 
von Versorgungsunternehmen und der Elektro- bzw. Gasgerate
industrie .zum N utzen beider Industriezweige finanziell ermoglicht 
werden sollten. 

1m folgenden soli eine kurze kritische Uebersicht i.iber die 
hauptsachlichst angewandten Elek~rizitatstarifformen gebracht 
werden: 

Die alteste Tarifform ist sicherlich das sogenannte Pauschale. 
Hierbei zahlt der Abnehmer monatlich (oder fiir andere Zeit
spannen) einen bestimmten Betrag (das Pauschale), der in der 
Regel vom installierten AnschluBwert abhangt. Dieser Betrag muB 
bezahlt werden, gleichgiiItig, ob der betreffende Kunde Strom 
abnimmt oder nicht. Die Tatsach~, daB er die installierte Leistung 
jederzeit in Anspruch nehmen kann, verursacht im Elektrizitats
werk bereits Kosten, die durch das Pauschale abgegolten werden. 

Yom Standpunkt des Wasserkraftwerkes erscheint diese Art 
der Preisfestsetzung im ersten Augenblick ideal. Es werden den 
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fixen Kosten fixe Einnahmen gegeniibergestellt und die Verkaufs
preise sind auf Grund der Selbstkosten je installierte kW leicht 
zu kalkulieren. 

Wenn man dennoch von dieser Art der Preisfestsetzung in 
der Gegenwart fast iiberall abgekommen ist, so aus folgenden 
Grunden: Der Abnehmer ist gegen diese Tarifform im allge
meinen deshalb eingenommen, weil er unter Umstanden fur etwas 
bezahlen soil, was er garnicht verbraucht hat. Es besteht keine 
Moglichkeit, durch spars arne Verwendung der elektrischen Energie 
Vorteile zu erzi,den. Er wird im aUgemeinen zur Stromvergeudung 
neigen und seine Lampen brennen, bzw. Motoren oder sonstige 
gewerbliche Einrichtungen im Betrieb belassen, auch wenn ,er sie 
nicht braucht. Das Elektrizitatswerk muB unter diesen U mshinden 
seine Anlagen starker als sonst notwendig ausbauen, was Kosten
erhohungen zur Folge haben wird. 

Die Erkenntnis dieser N achteile fiihrte in der Tarifpolitik der 
Elektrizitatswerke zum extremen Gegenteil. Man sagte sich nun, 
die elektrische Energie ist eine Ware wie jede andere. Sie wird 
pro Einheit (kWh) verkauft und auch bezahlt. Es kamen also 
die reinen kWh-Tarife mit einfachen Mengenrabatten, wie sie auch 
in anderen Industriezweigen ublich sind. Urn die Konkurrenzfiihig
keit zu wahren, trat hierbei allerdings die N otwendigkeit auf, 
die Preise ganz besonders stark zu staffeln. Ein Kleinabnehmer 
zahlte beispielsweise ein Vielfaches des kWh-Preises des GroB
abnehmers. Da so weitgehende Preisstaffelungen sonst nirgends 
in der \Virtschaft ublich sind, fuhlten sich verschiedene volks
wirtschaftliche Theoretiker zu der Behauptung von der Ausbeu
tung des kleinen Mannes zugunsten der GroBindustrie veranlaBt. 
Eine Durchrechnung der Selbstkosten nach der hier angegebenen 
Methode wird allerdings in den meisten Fallen den gegenteiligen 
Beweiserbringen,daB namlich die angeblich zu hohen Verkaufs
preise an die Kleinstabnehmer yom Standpunkt der Selbstkosten 
zu niedrig sind, so daB ma.n eher von einer U eberbelastung der 
GroBabnehmer sprechen konnte. 

Vom Standpunkte der Kosten aus gesehen war diese Tarifform 
fUr Wasserkraftwerke besonders ungunstig. Den durchaus fixen 
Kosten standen proportionale Einnahmen gegenuber. Es muBte 
eine sehr differenzierte Preispolitik einsetzen, urn die Abnehmer 
zu einem moglichst gleichmaBigen Verbrauch anzureizen, wie er 
im Werksinteresse lag. 

In der Folgezeit waren es dann einzelne besonders ins Auge 
springende fixe Kosten, fUr deren Deckung wieder das Pauschale 
in irgendeiner Form auf den Plan trat. Beispielsweise Elektrizitats
tarife, die neb en oem k\Vh-Preis eine Ziihlermiete vorsahen. Ein 
Teil der fixen Kosten, die augenscheinlich nicht je verkaufte k\Vh, 
sonclern je Abnehmer entstanden, wurde hierbei in Form der 
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Zahlermiete, die sich nach der ZahlergroBe, also etwa nach clem 
AnschluBwert richtete, vergiitet. Die Elektrizitatswerke dachten 
hierbei nicht nur an die durcn die Bereitstellung, N acheichung 
und Reparaturen der Zahler entstehenden Kosten, sondern cs 
solltell Teile der pro Abnehmer entstehenden Hebungskosten ge
recht umgelegt werden. 

Die folgerichtige Fortentwicklung der hierbei angewandten 
Grundsatze ±iihrte des weiteren zur Einfiihrung einer sogenannten 
Grundgebiihr. Hierbei wurde neben einem niedrigeren k\Vh-Preis 
cin Pausehale je AuslaB, Wohnraum oder kW-AnsehluBwert ein
gehoben. Diese Tarifform sieht aueh der einheitliehe Reiehstarif 
vor. Er entspricht allerdings mehr den Kostenverhaltnissen von 
kalorisehen Kraftwerken. Dureh die fixe Grundgebiihr sollen nam
lieh aIle fixen und durch den kWh-Preis aile proportionalen Auf
wendungen der Elektrizitatswerke hereingebraeht werden. Trotz
dem dies bei Wasserkraftwerken nieht moglieh ist, bietet diese 
Tarifform durch ihre Verbindung der Vorteile des Pausehal- und 
kWh-Tarifs so viele giinstige Mogliehkeiten, daB er aueh bei diesen 
Werken gerne eingefiihrt wird. 

Del' Abnehmer wird durch diese Tarifform angeregt, seine 
installierte Leistung mogliehst auszunutzen, denn bei einem ver
hiiltnismiiBig niedrigen Arbeitspreis wird die kWh urn so billiger, 
je mehr Strom monatlieh im Rahmen des vorhandenen AnsehluB
werts verbraueht wird. Da beim Reiehstarif die Grundgebiihr je 
W ohnraum berechnet wird, sind auch dem AnsehluBwert weite 
Grenzen gezogen und die Verwendung von Elektrohaushaltgeraten 
wird idadurch angeregt. . 

Wenn das Elektrizitatswerk durch die normale Tarifpolitik 
bestrebt sein muB, fiir seine installierte Leistung eine mogliehst 
hohe Anzahl von Ausnutzungsstunden zu erreiehen, so muB sie 
dariiber hinaus dureh entsprechende Sondertarife die Gesamtaus
nutzung des Werkes weiter Zu verbessern traehten. Vor allem han
delt es sieh darum, wahrend der schwachbelasteten N aehtstunden 
Abnehmer zu finden. Einen Anreiz hiezu geben besonders niedrige 
Strompreise, urn bei Verwendung fiir die hauptsaehlieh in Frage 
kommende Warmespeieherung konkurrenzfahig zu sein. 

Ein besonderes Kapitel der Preispolitik bildet der GroB
abnehmertarif. Es wiirde zu sehr iiber den Rahmen dieser Arbeit 
hinausgehen, wenn aueh nur die wichtigsten Formen del' GroB
abnehmertarife' :besproehen werden sollten. Derzeit ist aueh in 
dieser Riehtung das Bestreben nach Vereinfaehung und Vereinheit
liehung im Gange. 1m allgemeinen sehen diese Tarife auch eine 
Leistungsgebiihr je angesehlossenes oder beanspruehtes k\V und 
eine Arbeitsgebiihr je kWh vor. Viele Tarife sehen Hoeh ,eine 
cos phi-Klausel VOl', d. h. wenn dureh die Anlagen des Abnehmers 
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ein Ansteigen des Blindstroms iiber ein bestimmtes MaB entsteht, 
muB der Konsument mehr zahlen, beim Absinken unter diese 
Grenze (d. h. bei Verbesserung der cos phi) werden Vergiitungen 
gewiihrt. Die Eigenart von Wasserkraftwerken wird unter Um
standen derart beriicksichtigt, daB der Arbeitspreis in den wasser
reichen Sommermonaten niedriger ist, aIs in den wasserarmen vVin
termonaten, um dadurch den verstarkten Stromverbrauch im Som
mer anzuregen. AuBerdem werden den GroBabnehmern after Son
derpreise eingeraumt, wenn sie sich mit gewissen Verbrauchs
beschrankungen zur Zeit der Spitzenbelastung des Werkes ein
verstanden erklaren. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Das ZieI der Preis
politik muB die volle Ausnutzung der Kapazitat bei moglichst hohen 
Preisen sein. Durch Einfiihrung des Grundgebiihrentarifs wird 
ein gewisser Gleichlauf der Interessen von Elektrizitatswerk und 
Abnehmer erzieIt, da beide an einer moglichst hohen Ausnutzung 
der instaIlierten kW interessiert sind. Durch entsprechende Preis
politik wird das Elektrizitatswerk weiters bestrebt sein, einerseits 
Abnehmer fUr die Zeiten der schlechten Ausnutzung (nachts und 
im Sommer) zu finden und andererseits durch Verbrauchsbeschran
kung der Abnehmer die vorhandenen Belastungsspitzen zu senken. 

Ein Anhaltspunkt fUr die gerechte Preisfestsetzung sind hier
bei !die Selbstkosten, deren einwandfreie Ermittlung bei Wasser
kraftwerken diese Arbeit dienen soil. 
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