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Vorwort. 
Die erste Auflage dieses Buches erschien vor etwa 10 Jahren unt eI' 

dem TiteI: "Die Preisstellung beim Verkaufe elektrischer Energie", 
in der gleichen Gestalt, in der sie als Doktorarbeit der Technischen 
Hochschule in Darmstadt vorgelegt wurde. Sie beruhte weniger auf 
eigenen Erfahrungen als auf dem Studium der engeren und weiterell 
Fachliteratur und der Statistik; gleichwohl fand sie in den Kreisen der 
Fachgenossen Verbreitung und Anerkennung. Namentlich die in ihr 
zum ersten Male auf wissenschaftlicher Grundlage erhobene Forderung, 
bei der Preisgestaltung der Wertschătzung, die der Abnehmer der elek
trischen Arbeit auf Grund seiner wirtschaftlichen Verhăltnisse entgegen
bringt, einen groBeren EinfluB einzurăumen, fand Billigung und be
gann sich in der Praxis durchzusetzen. 

Inzwischen war es mir vergonnt, in der Verwaltung eines der groBten 
deutschen, mit dem -Betrieb von Elektrizitătswerken beschăftigten Un
ternehmens tătig zu sein und dio fruher theoretisch entwickelten Grund
sătze nnter den verschiedensten Verhăltnissen zur Durchfiihrung zu' 
bringen. Dabei die Zustimmung weitblickerider Mănner zu finden, die 
seit vielen Jahren an der Elektrizitătsversorgung Deutschlands fuh
renden Anteil llehmen, war mir eine besondere Genugtuung. 

Die Frucht der bei dieser Tătigkeit selbst gesammelten und der 
stăndig beobachteten fremden Erfahrungen ist die vorliegende Arbeit. 
Sie unterscheidet sich von der ersten Auflage hauptsăchlich durch den 
wesentlich erweiterten Inhalt; die Abschnitte uber die Werbetătigkeit, 
die Anwendullgsgebiete der verschiedenen Tarife, die Tarife fremder 
Lăllder, die allgemeinen Stromlieferungsbestimmungen nnd das Ab
rechnungswesen sind neu hinzugekommen. Auch mach ten die in der 
Zwischenzeit gesammelten Erfahrungen und statistischen Ergebnisse 
manche Umarbeitung und Ergănzung notwendig; die Grundlagen und 
die Gliederung der ersten Auflage sind jedoch beibehalten. Einzelne 
kiirzere Abschnitte sind bereits an anderer Stelle veroffentlicht; einer 
Anregung des Vereins fur Sozialpolitik folgend, lieB ich im Jahre 1914 
in den Schriften dieses Vereins eine Abhandlung uber "Die Preisbewe
gung beim Verkaufe elektrischer Arbeit seit 1898" erscheinen, eine 
Studie, in der die Grundlagen, die Geschichte der Tarifbildung und die 
Durchschnittspreise elektrischer Arbeit behandelt sind. Zum TeiI ist 



IV Vorwort. 

der Inhalt dieser Arbeit unter Hinzufiigung kl'itischer Wurdigung der 
dort behandelten Methoden und Ergebnisse in das vorliegende Buch 
iibernommen. 

Bei der Beschaffung des Stoffes bin ich von zahlreichen Elektrizi
tătsunternehmungen des In- und Auslandes bereitwillig unterstiitzt 
worden; ihnen allen sage ich verbindlichen Dank, insbesondere der 
Elektricităts-Lieferungs-Gesellschaft, Berlin, die mir in weitherziger 
Weise die Veroffentlichung wertvoller Erfahrullgen gestattet hat. Bei 
der Abfassung des Abschnittes iiber die allgemeinen Stromlieferungs
bestimmungen leistete mir Hen Rechtsanwalt Mihaltsek, Berlin, er
wiinschte Unterstiitzung, fiiI' die ich ihm auch an dieser Stelle meinen 
Dank ausspreche. 

In seiner neuen Gestalt wendet sich das Buch an alle Kreise, die sich 
mit der Frage der offentlichen Elektrizitătsversorgung bescb1i.ftigen, 
an die engeren und weiteren Fachgenossen, an Studierende und Volks
wirtschaftler, an die MitgIieder gemeindlicher und staatlicher BehOrden 
und Korperschaften, die zahlreiche wichtige Entscheidungen auf diesem 
Gebiete zu treffen haben, oft leider ohne geniigend ullterrichtet zu sein. 
Die Darstellung muBte daher vielfach weiter allsholen und manches 
dem Sachkenner Gelăllfige behandeln; dennoch dii.rfte sie auch ihm Nelles 
bieten und ihn an mancherlei Zusammenhănge erinnern, die gerade der 
Fachmann allS Gewohnheit leichter ii.bersieht. 

Obwohl die gegenwărtige Zeit fiiI' die beschauIiche Betrachtllng 
wirtschaftlicher Probleme wenig geeignet erscheint, iibergebe ich den
noch die nachfolgenden Ausfuhrungen der Offentlichkeit, einmal im 
Hinblick darauf, daB die Frage der Elektrizitătsversorgllng in Delltsch
land trotz des Weltkrieges dauernd allgemeiner Aufmerksamkeit be
gegnet und weiter in der Hoffnung, daB sicb aus meiner Arbeit manch 
niitzliche Anregllng ergeben moge, die unserer wirtschaftlichen Riistllng 
fiiI' die schwere Zeit nach dem Kriege zllgute kommen konnte. 

Berlin, Anfang 1917. 
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Einleitnng. 

Die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung der 
Elektrizitătswerke. 

Innerhalb weniger Jahre haben sich die offentlichen Elektrizităts
werke, d. h. die Unternehmungen, die im Besitze von Privaten oder 
offentlichen Korperschaften elektrische Arbeit der Allgemeinheit zum 
Verkaufe steUen, auf dem Gebiete der Kultur und der Volks
wirtschaft eine beherrschende SteUung errungen. In kultureller 
Hinsicht sind aUe die Fortschritte, die dţe Elektrizităt iiberhaupt 
gebracht hat, in erster Linie den offentlichen Elektrizitătswerken 

zu verdanken; denn ohne sie wăre es der Elektrizitat nicht mog
lich gewesen, unser gesamtes hausliches, berufliches und offentliches 
Leben so schneU und so tief zu durchdringen, daB wir ihre Hilfe 
fast auf keinem Gebiet menschIicher Betătigung mehr entbehren 
konnen. 

Die elektrische Beleuchtung ist heute bei uns Gemeingut aUer Volks
klassen, auch der armeren, geworden. Ihre Einfiihrung ist als ein Kul
turfortschritt zu bewerten, da sie hinsichtlich gesundheitlicher Vor
ziige, Feuersicherheit, ZweckmăBigkeit und Bequemlichkeit alle an
deren kiinstlichen Lichtquellen iibertrifft. 

Die Anwendung des elektrischen Betriebes im Bef6rderungswesen 
hat zunăchst innerhalb der Stădte Erleichterung und Beschleunigung 
des Personenverkehrs mit sich gebracht und zahlreiche wohltătige 

Folgen, wie die Verbesserung der Wohnungsverhăltnisse und die Be
giinstigung von Sport und Erholung, nach sich gezogen. 

Die Heimarbeit hat der Elektromotor erleichtert, die Lage des 
Handwerks gehoben und seine Entwicklung zum Kleingewerbe begiin
stigt. Hierdurch ist nicht nur von vielen Angeh6rigen dieser Berufs
stănde die Gefahr des drohenden wirtschaftlichen Zusammenbruchs 
abgewendet, sondern ihnen auch eine bessere Lebenshaltung erm6g
licht worden. 

Siegel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl. 1 



2 Einleitung. 

In der Landwirtschaft ist durch die Einfiihrung des elektrischen 
Betriebes die schon driickend empfundene Leutenot gemildert, und, 
wie iiberhaupt bei den meisten Anwendungen der elektrischen Arbeit 
zum Zwecke der Krafterzeugung, in weitem Umfang menschliche und 
tierische Arbeitskraft durch mechanische ersetzt und fiir andere, hohere 
Zwecke freigemacht worden. 

In der Industrie schlieBlich begiinstigt die Verwendung der Elek
trizităt, insbesondere, wenn offentliche Elektrizitătswerke als Quelle 
in Frage kommen, eine planvolle Zusammenfassung der Krafterzeu
gung, die, wie jede Ersparnis bei der Hervorbringung von Giitern, als 
Kulturfortschritt zu bewerten ist. 

Alle die genannten kulturellen Errungenschaften machen sich mit
telbar auch in wirtschaftlicher Beziehung geltend; von groBerer 
Wichtigkeit jedoch ist die unmittelbare Einwirkung der Elektrizităts
werke auf unser Wirtschaftsleben. Ihre Bedeutung in dieser Hinsicht 
beruht einmal auf ihrem Umsatz an Geld, Stoff und Arbeit, d. h. auf 
ihrem Verbrauch an Giitern einerseits und ihren Erzeugnissen anderer
seits, und weiterhin auf ihrer engen Verkettung mit den iibrigen Kreisen 
der Volkswirtschaft. In dieser Hinsicht gibt es kaum ein anderes Arbeits
gebiet, das so bedeutungsvolle Beziehungen aufzuweisen hat als die 
offentlichen Elektrizitătswerke. Zu ihrem Aufbau und Betrieb werden 
die Mărkte fiir Geld, Baustoffe, Metalle, Brennstoffe, Arbeitskrăfte, in 
umfangreichem MaBe in Anspruch genommen, wăhrend ihr Erzeugnis, 
die elektrische Arbeit, in unzăhligen Adern dem Wirtschaftskorper 
wieder zugefiihrt und dort in Ausiibung zahlreicher wichtiger Funktionen 
wieder verbraucht wird. In dieser Tatsache liegt es begriindet, daB die 
weit jiingere Industrie der Elektrizitătslieferung an wirtschaftlicher Be
deutung ihren ălteren Schwestern nicht nur nicht nachsteht, sondern 
sie zum Teil iiberfliigelt hat, obwohl viele dieser ălteren Industrien, z. B. 
Bergbau, Eisenindustrie, Textilgewerbe und andere, groBere Anlagewerte 
vertreten, auch an Umsatz den Elektrizitătswerken weit iiberlegen 
sind. Hieriiber mogen die Angaben in Zahlentafel 1 einigen AufschluB 
geben. 

Bei der Wiirdigung dieser Zahlen ist noch zu beriicksichtigen, daB 
die Entwicklungszeit der aufgefiihrten Wirtschaftszweige eine sehr 
verschiedene ist. Wăhrend der Steinkohlenbergbau auf eine bis weit 
ins Mittelalter reichende Geschichte, die Eisenbahnen und Gaswerke 
auf eine fast hundertjăhrige Entwicklung zuriickblicken konnen, be
trăgt der Zeitraum, in dem sich die Geschichte der Elektrizitătswerke 
abgespielt hat, kaum 30 Jahre. Trotzdem lassen die Zahlen erkennen, 
daB sich die Elektrizitătswerke neben die iibrigen gewerblichen und 
kaufmănnischen GroBbetriebe, neben die Verkehrs- und Wohlfahrts
einrichtungen als wirtschaftliche Unternehmungen von aIlererster Be-



Die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung der Elektrizitatswerke. 3 
• 

Zahlentafel 1. 

Anlagekosten nnd Leistnngen verschiedener Wirtschaftsgebiete. 

2 I 3 I 4 I 5 I 6 7 I 8 I 9 I 10 
-------~---+--"~------~.~----~~-----~----~----~---

\ j 1 A~~agekap~t~ I Ein- Aus- II 

Art der 

Unternehmung 

Eisenbahnen1) • 

Steinkohlenberg
bau2 ) • 

Braunkohlenberg-
bau3 ) • • 

Elektrizitătswerke 

6ffentlich4 ) • 

Einzelanlagen5) • 

GesJ.mt . 
Gaswerke6 ) • 

Wasserwerke7 ) 

" " 
1 11 '" "1"",,, Zahl ... ~! § ~ ~ ~ I nahmen gaben 
~ 1 ~ ! ~.s ~~ Leistung 

11 ~ 
s;.§ 

~~ 

~ II i :1' ~ ~ il 
<>1 .Ii .J(, 

1913 1

1 

- "1.19 2~5 112871 335131 

19131 3501 4400 66 i 1901091 

1913 465 J ! i 872331 

1913 4040 2200 I 331 2800 I 
1913 - 3000 I 45: 10000 1. 
19131 - 5200 I 78 i 12800 
1913.1700 15221 23 i 2600 
1913 9981 1100 I 16 i 1327 1 

I ~ .S 
.U 

in Millionen der beschattig-
.K ten Personen 

3556 12490178273111237 

2136 

192 

=:0 I 

503(385)1 
165 

- 1654017 1095 

- I 58958 80 

200 28000 51 
350 20000 30 
550 48000 81 
286 23000 40 

60 10000 20 

deutung gestellt haben. Diese Entwicklung ist nicht etwa bloB auf 
Deutschland beschrănkt geblieben; wie die nachfolgende Auf
stellung (Zahlentafel II) zeigt, ist sie auch in anderen Lăndern zu ver
zeichnen. 

Es sind also gewaltige Summen, nicht unbetrăchtliche Teile des 
Nationalvermogens der verschîedenen LăJlder, in diesen Unternehmun
gen festgelegt und die Frage ihres Ertrags beriihrt die gesamte Volks
wirtschaft weit liber die Kreise der Unternehmer hinaus. 

1) Nach St. J. D. R. (L 14), Leistung (Spalte 6) in Millionen Wagenachs. 
kilometern. 

2) und 3) nach St. J. D. R. (L 14), Anlagekapital (Spalte 4) nach Schătzung, 
Leistung (Spalte 6) in 1000 Tonnen. 

4) Die Angaben sind der St. E. W. zum Teil entnommen, zum Teil auf Grund 
ihrer Angaben, sowie derjenigen der St. V. E. W. berechnet; zu Spalte 9 siehe 
auch Fasolt (L 68). Leistung (Spalte 6) in Millionen Kilowattstunden. 

5) Auf Grund verschiedener Angaben Dettmars (L 66) berechnet. Leistung 
(Spalte 6) in Millionen Kilowattstunden. 

6) Nach Greineder (L 59). Spalten 9 und 10 Schătzungen des Verfassers; 
Leistung (Spalte 6) in Millionen Kubikmeter. 

7) Nach Angaben von Schaars "Kalender fiir das Gas- und Wasserfach 1914"; 
Spalten 7 -10 Schătzungen des Verfassers; Leistung (Spalte 6) in Millionen Kubik· 
meter. 

1* 
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Zahlentafel II. 

Zahl, Leistungsfăhigkeit und Anlagekapital der Elektrizitatswerke 
verschiedener Lănder. 

I 2 3 4 5 L~~ __ 6 __ 

I . ~I--~I-L-e-istungs- Anlage-

, Berichts- I făhigkeit kapital in 
Zahl der Kra.ft- Millionen! Quellenangabe 

jahr I I ~~ok'k; .,, __ I _____ . __ . __ . __ ... ~.~ _____ __ 

Laud 

I ~~~~ I !!~ I 2;~ -!iiT) St. E. W ~(L ;7; und 
1906 1338 723 1400 St. V. E. W. (L 18) 
1913 4040 2096 2470 

Deutschland 

Osterreich ~;~~ ~!: !~; 380} St. Osterreich (L 19) 

1903 259 120 210506 II} St. 
1907 607 200 Schweiz (L 20) 
1913 1000 434 367 

Schweiz . 

England . 1894 30 32 
113 
455 
795 
908 

89 
238 
766 

1156 
1276 

} se EngL Di,. (L 27) 

i St. Engl. El. T. (L 29) 

} St. Amerika (L 31) 

1899 100 
1904 225 
1909 290 
1912 323 

Nordamerika . 1902 3620 
1907 4712 
1912 5221 

Dănemark . 1906 77 
1909 194 
1911 295 

1212 
2709 
5134 

2120 
4610 

10500 

18 24,1} 
43 48,3 St. Dănemark (L 23) 
52 63,3 

Zu dieser Bedeutung konnten die Elektrizitătswerke erst nach einer 
gewissen Vervollkommnung der technischen Grundlagen gelangen. Er
findung und Erfahrung haben zusammengewirkt, um die technischen 
Schwierigkeiten so weit zu iiberwinden, daB heutzutage ein gesicherter 
Betrieb in technischer Hinsicht vollkommen gewăhrleistet ist. Was 
die wirtschaftliche Seite anbelangt, so konnte von einem Erfolg solange 
nicht die Rede sein, als sie sich noch im Zustand des Versuches befan
den; obwohl man heute sagen darf, daB dieser seit einigen Jahren 
iiberwunden ist, kann das wirtschaftliche Ergebnis, namentlich in Hin
sicht auf die Ausbreitung der elektrischen Arbeit, im allgemeinen noch 
immer nicht gleich giinstig beurteilt werden wie der technische Erfolg; 
und doch ist diese Frage weitaus die wichtigere, da alle technischen 
Errungenschaften nur dann einen vollen Wert besitzen, wenn sie auch 
mit wirtschaftlichen Erfolgen verkniipft sind. Ein solcher Erfolg liegt 
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aber nur dann vor, weun einerseits auf seiten der Unternehmer durch Er
zeugung bzw. Verkauf der elektrischen Arbeit, andererseits auf seiten der 
Verbraucher durch die Anwendung derselben irgendein Gewinn erzielt 
wird, der zwar nicht immer unmittelbar in giinstigen wirtschaftlichen 
Ergebnissen seinen Ausdruck zu finden braucht, im allgemeinen jedoch 
mittelbar in einer oder der anderen Weise in einer Geldfrage seine Be
wertung findet. Der Erfolg muB aber auf beiden Seiten irgendwie 
vorhanden sein, und zwar unter moglichster Ausnutzung der aufgewen
deten Mittel. Da beide, Unternehmer sowohl wie Verbraucher, die 
Glieder eines Korpers sind, so kann von einem wirklichen Gewinn nur 
daun gesprochen werden, wenn beiden gleichzeitig genutzt wird. E s 
folgt also, daB die Elektrizitătswerke als wirtschaftliche 
Unternehmungen die Aufgabe haben mfissen, moglichst vieI 
wirtschaftliche Vorteile ffir sich nnd ffir die Verbraucher 
zu erzielen. Dieser Satz sei an die Spitze der ganzen folgenden Er
orterungen gestellt. 

Unter der Voraussetzung, daB die Anlagen allen Forderungen ent
sprechen, die hinsichtlich der ZweckmăBigkeit des Baues und des Be
triebes gestellt werden konnen, daB f€lrner der Betrieb selbst in zweck
entsprechender Weise gefiihrt wird, ist sowohl der Ertrag der Elek
trizitătswerke als auch· der Nutzen der elektrischen Arbeit fiir den 
Verbraucher hauptsăchlich von der Frage abhăngig, wie sich der 
Verkauf der elektrischen Arbeit gestaltet. Ein Verkauf zwi
schen zwei Parteien kommt zustande, wenn auf der einen Seite, bei 
dem Kăufer, der Wunsch vorhanden ist, irgendein Gut gegen Hingabe 
eines anderen zu erwerben und auf der anderen Seite, bei dem Ver
kăufer, der Wille besteht, jenes Gut gegen irgendeine Gegengabe ab
zutreten. Die Gesamtheit alIer Umstănde, die diesen Wunsch auf 
seiten des Kăufers beeinflussell, bedingen die "N achfrage" und auf 
seiten des Verkăufers das "Ange bot". Das Angebot sowohl wie die 
Nachfrage werden bedingt durch die "Werţschătzung", die Kăufer 
wie Verkăufer dem zu tauschenden Gute entgegenbringen. Die Wert
schătzung selbst ist das Geffihl oder die Dberzeugung, daB irgendein 
Gut, eine Handlung fiir die Befriedigung eines wirtschaftlichen oder 
kulturellen Bedfirfnisses dienlich sei. Ihren Ausdruck findet die Wert
schătzung sowohl beim Kăufer als auch beim Verkăufer in dem gefor
derten bzw. gezahlten Preis der Ware. 

Ein Verkauf kommt um so leichter zustande, je mehr der Preis 
der Wertschătzung sowohl des Kăufers wie des Verkăufers angepaBt 
wird. Gerade in diesem Punkt aber IăBt die Preisstellung der Elektri~ 
zitătswerke noch immer sehr vieI zu wfinschen iibrig. Priift man die 
Erorterungen iiber diesen Gegenstand, die in der Fachliteratur einen 
auBerordentlich breiten Raum einnehmen, so begegnet man allzu hăufig 
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groBer Einseitigkeit; in vielen Fallen wird irgendeinem unwichtigen 
Umstand weitgehend Rechnung getragen, vor allen Dingen aber wird 
immer noch die Rucksicht auf die Erzeugung der elektrischen Arbeit 
nicht bloB in den Vordergrund gesteIlt, sondem vielfach noch fur die 
einzig maBgebende erklart. DaB bei der Befolgung dieses Grundsatzes 
einige Untemehmungen gute Ergebnisse aufweisen, ist keineswegs eih 
Beweis fur die Richtigkeit dieses Verfahrens, denn einmal zeigt die 
Erfahrung, daB auf diesem Wege ein dauemder Erfolg nicht erzielt 
werden kann und femer lehrt eine einfache Uberlegung, daB bei wirt
schaftlichen Untemehmungen schlieBlich der am besten fahrt, der zu
gleich den Vorteil der anderen Partei wahrt. Darin liegt die Forderung 
begriindet, daB in der PreissteIlung nicht bloB die Interessen der Er
zeugung, sondem auch die des Verbrauches Berucksichtigung finden 
mussen, mit anderen Worten, es muB auch beim Verkauf der elektri
schen Arbeit der erste und wichtigste Grundsatz der Preisbildung wie 
folgt lauten: "Der Preis m uB d urch Ange bot nnd N achfrage 
bestimmt werden". 

Die Aufgabe der PreissteIlung ist daher folgende: 
Es sind samtliche Umstande technischer und wirtschaftlicher Art 

zu prufen, die einerseits auf den Verbrauch, andererseits auf die Er
zeugung der elektrischen Arbeit EinfluB ausuben. Die PreissteIlung 
ist dann so zu gestalten, daB diese Umstande je nach Moglichkeit und 
Wichtigkeit Berucksichtigung finden. 

Nach dem Vorausgehenden beruht jeder Preis auf einer Summe 
von Wertschatzungen; in diesen sind demnach die Grundlagen der 
Preisbildung zu suchen. Im folgenden wird also zunachst festzustellen 
sein, welche Umstande die Wertschatzung auf beiden Seiten, d. h. die 
Nachfrage und das Angebot, zu beeinflussen vermogen. In zweiter 
Linie ist dann zu untersuchen, in welchem Umfang dies geschieht, 
d. h. wie weit dieser EinfiuB zahlenmaBig ausgedruckt werden kann. 
Von dieser FeststeIlung wird es abhangen, ob diese Umstande als Grund
lage der PreissteIlung brauchbar sind. An Hand der so erhaltenen 
Ergebnisse wird es moglich sein, die Vor- und Nachteile der jetzt be
stehenden Preisformen zu erkennen und die aIlgemeinen Richtlinien 
anzugeben, die bei der AufsteIIung von Preisformen einzuhalten sind. 

Bei dem Verkauf der elektrischen Arbeit ist auBer auf die Preis
stellung aber noch auf anderes Gewicht zu legen. Wie bei fast jeder 
Verkaufstatigkeit, so sind auch bei dem Verkauf der elektrischen Arbeit 
zahlreiche Hemmungen, die ihrer Verwendung entgegenstehen, zu be
seitigen. Dies geschieht einmal durch eine entsprechend ausgestaltete 
Werbetatigkeit, die man als eine Beeinflussung der Nachfrage bezeich
nen kann, sodann durch andere Erleichterungen bei dem· Verbrauch. 
Es treten femer einmal infolge davon, daB die elektrische Arbeit un-
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sichtbar ist, daB ferner der Verbraucher durch die Zufuhrungswege 
der elektrischen Arbeit in stăndiger Verbindung mit dem Elektrizi
tătswerk steht, daB schlieBlich eine einzige Erzeugungsstătte mit einer 
sehr groBen Anzahl einzelner Abnehmer zu rechnen hat, gewisse Schwie
rigkeiten im Verkehr zwischen Verkăufer und Verbraucher auf, die 
durch besondere Bestimmungen nach Măglichkeit eingeschrănkt wer
den mussen. Diese Bestimmungen sind ebenfalls von nicht geringer 
Wichtigkeit bei dem Verkaufe elektrischer Arbeit; sie werden dem
gemăB in die folgenden Darlegungen mit einbezogen werden. 

SchlieBlich ist durch den schon erwăhnten Umstand, daB ein ein
ziger Verkăufer, das Elektrizitătswerk, einer sehr groBen Zahlvon Ab
nehmern gegenubersteht, noch eine besondere Schwierigkeit zu uber
winden, nămlich die zweckmăBigeErhebung der von dem Verbrau
cher zu entrichtenden Geldsummen. Die Verschiedenheit der Ver
hă1tnisse hat auch auf diesem Gebiete zahlreiche Ausfuhrungsarten 
gezeitigt, die in dem Rahmen dieser Arbeit erărtert werden sollen. 

Bei der Bearbeitung dieses umfangreichen Gebietes ergab sich die 
Notwendigkeit, die Darlegungen auf da~ Wesentliche zu beschrănken 
und manche Einzelheiten und Vorschlăge, die in den Fachzeitschriften 
ausfiihrlich erărtert worden sind, nur anzudeuten oder bei geringerer 
Wichtigkeit ganz zu ubergehen; in letzterem Falle sind sie im Literatur
verzeichnis erwăhnt. 



Erstes Buch 

Die Verkaufsgrundlagen 



Erster Teil. 

Die N achfrage nach ele ktrischer Arbeit. 

1. Die Wertschatzung als Grundlage der Nachfrage. 
Dem raschen Wachstum der Anzahl und GraBe der Elektrizităts

werke liegt das stets steigende Verlangen nach elektrischer Arbeit zu
grunde. Nun ist die Elektrizităt als unmittelbares Erzeugnis der Elek
trizitătswerke, als Gegenwert fiir die Aufwendung von Geld, Stoff und 
Arbeit zwar an und fur sich ein wirtschaftliches Gut; Gegenstand wirt-
8chaftlicher Bediirfnisse wird sie aber erst durch ihre Eigenschaften, 
die sie wirtschaftlich wertvoll machen, nămlich durch ihre Făhigkeiten, 
Licht zu spenden, mechanische Arbeit zu leisten, Wărme zu erzeugen 
und chemische Vorgănge herbeizufiihren. Die Verwendung des elek
trischen Stromes im Nachrichtendienst hier zu nennen erubrigt sich, 
weil elektrische Arbeit zu diesem Zweck von den Elektrizitătswerken 
nur in ganz beschrănktem Umfang und in seltenen Făllen abgegeben 
wird. 

Diese Eigenschaften des elektrischen Stromes werden nutzbar ge
macht, um folgende wirtschaftliche Bediirfnisse zu befriedigen: erstens 
die Forderung nach kfinstlicher Beleuchtung, das Lichtbedurfnis, 
zweitens das Verlangen nach mechanischer Arbeitskraft, das Kraft
bedfirfnis, weiter die Notwendigkeit kfinstlicher Erzeugung hOherer 
Temperaturen, das Wărmebedfirfnis und schlieBlich das Bedfirf
nis nach elektrochemischer Arbeitsleistung. 

Die Bediirfnisse, zu deren Befriedigung ein und derselbe Strom 
von genau gleicher Erzeugung verwendet werden kann, sind hinsicht
lich ihrer Eigenart und der Einflfisse, die bei ihnen in Frage kommen, 
80 durchaus verschieden, daB es zweckmiWig ist, ihre fernere Betrach
tung zunăchst zu trennen. 

A. Die Wertsehatzung der elektrischen Belellchtllng. 

1. Das Lichtbedurfnis und seine Ursachen. 

Ein Blick in die Geschichte der Beleuchtungstechnik zeigt, daB das 
Lichtbediirfnis mit dem Beginn der Kultur bereits vorhanden war. 
Die Scheu vor der Dunkelheit, die Furcht vor Gefahren, vor wilden 
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Tieren und feindlichen Menschen lieB in dem Lagerfeuer die erste kiinst
liche Beleuchtung erstehen. Herdfeuer, Kienspan, Fackel, Ollampe, 
Talglicht, Petroleum-, Gas- und schlieBlich elektrische Beleuchtung 
sind dann in aufsteigender Linie die Folge des wachsenden Lichtbediirf
nisses, die Stufen der fortschreitenden Beleuchtungstechnik. 

Zu der Furcht vor Gefahren, jener ersten Ursache kfmstlicher Be
leuchtung, ist noch eine groBe Anzahl anderer Umstănde getreten, die 
das Lichtbediirfnis vergr6Berten. Manche Gewerbe bediirfen schon zu 
ihrer Ausiibung Tag und Nacht, wie die Verkehrseinrichtungen, die 
Hiittenwerke, die Brauereien usw. Auch die iibrige Erwerbstătigkeit 
ist in unseren Tagen des schărfsten Wettbewerbes so gesteigert, dat! 
in den meisten Făllen die Stunden des Tageslichts zu ihrer Ausiibung 
nicht mehr ausreichen; unter dem Druck dieser Verhăltnisse ist Unter
haltung und Zerstreuung, ist fast das gesamte gesellschaftliche Leben 
in die Abendstunden verlegt. Die steigenden Bodenpreise in Land und 
Stadt drăngen ferner auf eine gr6Bere Ausnutzung der Grundflăche,. 
so daB namentlich in den Stădten zahlreiche Răume entstanden sind, 
deren Beleuchtung auf kiinstlichem Wege ergănzt, wenn nicht iiber
haupt erst geschaffen werden muB. Der gesteigerte Wettbewerb ist 
weiter dazu iibergegangen, auch die kiinstliche Beleuchtung in umfallg
reichem MaBe in seine Dbnste zu stellen. Eine bedeutsame Rolle 
spielen schlieBlich die geographischen und klimatischen VerhăltnÎsse, 
kurz, das Beleuchtungsbediirfnis hat an U mfang auBerordentliche 
MaBe angenommen. Aber auch seine Stărke ist gewachsen; der 
Wettbewerb der einzelnen Beleuchtungsarten hat die Bedttrfnisse des· 
Publikums iiberall gesteigert, das Luxusbediirfnis nimmt zu, gesund
heitliche Gesichtspunkte heischen fort und fort Verbesserungen; so ist 
es denn nicht zu verwundern, daB das Lichtbediirfnis in unseren Tagen 
eine gewaltige H6he erreicht hat. Dber die fortgesetzte Steigerung 
geben nachfolgende Zahlentafeln einigen AufschluB. 

Aus dieser Zahlentafel geht die bemerkenswerte Tatsache hervor,. 
daB das Lichtbediirfnis, wenn man einmal die pro Kopf abgegebenen 
Kerzenstunden.als MaBstab annimmt, im Zeitraum von etwa 25 Jahren 
um das 12fache angewachsen ist; dabei ist nicht beriicksichtigt, daB· 
auch noch durch andere kiinstliche Lichtquellen, wie Spiritus-Gliih
licht, Azetylen und andere, nicht unbetrăchtliche Lichtmengen erzeugt 
werden. Die Werte der Zahlentafel III sind in Abb. 1 zeichnerisch 
dargestellt; die Sehaulinien lassen nicht nur die im Laufe der Jahre 
eingetretenen Verbrauehsverănderungen, sondern aueh den EinfluB, 
techniseher Verbesserungen deutlieh erkennen. So steigt die Se hau
linie der fiir elektrisehe Beleuchtung auf den Kopf abgegebenen Kerzen
stunden sehneller an als der Verbraueh an Kilowattstunden, eine 
Folge der fortwăhrenden Verminderung des Wattverbrauchs der Lam-
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Zahlentafel III. 

Steigerung des Lichtbediirfnisses in Deutschland. Verbrauch fiir 
Beleuchtung. 

1 I 2 3 I 4 I 1) 6 I 7 I 8 1 9 i 10 1 11 1 12 

Verbrauch an Be-
Ehin- leuchtungselektrizităt Leuchtgasverbrauch Petroleumverbrauch Gesamt-

wo ner- I 
Jahr zahl ~ § :::-1 

Deutsch- ~ .: .,,; . 
Ilands in ~,g ~ '1 I Millionen .§ ~ ~ 

18911 49,76 20 
19001

1 

56,00 200 
1906 61,15 400 
1911 65,36 600 
1913; 66,84 750 

- 1 ~ • p. 1 • .:-

'E o I § " i3' ~~ ~'g~ 
~ E ~~ g 

p. p. 

0,4 160 
3,6 1440 
6,6 3300 
9,2 6120 

11,2 11200 

I ~ ~ ~I 1" o El I bJja.o 

I.s:i (J I 

450 
770 

1070 
1100 
1100 

A 
El o 
.o~ 
(J o .... 

p. 

9,05 
13,7 
17,5 
16,9 
16,5 

~ .:-1 - I ;;- d 'I:: ..... Q)~ p.,'=_ er 
~ ~ S d :3 I ~ ~ I § ~ §' Kerzen 

summe 

n 
pf 

~ .: ~ I ~ o 1:'= I ~ .: ~ 1 stunde Il) ::1 .".,.-j ~ o Il) = 
~ t] ~ .S.S I ~ ~ t] ~! pro Ko 

, I 

900 i 455 1 9,15 1830 
4 600 1580 10,3 2950 

11 700 I 626 10,2 2920 
16900 1730 11,3 3540 
18 300 700 10,5 3500 

289 
899 

1792 

o 
O 
O 
O 
O 

26,56 
3300 

pen. Ebenso weist die Schaulinie der Gaskerzenstunden infolge der 
Verbreitung des Auerlichts und des PreBgases eine stetige Steigerung 
auf, obwohl der Gasverbrauch in Kubikmeter pro Kopf zuruckgeht. 

Die in der Zahlentafel III berechneten Zahlen geben insofern ein 
unvollkommenes Bild uber den tatsăchlichen Bedarf an kunstlicher 
Beleuchtung als sie Durchschnittszahlen darstellen, d. h. fiir einzelne 
Gebiete zu hohe, fur andere zu niedrige Werte angeben, da namentlich 
Gas und elektrische Beleuchtung ungleich uber das Gesamtgebiet ver
teilt sind. Ein genauereR Bild erhălt man, wenn man entsprechende 
Zahlen fiir einzelne Stădte berechnet, was in der nachfolgenden Zahlen
tafel IV geschehen ist. 

1) Gesamtsummen der von offentlichen Werken und Einzelanlagen fur Be. 
leuchtung abgegebenen Arbeitsmengen, berechnet nach der St. E. W., sowie nach 
Angaben Dettmars (L 66). 

2) Es ist angenommen, daLl zur Erzeugung einer Kerzenstunde 1891 und 
1900 je 2,5 Wattstunden pro Normalkerze, 1906: 2, 1911: 1,5, 1913: 1 Wattstunde 
erforderlich waren. 

3) Berechnet auf Grund der von Greineder (L 59) gemachten Angahen, sowie 
der aus St. J. D. St. (L 15) und St. Gas (L 32) sich ergebenden Verhăltniszahlen. 

4) Es ist angenommen, daLl zur Erzeugung einer Kerzenstunde notwendig 
waren: im Jahre 1891 10 Liter, 1900 3 Liter, 1906 1,5 Liter, 1911 1,0 Liter, 
1913 0,9 Liter. 

') Berechnet nach St. J. D. R. (L 14). 
6) Ea ist angenommen, daLl erforderlich waren: 

im Jahre 1891 5 Gramm pro Kerzenstunde, 
1900 3,5 
1906 3,5 
1911 3,2 
1913 3,0 .. 



14 Die Wertschătzung als Grundlage der Nachfrage. 

'10000 , 

,-
I / 

I 
I 

30000 11> I ti 
I~ I 

\:) 
I I -r 

~ , 
I I 

~ ! : 
~ i J, -20000 

";;; /' [.... V 1/ 
~ 1/ !.,..-'fo' 

t.: : V ,/ I 

10000 
'<:: I /' V' 

~ aJ 
...-,/ V V 

d_ - 7~ 
~/ ...-

V c ~ -
~- a Jt;Jh 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Abb. 1. Steigerung des Lichtbediirfnisses in Deutschland. 

a-a Elektrizitiit (Kerzenstd. pra Kapi) c-c Petraleum (Kerzenstd. pra Kapi) 
b-b Gas (Kerzenstd. pra Kapi) d-d Summe der Kerzenstd. pra Kapi. 

Zahlentafel IV. 
Anwachsen des Lichtbediirfnisses in einzelnen Stădten. 

1 

Stadt 

Breslau 

Chemnitz 

Halle • 

al 4 , 5 
~----~----~----~----~---

6 8 9 10 2 

I ,.~ 
i 
i 

1898 405,1 
1902 435,3 
1907 488,3 
1912 533,0 

1898 176,5 
1902 212,5 
1907 285,2 
1912 317,0 

1898 
1902 

1, 1907 
1912 

127,4 
165,1 
176,1 
187,0 

Leuchtgas
verbrauch 

I ~ ]1 I Verbrauch an I 
I ~ ~ § I Beleuchtungs' 

I "" ~ ,.., elektrizitat l' 

10 630 
13400 
19549 
23000 

8350 
8350 

10384 
9454 

4810 
5360 
6391 
6551 

::a. ~.:: ,.... Summe 
" I ~ ,-, der 

Zu
nahme 

i ~ ~ ~ .~ ~ § ~ I Kerzen~ 

I ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I stunden 

1~~01 .§§ ~j I 
in 
% 

10 500 396,0 803,4 
17 100 430,0 1184,0 
26 600 484,0 2542,0 
43 200 548,0, 5429,0 

I 
18 900 I 176,0 306,2 
21 800 208,0 579,0 
24 300 268,0 1722,0 
29 800 359,0 4062,0 

800 Il 300 ) 
1 100 18 200 , 370 
2600 29200 
9900 53100, 

600 19500 1] 
1 100 22 900 110 
3200 27500 

Il 300 41000 

15100 
18000 
24200 
35000 

174,0 1689,0 4800 
190,0 3367,0 17 700 

15100 1 
18000 249 
29000 f 
52700 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.' 

I 
- ~g I I:!: § Verbrauch an 

Leuchtgas- 8~o 
I verbrauch la) i\ooIO Beleuchtungs-

1 

~ ~~! "00 
elektrizităt """',..., Zu-... Summe 

~ ~.S ::a ~.S der nahme 
Stadt Jahr " 6'a i ~ ~ CD " . 6A ..c:"", .~ S -"" Kerzen-o> " ::o o ~:oj .2S <=tl ::o o 

;."''''' ".o t]~ .2]:8 a~ 
t]t:<! stunden '" " " '"' .:: Cl ;O " o " o "o " ... o ... " " ... 

i f:iI ~ ~ ~8 " "" ~ ~ Cl 
.. 

" "" ~ ~ 
,,"o :; <= in 

1 "" .8 ,..., i:iii'l] s8 t:<!~ % t:<!"" .- ,..., 

Konigs- 1898 181,5 4440 9800 181,0 I 414,0 900 
10700 } berg 1902 192,3 5690 16400 189,0. 634,0 1300 17700 , 

1907 231,3 7994 23100 199,0 1321,0 3300 26400 1 306 
1912 256,0 7596 29600 256,0 3530,0 I 13 800 43400 I 

224,8 1 450,0 I 
I 

Magde- 1898 6720 11900 225,0 800 12700 l 
burg 1902 228,6 5250 12700 230,0 925,0 1600 14300 I 209 

1907 253,6 8991 22600 246,0 2013,0 : 4000 26600 'J 
1912 269,0 8571 31900 593,0 4405,0 7400 39300 i 

Leipzig 1898 434,0 15970 14700 434,0 719,6 600 15~) 1902 479,51 19000 22100 475,0 1088,0 800 22900 I 263 
1907 523,0 1 25 110 32000 523,0 19]4,0 1800 33800 ! 

1912 630,0' 31 835 50600 611,0 3000,0 4900 55500 . 

Munchen 1898 454,0 10 320 9000 407,0 1412,0 1300 
10300 1) 1902 512,0 10130 11 000 512,0 3459,0 2600 13600' 274 

19071552,0 12979 15600 556,0 5556,0 5000 20600 
1912 615,0 14484 23500 619,0 9258,0 15000 38500 

Nurnberg 1898 196,6 7100 14400 193,5 1159,0 2400 16800 

)~ 1902 269,0 8750 18000 268,0 1511,0 2200 20200 
1907 300,0 12114 26900 312,0 2104,0 3400 30300 
1912 354,0 16208 45800 353,0 3125,0 8900 54700 

Plauen 1898 61,0 2380 15600 60,0 108,2 700 16300 1221 1902 83,9 3370 22300 80,0 282,0 1400 23700 
1907 113,0 4972 29300 112,0 571,0 2500 31800 

J 1912 126,0 5694 45200 157,0 1139,0 7200 52400 

Wurzburg 1898 72,4 1680 9300 - - - 9300 

)273 1902 78,8 1980 13900 78,0 195,0 1000 14900 
1907 83,5 2280 18200 84,0 330,0 2000 20200 
1912 87,0 2720 31300 86,0 470,0 5400 36700 

Zwickau 1898 53,5 2200 16400 52,0 182,4 1400 17800 

) l78 
1902 58,3 2590 24700 56,0 183,0 1300 26000 
1907 76,0 3132 27500 70,0 286,0 2000 29500 

I 1912 81,0 3492 43100 75,0 476,0 6400 495J)0 

Bemerkung: Die Verbrauchszahlen sind zum Tei! dem St. J. D. St. (L 15), 
St. Gas. (L 32) und der St. V. E. W. (L 18) entnommen. Die Kel'zenstunden sind 
unter Zugrundelegung der in den FuLlnoten 2 und 4 Seite 13 genannten Ver
brauchsziffern berechnet. 
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Obwohl in den Zahlen der Tafe] IV der Verbrauch an Petroleum 
und anderen Lichtquellen nicht beriicksichtigt ist, ergibt sich doch, 
da8 das Lichtbediirfnis in den Stădten noch wesentlich gro8er ist als 
in den Durchschnittszahlen fiir Deutschland zum Ausdruck kommt. 

Wie bereits erwăhnt, liegen dem Lichtbedi'trfnis sehr verschiedene 
Ursachen zugrunde. Diese Ursachen sind selbst wieder Bediirfnisse 
mannigfacher Art und lassen sich etwa in drei gr08e Gruppen zusammen
fassen: Selbsterhaltungstrieb, Erwerbstrieb" und Luxus
bediirfnis. Der Selbsterhaltungstrieb liegt der Furcht vor Gefahren 
zugrunde; als Ursache des Lichtbediirfnisses ist er heutzutage wohl 
eben so stark wie friiher, tritt aber dennoch in den Hintergrund, weil 
die beiden anderen Ursachen in vieI stărkerem Ma8e das heutige Be
diirfnis hervorgerufen haben, und zwar sowohl was die Ausbreitung 
als auch die Stărke der Beleuchtung betrifft; er ist somit fiir diese beiden 
nicht bestimmend und kommt nur dort in Frage, wo er allein oder iiber
wiegend auftritt. Dies ist in gewissem Ma8e z. B. bei der offentlichen 
Beleuchtung der Fali, die sich nach der gesamten Sicherheit des offent
lichen Verkehrs richtet, femer bei der Treppenbeleuchtung, die aus 
Sicherheitsgriinden an vielen Orten behordIicherseits vorgeschrieben wird. 

In den weitaus meisten FăHen aber ist das Lichtbediirfnis durch 
die beiden anderen Ursachen, den Erwerbstrieb und das Luxusbediirf
nis, bestimmt. Unter dem "Erwerbstrieb" sei in der vor1iegenden 
Untersuchung die Summe aHer derjenigen Bediirfnisse verstallden, die 
den Menschen zwingen, eine berufliche Tătigkeit auszuiiben; als dem 
"Luxusbediirfnis" entspringend wird weiterhin jede Beleuchtung be
zeichnet werden, die nicht zu beruflicher Tătigkeit notig ist. - Zu der 
ersten Gruppe wird also im folgenden die Beleuchtung sămtlicher Ar
beitsstătten (Verkehrseinrichtungen, Krankenhăuser, Schulen, Fabriken, 
Werkstătten, Lăden, Bureaus usw.), sowie die Beleuchtung zu Werbe
zwecken gerechnet, zu der zweiten im allgemeinen nur die Beleuchtung 
der Privatwohnungen und ihres Zubehors. Eine strenge Trennung 
beider ist zwar oft recht schwierig und in manchen l!'ăllen undurch
fiihrbar, denn gewerbliche Tătigkeit und hăusliches Leben sind viel
fach heutzutage untrennbar verbunden, so bei vielen geistigen Berufen, 
femer bei der Landbevolkerung und bei den kleinen Gewerbetreiben
den. Meist aber wird sich die oben angefiihrte Teilung ohne weiteres 
durchfiihren lassen, und dies ist von ganz besondererooi,Wichtigkeit, 
weil von den dem Lichtbediirfnis zugrunde liegenden Ursachen der 
Hauptfaktor der Nachfrage, die Wertschătzung der Be
leuchtung, abhăngt. 

Diese Feststellungen gelten von jeder-Beleuchtung, gleichgiiltig, oh 
es sich um Petroleum-, Gas- oder elektrische Beleuchtung handelt; 
die folgenden Erorterungen werden also zunăchst ganz allgemeine 
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Geltung haben. Bei der elektrischen Beleuchtung treten dann noch 
eine Anzahl besonderer Umstănde hinzu, welche geeignet sind, die 
Wertschătzung sehr wesentlich zu beeinflussen. 

2. Die Wertschiitzung der Beleuchtung im allgemeinen. 

Je nachdem es sich um "Sicherheits-", "Erwerbs-" oder "Woh
il u ngs bele uch tu ng" handelt, wie im folgenden die drei Haupt
gruppen genannt werden sollen, wird die Wertschătzung eine verschie
dene sein, weil jeder von ihnen Bedtirfnisse verschiedener Art und 
Starke zugrunde liegen. 

Daneben beeinfluBt aber noch eine groBe Anzahl verschiedener Um
stande die Wertschatzung. Schon die Tatsache, daB letztere einem Ge
ftihl entspringt, weist darauf hin, daB die personlichen Eigenschaften 
der Verbraucher ei ne bedeutsame Rolle spielen: Geiz und Verschwen
dungssucht, Protzerei und Sparsamkeit, Eitelkeit, Neid, Nachahmungs
sucht mogen in einzelnen Fallen die Wertschatzung der Beleuchtung 
wesentlich verandern. Es kann sich aber hierbei nur um Ausnahme
ialle oder um untergeordnete Erscheinungen handeln, bei denen die 
genannten Eigenschaften wohl hervortreten, niemals aber allein be
stimmend sind, sondern sich den hauptsachlich der Wertschatzung zu
grunde liegenden Ursachen gewissermaBen hinzuzahlen oder abziehen, 
so daB doch die allgemeinen Ursachen ihre volle Gtiltigkeit behaupten. 
Da der EinfluB dieser personlichen Eigenschaften in jedem besonderen 
Falle ein anderer ist, muB davon abgesehen werden, hiertiber weitere 
Erorterungen anzustellen; es kann lediglich darauf hingewiesen werden, 
daB sie unter sonst gleichen Ursachen bewirken, daB sich die Wert
schătzung in verschieden hohem Grade ăuBert. 

In allen Fallen ist ftir die zum Ausdruck kommende Wertschatzung 
eine Grenze vorhanden, denn, wenn das 'ftir die Bereitstellung der Be
leuchtung zu bringende Opfer, im allgemeinen also der ftir die Be
leuchtung zu zahlende Preis, eine gewisse Hohe erreicht hat, unterbleibt 
die Beleuchtung oder wird eingeschrănkt. Dieser hochste Preis ist 
somit der Ausdruck der Grenze der Wertschatzung. Je nach der Starke 
der Bedtirfnisse wird jeder hierftir den Teil seines Einkommens ver
wenden, der ihm nach Abzug aller der Ausgaben tibrig bleibt, die zur 
Befriedigung wichtigerer Bedtirfnisse notig sind. Die Hohe aller dieser 
Ausgaben ist begrenzt durch die wirtschaftliche Leistungsfahig
keit des Verbrauchers, und somit stellt diese die Grenze der Wert
schătzung dar. 

a) Die Sicherheitsbeleuchtung. 

Durch die Sicherheitsbeleuchtung sollen Gefahren ftir Leben, Ge
sundheit und Eigentum vermieden werden; ihre Wertschătzung wird 

Si e gel, Der 'Verkaul elektrischer Arbeit. 2. Aun. 2 
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daher in vielen Făllen eine sehr hohe sein, erforderlichenfalls bis zur 
Grenze der Leistungsfăhigkeit gehen. Es ist jedoch zu beIiicksichtigen, 
daB hierbei hăufig die Stărke der Beleuchtung - von Ausnahmen ab
gesehen, wie z. B. bei Verteidigungszwecken - zunăchst eine unter
geordnete Rolle spielt. Dies geht z. B. schon daraus hervor, daB in 
kleinen Orten die StraBenbeleuchtung bei Mondschein auBer Betrieb 
gesetzt wird, daB femer die beMrdlichen Vorschriften die Beleuchtung 
von Treppen in ganz geringem U mfang vorsehen. Erst nachdem die 
der Erwerbs- und Wohnungsbeleuchtung zugrunde liegenden Ursachen 
eine so gewaltige Steigerung des Lichtbediirfnisses herbeigefiihrt haben, 
sind auch die AnspIiiche an die Stărke der Sicherheitsbeleuchtung ge
wachsen, so daB ihre Wertschătzung durch den Vergleich mit diesen 
anderen Beleuchtungsgebieten wesentlich beeinfluBt ist, d. h. der Grad 
der Wertschătzung der Sicherheitsbeleuchtung ist vielfach durch den 
Erwerbstrieb und das Luxusbediirfnis mit bestimmt. Dies ist z. B. 
in ganz besonderem MaBe bei der Beleuchtung der Hauptgeschăfts
straBen in GroBstădten oder bei den Treppenhăusern vornehmer 
Mietswohnungen der FalI. 

b) Die Erwerbsbeleuchtu ng. 

Die Wertschătzung der Erwerbsbeleuchtung muB eine hohere sein 
als die der Wohnungsbeleuchtung, denn letztere beruht auf dem Luxus
bediirfnis und ein solches kann im allgemeinen erst befriedigt werden, 
wenn die berufliche Tătigkeit mit Erfolg ausgeiibt ist; zu dieser ist aber 
Beleuchtung notwendig. Die gewinnbringende Tătigkeit wiirde ohne 
Beleuchtung um vieles verkiirzt, die gesamte Zeit der Dunkelheit wăre 
fiir die Ausiibung des Berufes verloren, viele Gewerbe miiBten ihre 
Tătigkeit ganz einstellen, die Abend- und Nachtarbeit in den Fabriken 
miiBte unterbleiben, der Hauptverkehr in den Lăden wăhrend der 
Abendstunden kăme in Wegfall, die Bureaus miiBten ihr Personal ver
doppeln - kurz, der Mangel an Beleuchtung wiirde einen groBen Scha. 
den fiir alle Gewerbetreibenden bedeuten. Dieser Tatsache muB die 
Wertschătzung der Beleuchtung entsprechen; sie wird offenbar im 
Grenzfall so hoch sein, als dem Gewinn entspricht, den die Tătigkeit 
bei Beleuchtung bringen kann. So wird z. B. in einem Ladengeschăft 
der Kaufmann seine Ausgaben fUr Beleuchtung im ăuBersten Falle 
so hoch bemessen, daB sie noch durch den Gewinn der bei Licht verkauf
ten Waren mindestens erreicht werden. Die Wertschătzung der Beleuch
tung IăBt sich also hier gewissermaBen zahlenmăBig ausdriicken und 
geht in jedem Falle bis zu einer durch ăuBere Umstănde bestimmten 
Grenze. 

GewiB ist auch der EinfluB der Leistungsfăhigkeit bei der Erwerbs
beleuchtung von groBter Bedeutung, kommt aber nicht in der Schărfe 
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wie z. B. bei der Wohnungsbeleuchtung zum Ausdruck. Bei ersterer 
ist năm1ich der Verbraucher in der Lage, bis zu einem gewissen Grade 
dia auf die Beleuchtung entfallenden Kosten als einen Teil seiner Be
triebsausgaben zu verrechnen und sich durch einen entsprechenden 
Zuschlag zu dem Preis der Waren oder zu den ArbeitslOhnen schadlos 
zu halten. Dies ist nicht etwa so zu verstehen, als ob die bei Bcleuch
tung gekauften Waren teurer wăren als die bei Tageslicht gekauften, 
wiewohl auch das vereinzelt vorkommt, vielmehr stellt der Verbraucher 
der Erwerbsbeleuchtung seine gesamten Preise so, da13 auch die ffu Be
leuchtung aufgewendeten Unkosten darin enthalten sind; der Preis, 
den er fUr Beleuchtung zahlt, kann daher in manchen Făllen hoher sein 
als bei dem Verbraucher der Wohnungsbeleuchtung, der keine Ge
legenheit hat, sich fur diese Ausgaben schadlos zu halten und fUr den 
sie deshalb eine unmittelbare Belastung bilden. Dergleichen Erwă
gungen liegen auch dem Gesetz zugrunde, das bestimmt, da13 bei der 
Versteuerung die geschăftlichen Unkosten von dem Gewinn abgezogen 
werden diirfen (Einkommensteuergesetz vom 14. Juli 1891 § 91). So
mit hat der Verbraucher der Erwerbsbeleuchtung vor dem der Woh
nungsbeleuchtung einen weiteren Vorteil voraus; der Teil des Gewinnes, 
der fur die Wohnungsbeleuchtung verwendet wird, wird als Einkom
men mit versteuert (a. a. O. § 9 II, Ziffer 2), wăhrend die fUr die Er
werbsbeleuchtung ausgegebenen Betrăge steuerfrei sind. Nur fur den 
Fall, da13 die Wertschătzung sich der durch die Leistungsfăhigkeit ge
gebenen Grenze năhert, kann unter Umstănden der Fall eintreten, daB 
an ein und demselben Orte unter sonst gleichen Verhăltnissen die Er
werbsbeleuchtung scheinbar einer geringeren Wertschătzung begegnet 
als die Wohnungsbeleuchtung. 

Fur den Verkauf elektrischer Arbeit ist es von Bedeutung, festzu
stellen, ob nicht eine weitere Einteilung der Erwerbsbeleuchtung be
notigenden Kreise nach der Hohe der Wertschătzung moglich ist. Eine 
Unterscheidung kann hierbei nach verschiedenen Gesichtspunkten 
durchgefuhrt werden; man kann in Erwerbszweige trennen, bei denen 
die Beleuchtung unumgănglich notwendig ist, und in solche, bei denen 
sie durch eine andere Arbeitseinteilung erspart werden kann; oder man 
kann das Verhăltnis des Wertes der Beleuchtung zum Werte der Tătig
keit oder des Erzeugnisses der weiteren Einteilung zugrunde legen, 
oder aber man kann schliel3lich nach Art der Gewerbe teilen und die 
hierauf beruhende Verschiedenheit der Wertschătzung zur Grundlage 
der Unterteilung machen. 

Der Grad der Notwendigkeit der Beleuchtung kann sehr wesentlich 
auf die Hohe der Wertschătzung einwirken; denn es ist einleuchtend, 
daB dort, wo die Beleuchtung nicht entbehrt werden kann, wie z.R bei 
den Verkehrseinrichtungen, in Bergwerken-, in Brauereien, in Theatern, 

2* 
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in Vergnugungsanstalten, in Hotels und Gastwirtsehaften eine viel 
hohere Wertsehătzung der Beleuehtung bestebt, als bei denjenigen Er
werbszweigen, wo sie ohne Sehwierigkeiten dureh besondere Arbeits
einteilung vermieden werden kann, z. B. in Banken llnd Bureaus, wo 
man sehon hăufig nur mehr die reine Tageszeit zur berufliehen Tătig
keit benutzt. Es durfte aber unmoglieh sein, diese Einteilung uberall 
durchzufuhren, da in vielen Făllen die Notwendigkeit nur eine auf 
Grund der Begleitumstănde angenommene ist und gerade von dem 
Preis der Beleuchtung abhăngig gemaeht wird. Sueht man femer naeh 
der Ursache der Notwendigkeit, so ergibt sich diese von selbst aus der 
Art des Gewerbes; somit kann der erste Unterscheidungsgrund auf 
den oben zuletzt genannten zuruckgefuhrt werden. 

Weiterhin ist fur den Grad der Wertschătzung das Verhăltnis des 
Wertes der Beleuehtung zum Wert der Tătigkeit oder der Erzeugnisse 
von Bedeutung. Dies Verhăltnis ist ein auBerordentlieh versehiedenes, 
es ist z. B. sehr klein bei einem Goldsehmied, der wertvolle Sehmuck
saehen verarbeitet nnd ist dagegen groB bei dem Heimarbeiter, der 
Messerklin~en schleift. Hierbei ist es ganz gleiehgultig, ob der hohere 
Wert in der Tătigkeit oder in dem zu verarbeitenden Stoff begriindet ist. 
Tatsăchlich wird derjenige, der ein hoehwertiges Gut verarbeitet, oder 
gut bezahlte Tătigkeit ausubt, die hierzu notige Belenehtung hoher ein
sehătzen als derjenig~, dessen Arbeit gering veranschlagt wird, dessen Er
zeugnisse geringen Wert besitzen. So ist es fur einen Flickschneider, der 
pro Stunde fur Lohn nnd Zutaten 50 Pfennig verrechnet, ein auBerordent
Heher Unterschied, ob er dabei filr 3 oder fur 5 Pfg. Beleuehtnng ver
brancht; brennt dagegen ein Kaufmann in seinem Laden 10 Lampen 
und gibt hierfiir 30.oder 50 Pfg. aus, wăhrend seine Unkosten in dieser 
Zeit 30 Mark betragen, so ist der Unterschied vieI geringer; er fălIt noeh 
weniger ins Gewieht bei einem Fabrikanten, der in einer Stunde etwa 
6000 Mark Gesamtunkosten zu bestreiten hat und fUr Beleuchtung in 
der gleichen Zeit 30-50 Mark ausgibt. Bei dem niedrigeren Preis 
wurden die Kosten fur Beleuchtung im ersten Falle 6%, im zweiten Falle 
1 %, im dritten 0,5% betragen, wăhrend sieh bei dem hOheren Preis 
die entsprechenden Zahlen zu 10% bzw. 1,6% bzw. 0,8% ergeben. 
Offenbar konnten und wurden die beiden letzteren im Notfalle hohere 
Preise zahlen als der erstere; selbst bei hoheren Preisen wurden bei 
diesem die Beleuchtungskosten immer noeh einen kleineren Anteil 
der Unkosten ausmachen, oder mit anderen W orten, das Verhăltnis 
der Beleuchtungskosten zum Wert der beleuchteten Gegenstănde wăre 
immerhin noch gering. Wie man sieht, hăngt auch dieses Verhăltnis 
im groBen und ganzen von der Art des Gewerbes ab; wenn es aueh in 
ein und demselben Gewerbe von Fan zu Fan verschieden sein kann, so 
lăBt sich doch fur jeden Zweig ein ungefăhres Mittel finden, das sieh 
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von dem der anderen Gewerbe unterscheidet. Es fuhrt also auch diese 
Unterscheidung auf den zuletzt angegebenen Teilungsgrund, nămlich 
auf ,die Art des Gewerbes zuruck. Fur die Festsetzung des Grades 
der Wertschătzung genugt es, mehrere Hauptgruppen der Gewerbe 
Zu bilden, zwischen denen eine klare Unterscheidung stattfinden 
kann. 

So werden in einer ersten Gruppe alle Gewerbe zusammenzufassen 
sein, die eine offene Verkaufsstelle unterhalten. Die Wertschătzung der 
Beleuchtung ist hier eine besonders hohe, weil sich vielfach der Haupt
geschăftsverkehr in den Stunden der Beleuchtung abwickelt und eine 
ausgiebige Beleuchtung als ein hervorragendes Werbemittel angesehen 
wird. Femer sind die Ausgaben fUr Beleuchtung im Verhăltnis zu ihrem 
Nutzen und zu den ubrigen Unkosten (Ladenmiete, Waren, Gehălter. 
und Lohne usw.) gering. Eine besondere Wertung wird femer derjenigen. 
Beleuchtung zuteil, die ausschlieBlich werbenden Zwecken dient, der 
Reklamebeleuchtung. Hierbei ist die Wertschătzung allein abhăngig 
von dem wirklichen oder erwarteten Nutzen, den sie gewăhrt bzw. ge
wăhren solI. 

In einer zweiten Gruppe durften zweckmăBig sămtliche Arbeits
stătten kleineren und mittleren Umfangs, besonders die Werkstătten 
des Kleingewerbes einzubegreifen sein. Hier spielt die Beleuchtung 
nur dort eine wesentliche Rolle, wo es sich um besonders nutzbringende 
Arbeiten handelt; im allgemeinen werden zwar die Ausgaben ffu Be
leuchtung, da gewohnlich deren Stărke nicht sehr hoch gewăhlt zu. 
werden pflegt, nicht besonders ins Gewicht fallen, doch wird die Wert
schatzung infolge der durchschnittlich nicht sehr hohen Leistungsfahig
keit dieser Gewerbezweige sich in măBigen Grenzen halten. Eine be
sondere Stellung nimmt das Gastwirtsgewerbe ein. Hier ist zwar die 
Wertschătzung der Beleuchtung eine sehr hohe, weil sich in noch viei 
hoherem MaBe als bei den Ladengeschăften der Hauptgeschăftsver
kehr in den Beleuchtungszeiten abspielt und erfahrungsgemăB die 
Kundschaft dieser Kreise auf eine ausgiebige Beleuchtung groBen Wert 
legt. Andererseits ist der Verbrauch an Beleuchtung im Vergleich zu 
den ubrigen Unkosten ein so hoher, daB das hierfur aufzubringende 
Opfer meistenteils durch die Leistungsfăhigkeit begrenzt ist. In man
chen Făllen kann jedoch damit gerechnet werden, daB der Verbraucher 
der Beleuchtung in der Lage ist, die Unkosten zum Teil oder ganz auf 
seine Kundschaft abzuwălzen. Hiervon wird namentlich bei den Hotels 
und in Badeorten reichlich Gebrauch gemacht. 

Im Gegensatz zu dieser Gruppe spielt bei der Landwirtschaft die 
Beleuchtung eine verhăltnismăBig untergeordnete Rolle. Die Eigen
art dieses Gewerbes bringt es mit sich, daB der groBte Teil seiner Tătig
keit nur am Tage vo~genommen werden kann. Erst in neuerer Zeit 
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hat gerade die elektrische Beleuchtung es ermoglicht, vielfach eina 
andere und zweckmăBigere Arbeitsteilung einzufiihren. Es ist ein
leuchtend, daB in solchen Făllen dieser Beleuchtung eine besondere 
Wertschătzung beigelegt wird. Im iibrigen ist das Lichtbediirfnis, ab~ 
gesehen von der beruflichen Tătigkeit, in der Landwirtschaft gering, 
infolgedessen auch der Beleuchtung eine geringe Wertung entgegen~ 
gebracht wird. 

SchlieBlich ist als besondere Gruppe noch die GroBindustrie anzu~ 
fiihren. Die Wertschătzung der Beleuchtung ist zwar hierbei keine 
einheitliche, weil ihre Notwendigkeit je nach der Betriebsdauer eine 
verschiedene ist; es hat jedoch hier in den meisten Făllen der Verkauf 
der Beleuchtungsenergie mit der eigenen Erzeugung in Wettbewerb 
zu treten. So hoch auch die Wertschătzung der Beleuchtung im ein
zeluen sein mag, so wird hier die Grenze jedoch stets durch die Opfer 
der eigenen Erzeugung gegeben sein, die in vielen Făllen weit unter 
der Grenze der Leistungsfăhigkeit liegen. 

Weitere Gruppen zu bilden eriibrigt sich, weil fernerhin die Unter
schiede zu geringfiigig wiirden und weil bei einer weiteren Trennung 
bezeichnende Merkmale fehIen wiirden. 

c) Die Wohnungsbeleuchtung. 

Anders wie bei der Geschăftsbeleuchtung liegen die Verhăltnisse bei 
der Wohnungsbeleuchtung. Die hier bei Licht vorgenommenen Tătig
keiten dienen der Erholung, der Unterhaltung, dem Vergniigen; miissen 
diese unterbleiben, so findet zunăchst eine Schădigung in wirtschaft
ticher Hinsicht nicht statt, im Gegenteil, es wiirden dann gewohnlich 
auch noch andere Ausgaben erspart. DaB damit in den meisten Făllen 
eine Benarhteiligung hoherer Interessen verbunden wiire, die sich nach 
Iăngerer oder kiirzerer Zeit auch wirtschaftlich geltend machen wiir
de, kann hier zunăchst auBer Betracht bleiben. Ein zahlenmăBiger 
Ausgleich ffu die Beleuchtung und eine durch den Zweck der Beleuch
tung bestimmte Grenze fiir die Wertschătzung ist bei der Wohnungs
beleuchtung also nicht vorhanden, wohl aber sind die Opfer begrenzt, 
die der Verbraucher fiir die Beleuchtung aufbringen wird, und zwar 
durch seine wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit. Mvg die Beleuchtung 
einen noch so groBen Wert fiir ihn besitzen, so wird er sie doch nur so weit 
gebrauchen konnen, als es seiner wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit, 
die gewohnlich ihren Ausdruck in dem Einkommen des Verbrauchers 
findet, entspricht. 

Eine weitere Unterteilung mit Bezug auf die Wertschătzung liiBt 
sich bei der Wohnungsbeleuchtung nicht in der gleichen einfachen 
Weise durchfii.hren, wie bei der Erwerbsbeleuchtung, weil sowohl Ur-
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sache als auch Umfang der Beleuchtung gleichartiger als bei letzterer 
sind. Die Unterschiede in der Wertschătzung griinden sich hiel' meist 
auf personliche Eigenschaften und Erwăgungen, deren weitere Ver
folgung hiel' ausgeschlossen ist. Nul' ein einziger von den in Betracht 
kommenden Umstănden beruht nicht auf Schătzung, das ist die wirtschaft
liche Leistungsfăhigkeit des Verbrauchers. Auf Grund dieser letzteren 
kann man drei groBere Gruppen unterscheiden. Einmal ist eine groBe 
Klasse vorhanden, ·bei der die Wertschătzung der Beleuchtung die 
Leistungsfăhigkeit iibersteigt. Dies diirfte hauptsăchlich in den unteren 
Volksklassen, namentlich bei der ArbeiterbevOlkerung, der FalI sein; 
das Lichtbedurfnis ist dort wohl schwăcher als bei den wirtschaftlich 
stărkeren Kreisen, abel' nicht in dem MaBe als die Leistungsfăhigkeit 
der Verbraucher abnimmt. Bei einer weiteren Gruppe werden Wert
schătzung und Leistungsfăhigkeit gewissermaBen sich das Gleichgewicht 
halten. Diese Gruppe wird gebildet durch die groBe Masse kleinerer 
und mittlerer Wohnungen des Mittelstandes. SchlieBlich ist bei einer 
dritten Gruppe, der namentlich die lnhaber groBerer Wohnungen an
gehoren, die Leistungsfăhigkeit eine groBere als der Wertschătzung ent
spricht. Diesen drei Gruppen scheint zwar ein ăuBeres bezeichnendes 
Merkmal zu fehlen; da jedoch die Leistungsfăhigkeit bestimmt ist 
durch das Einkommen, konnte, wie bei der Besteuerung, die Hohe des 
letzteren als Grundlage fur die Unterscheidung angenommen werden. 
Man konnte unter Berucksichtigung bestimmter ortlicher Verhăltnisse 
Grenzen festsetzen, innerhalb deren eine klar unterschiedene Abstu
fung der Wertschătzung angenommen werden kann. Allein, wenn auch 
eine derartige Unterteilung moglich ist, so diirfte es unter den heutigen 
Umstănden auf erhebliche Schwierigkei'ten stoBen, dieselbe auch in 
Wirklichkeit durchzufuhren. Es gibt jedoch eine ganze Anzahl anderer 
GroBen, die als MaB des Einkommens und damit der Leistungsfăhig
keit dienen konnen, so der Mietwert der Wohnungen, die Zahl der be
leuchteten Răume, der eingerichteten Lampen oder die GroBe des 
Verbrauches. Man kann im alIgemeinen annehmen, daB der Betrag 
jeder der genannten GroBen mit der Leistungsfăliigkeit anwăchst, und 
daB sich an jedem einzelnen Ort auf Grund der dort herrschenden 
Verhăltnisse bestimmte Gruppen bilden lassen, bei denen verschieden 
groBe Wertschătzungen der Beleuchtung vorausgesetzt werden konnen. 
Eine Einteilung gerade nach diesem Gesichtspunkt kann mit Bezug 
auf die Preisbildung von besonderer Wichtigkeit sein. 

3. Die Wertschătzung der elektrischen Beleuchtung iru besonderen. 

Die bisherigen Erortel'ungen bezogen sich, wie eirueitend bemerkt 
wurde, auf die Wertschătzung der Beleuchtung im alIgemeinen. Die 
elektrische Beleuchtung unterscheidet sich nun in einigen Punkten 
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sehr wesentlich von den iibrigen Beleuchtungsarten, und es ist zu unter~ 
suchen, wie diese Besonderheiten auf die Wertschătzung einwirken; 
Sie gewinnen erst durch den Vergleich mit anderen Beleuchtungsarten 
ihre Bedeutung, d.h. es kommt hier der EinfluB in Frage, den der 
Wettbewerb der verschiedenen Beleuchtungsarten auf die Wertschătzung 
der elektrischen Beleuchtung ausiibt. 

Bei einer kiinstlichen Beleuchtung sind folgende Momente von Wich~ 
tigkeit: Helligkeit, Farbe, Feuersicherheit, Teilbarkeit, Reinlichkeit, 
Bequemlichkeit der Bedienung, gesundheitliche Wirkungen und end~ 
lich die Art und Kost"en der Einrichtung und des Betriebes. Hiervori 
sind Helligkeit, Feuersicherheit, gesundheitIiche Wirkungen bei jeder 
Beleuchtung von Bedeutung, wăhrend andere Eigentiimlichkeiten, wie 
die Farbe, die Teilbarkeit und die Bequemlichkeit, nur in besonderen 
Făllen eine Rolle spielen. Namentlich hinsichtlich der Bequemlichkeit 
in der Bedienung, der Feuersicherheit, der Reinlichkeit und der gesund
heitlichen Wirkungen unterscheidet sich das elektrische Licht sehr vor
teilhaft von den anderen kiinstlichen Licntquellen. Da diese Eigen
schaften bei jeder Beleuchtung ins Gewicht fallen und in moglichst 
hohem MaBe angestrebt werden, folgt, daB unter sonst gleichen Um
stânden dem elektrischen Licht eine hohere Wertschătzung zuteil 
wird als den anderen Beleuchtungsarten. Freilich ist der Grad dieser 
hăheren Wertschătzung ein sehr verschiedener und hăngt von per
sonlichen, wirtschaftlichen und technischen Umstănden ab. So wer
den z. B. Bequemlichkeit und gesundheitliche Vorziige nur dort eine 
Rolle spielen konnen, wo alle anderen wichtigeren Bedii.rfnisse erfiillt 
sind, im allgemeinen also nur bei dem wirtschaftlich Stărkereri; der 
Schwăchere wird so lange auf Bequemlichkeit verzichten mussen, als 
seine Mittel nur zum N6tigsten ausreichen. Er wird froh sein, iiber
haupt irgendeine Beleuchtung zu haben; durch die Bequemlichkeit 
und durch das Fehlen gesundheitsschădlicher Einflii.sse wird bei ihm 
eine h6here Wertschătzung der elektrischen Beleuchtung nicht ein
treten, oder vielmehr keinen Ausdruck finden k6nnen, wăhrend sie 
bei dem wirtschaftlich Stărkeren wohl in einem h6heren Preis gegen
iiber anderen Lichtquellen in die Erscheinung tritt; das Ausschlag
gebende ist also auch hierbei die Leistungsfăhigkeit. 

Feuersicherheit und Reinlichkeit werden ebenfalls eine ErhOhung 
der Wertschătzung herbeifiihren, und zwar um so mehr, je schwerer 
diese beiden Eigenschaften ins Gewicht fallen. Insbesondere kann die 
Riicksicht auf Feuersicherheit den Wert der elektrischen Beleuchtung 
so hoch steigern, daB alle anderen kiinstlichen Lichtquellen weit zuriick
bleiben, so z. B. in Miihlen, in chemischen Fabriken, in Scheunen und 
Stăllen, ii.berhaupt in Răumen, wo feuergefăhrliche und explosible 
Stoffe anzutreffen sind. Offenbar wird hier die Wertschătzung der elek-
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trischen Beleuchtung so hoch sein, als die Wertschătzung irgend
einer Beleuchtung, und der Preis der elektrischen Beleuchtung konnte 
im Notfalle um vieles teurer sein als der anderer kiinstlicher Licht
quellen. - Ăhnlich, wenn auch in weit geringerem MaBe, verhălt es 
sich mit der Reinlichkeit. In Răumen z. B., wo wertvolle Decken sich 
befinden, wird eine elektrische Beleuchtung hoherer Wertsehătzung 
begegnen als jede andere. 

Die iibrigen Eigenschaften,. besonders die Teilbarkeit und Fărbung 
des Lichtes konnen nur in einzelnen Făllen, wo sie von besonderer 
Wichtigkeit sind, einen EinfluB auf die .Wertschătzung ausiiben. So 
wird z. B. die Eigenschaft gewisser elektrischer Lampen, jede Farbe 
richtig erkennen zu lassen, in einem Tuchgeschăft hoher eingeschătzt 
werden als in der Gastwirtschaft und die Teilbarkeit wird in einem 
Zeichensaal oder in einer Werkstătte von groBerer Bedeutung sein als 
in einem Wohnzimmer.Offenbar wird in solchen Jj-'ăllen die elektrische 
Beleuchtung einer anderen vorgezogen werden, d. h. ihre Wertschăt
zung ist eine hohere, aber immer nur in dem MaBe, als der durch 
die besonderen Eigenschaften erreichte Vorteil den hoheren Preis auf
wiegt. 

Was endlich noch die Art der Einrichtung anbelangt, so kann sie 
bei der elektrischen Beleuchtung im allgemeinen mehr zweckentspre
chend, zierlicher und ffir die Bedienung bequemer ausgefiihrt werden 
als bei anderen kiinstlichen Lichtquellen; dies ist in manchen Făllen 
von Wert und geeignet, der elektrischen Beleuchtung, namentlich in 
besseren Răumen, eine hohere Wertschătzung zu verschaffen. In be-· 
sonderem MaBe ist dies von den Zuleitungen zu sagen, namentlich in 
schon bewohnten Răumen; dort kann z. B. der Umstand, daB die Her
stellung einer Gaseinrichtung groBere Unbequemlichkeiten mit sich 
bringt, zur Folge haben, daB das elektrische Licht selbst bei hoheren 
Preisen eingefiihrt wird, d. h. also, daB dem elektrischen Licht eine 
hohere Wertschătzung beigelegt wird. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB der elektrischen Beleuchtung 
iI}folge all der erwăhnten Vorziige eine hohere Wertschătzung zuteil 
wird, die in einzelnen Făllen mehr oder weniger zum AusdIUCk kommt, 
aber nur dann, wenn sich die Leistungsfăhigkeit des einzelnen dieser 
Wertschătzung anpassen kann. Auch wird die Leistungsfăhigkeit die 
Wertschătzung nur dann begrenzen, wenn es sich um den Einkauf der 
elektrischen Arbeit handelt, nicht aber, wenn der Verbraucher in der 
Lage ist, sich die elektrische Arbeit selbst zu erzeugen, sich also alle 
die genannten Vorteile selbst zunutze machen kann. In solchen Făllen, 
d. h., wenn Einkauf und Selbsterzeugung in Wettbewerb stehen, 
bilden lediglich die Opfer der Bereitstellung, also die Erzeugungskosten, 
die Grenze der Wertschătzung 
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B. Die Wertschătzung der elektrisehen Arbeit als Kraftquelle. 
Die Berichte der Elektrizitatswerke weisen eine stetig steigende 

Abgabe von elektrischer Arbeit fiir Kraftzwecke auf. Nach der Sta
tistik ist der Gesamtbetrag der fiir Kraftzwecke verwendeten Arbeits
einheiten weit graBer als der fiir Beleuchtungszwecke und der Anteil 
der ersteren an dem Gesamtverbrauch wachst von Jahr zu Jahr; das 
zeigt folgende Zahlentafel: 

Zahlentafel V. 

Abgabe von Kraftstrom aus ijUentlichen Elektrizitătswerken. 

1 2 3 4, 

hiervon fiir Kraft 
Jahr Gesamtverbrauch I I % des gesamten Mil!. Kwstd. Miii. Kwstd. 

Verbrauchs 

1891 7 

I 
2 29 

1900 140 90 64 
1906 620 

I 
420 68 

1911 1800 1460 78 
1913 2800 I 2300 82 

Die Angaben der Spalte 3 schlieBen den Verbrauch fiir elektrische Bahnen 
in sich. Die Zahlen sind auf Grund der in der St. E. W. angegebenen Kraft
anschluBwerte und der aus der St. V. E. W. ermittelten durchschnittlichen Be
nutzungsdauer der Kraftanschliisse schatzungsweise ermittelt. 

Dieser ausgebreiteten Verwendung elektrischer Arbeit zu Kraft
zwecken liegt das wirtschaftliche Bediirfnis nach mechani
scher Ar bei tskraft, "das Kraft bediirfnis", zugru nde. Es sind 
nun auch hierbei zunachst wieder alle Umstande zu untersuchen, die 
die Wertschatzung mechanischer Arbeitskraft im allgemeinen und der zu 
diesemZweck verwendeten elektrischenArbeit im besonderen beeinflussen. 

1. Die Wertschătzung der mechanisehen Arbeitskralt im aUgemeinen. 

Das Bediirfnis nach mechanischer Arbeitskraft ist vielleicht so alt 
wie das Lichtbediirfnis; allein es muBte. erst eine bestimmte Kultur
stufe erklommen und eine endlose Reihe von Schwierigkeiten iiber
wunden werden, ehe es den Menschen gelang, in der Maschine die Na
turkrafte zu meistern uhd so in zweckmăJ3iger Weise auf mechanischem 
Wege ArbeitsJn-aft zu gewinnen. Das BedUrfnis nach einer solchen 
wurde dringend, als es nicht mehr maglich war, nach alter Gewohnheit 
durch menschliche oder tierische Arbeit die Giitererzeugung dermal3en 
zu steigern und zu verfeinern, wie es den in die Breite und in die Tiefe 
gewachsenen Anforderungen entsprach. Dazu kommt, namentlich in 
dem letzten Abschnitt unserer Zeitrechnung, daJ3 das immerwăhrende 
Ansteigen der ArbeitslOhne die fortgesetzte Umwandlung mensch-
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lieher Tatigkeit in masehinelle zur gebieterischen Notwendigkeit macht. 
Wie sehr das Bediirlnis nach mechaniseher Arbeitskraft angewaehaen 
iat, moge dureh einige Angaben in der nachfolgenden Zahlentafel ge
kennzeichnet werden. Die im gewerblichen Leben Deutschlanda be
notigten Kraftmengen werden vorzugsweise durch Elektrizitat und 
durch Kohle beschafft. Der Verbrauch an beiden Energietragern im 
Laufe der letzten Jahre geht aua den nachfolgenden Zahlen hervor. 
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Abb. 2. Anwachsen des Kraftbediirfnisses in Deutschland. 
a Elektrizitătsverbrauch fUr Kraftzwecke pro Kopf der Bevolkerllug 
b Kohlenverbrauch in Kwstd. umgerechnet. 

Um einen Vergleich zu ermoglichen, ist der Verbrauch an Kohle in 
Kilowattstunden umgerechnet. In diesen letzteren Zahlen ist der Ver
brauch an elektrischer Arbeit nur zu einem - allerdings iiberwiegen
den - Teil enthalten, wahrend ein Bruchteil hi~von durch andere Kraft
quellen erzeugt wird Die zeichnerische Darstellung (Abb. 2) zeigt auch. 
welch gewaltige Steigerung in Zukunft noch erwartet werden kann. 
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1 

Jahr 

1891 I 
1900 
1906 
191I 
1913 
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Zahlentafel VI. 

Anwachsen des Kraftbediirfnisses. 

2 s 4 5 6 7 

Elektrizitlltsverbrauch 
Kohlenverbrat fiir Kraftzwecke tch zu Kraftzwecken 

Miii. Kwstd.1 
pro Kopf 

Miii. Tonnen I kg pro Kws Kwstd. I I pro Kopf 
td. Miii. Kwstd. Kwstd. 

17 0,34 I 
1000 18 
3400 55 
8000 122 

Il 500 172 

26 
I 40 

51 I 
61 

I 66 I 

3,25 
2,75 
2,5 
2,3 
2,1 

I 7980 
14550 
20400 
26400 
31400 

160 
260 
334 
405 
470 

Spalte 2 auf Grund der Zahlen der St. E. W., der St. V. E. W., sowie der 
Angaben Dettmars (L 66) berechnet. 

Spalte 4. Die Angaben umfassen ausschlieBlich den fiir Kraftzwecke auf
gewendeten Kohlenbedarl und sind auf Grund der Mitteilungen in "Der Kohlen
markt" (L 33) geschătzt. 

Spalte 5. Die Zahlen geben nicht etwa die zur Erzeugung einer Kilowatt
stunde notwendigen Kohlenmengen an, sondern den Betrag an Kohlen, der 
unter Beriicksichtigung der zahlreichen, ungiinstig arbeitenden, namentlich 
kleineren Dampfanlagen der Arbeit einer Kilowattstunde in den verschiedenen 
Jahren entspricht. 

Diesem stetigen Anwachsen des KraJtbediirfnisses entspricht dle 
Hohe der Wertschătzung; sie hăngt von den Vorteilen ab, die dem 
mechanischen Betrieb vor den iibrigen Betriebsarten zu eigen sind,. 
nnd sehr verschiedener Art sein konnen. Die mechanische Arbeits
kraft ermoglicht erst die Erzeugung der Giiter, oder sie erspart uns 
mittelbar ein Opfer an Zeit nnd Miihe, oder sie ersetzt andere Arbeits
krăfte, oder sie verbessert und verbilligt durch schnellere und genauere 
Arbeitsweise die Giitererzeugung. In allen diesen Făllen tritt das sub
jektive Moment der Wertschătzung fast ganz in den Hintergrund; ea. 
liegen meist greifbare wirtschaftliche Vorteile vor, an deren Hohe der 
Wert der mechanischen Arbeitskraft gemessen werden kann. Erspart 
sie Miihe und Arbeit, so ist ihre Wertschătzung gleich der dieser Erspar
nis. Hierbei kann es freilich vorkommen, daB Schătzung mit in Frage 
kommt, und daB diese nur dann zum Ausdruck gelangen kann, wenn 
die Leistungsfăhigkeit des Verbrauchers eine entsprechend groBe ist. 
Verbessert und verbiIligt die mechanische Arbeitskraft die Erzengung, 
so ist damit ohne weiteres der durch sie erreichte Mehrgewinn gegeben 
nnd die Hohe der Wertschătzung bestimmt, ebenso wenn durch sie die 
Erzeugung der Giiter erst ermoglicht ist. Diese verschiedenen FiUle· 
konnen nun einzeln ftir sich oder auch in verschiedenen Verbindungen 
auftreten nnd die Hohe der Wertschătzung beeinflussen~ In welchem 
Grade dies der Fall ist, hăngt wiederum davon ab, in welchem MaBe' 
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-clie Kraftleistung an der Gittererzeugung beteiligt ist. Uni soMher 
wird die Wertschătzung der mechanischen Arbeitskraft sein, je groBer 
iht Anteil an der Giitererzeugung ist und je hoher der Wert der erzeug
ten Giiter geschătzt wird. 

Nach dem Umfang, in dem die aufgezăhlten Gesichtspunkte maB
gebend sind, kann man hinsichtlich der Wertschătzung der mechani
schen Arbeitskraft vier groBere Gruppen unterscheiden: das Beforde, 
rungswesen, die GroBindustrie, das Kleingewerbe, die Landwirtschaft, 
nnd schlieBlich eine Gruppe der Haus-, Kiichen- und Bureauarbeiten. 

Auf dem Gebiete des Beforderungswesens werden die Aus
gaben der Unternehmungen zum allergr.oBten Teil durch ArbeitslOhne 
und Kraftkosten gebildet. Bei den deutschen Eisenbahnen z. B. sind 
80% sămtlicher Ausgaben auf Betriebsstoffe und BetriebslOhne zu 
rechnen. Bei elektrischen StraBenbahnen kommen je nach dem Um
fang des Betriebes 20-60% der gesamten Jahresausgaben fiir elektri
schen Strom in Frage. Dies zeigt schon, daB das Bediirfnis nach me
chanischer Arbeitskraft bei dem Verkehr und allen seinen Einrichtun
gen ein ăuBerst groBes ist, weil ohne sie zweckdienliche Beforderungs
einrichtungen in moderner Form undenkbar sind. Haupterfordernisse 
des Verkehrs sind Sicherheit und Schnelligkeit; in dem Grade, 
in dem die mechanische Arbeitskraft diese Eigenschaften steigert, 
wird auch ihre Wertschătzung wachsen, namentlich dort, wo sie eine 
wichtige Rolle spielen, also besonders bei der Beforderung von Per
sonen. Es kommt hinzu, daB, wie oben schon angedeutet, bei allen 
derartigen Unternehmungen die Ausgaben ffu Lohne einen sehr be
trăchtlichen Anteil an den gesamten Jahreskosten ausmachen. Schon 
um das fortwăhrende Ansteigen dieser Ausgaben zu vermeiden und sie 
womoglich zu verringern, wird mit allen Mitteln danach gestrebt, der 
mechanischen Arbeitskraft einen noch groBeren Wirkungskreis zu ver
schaffen. Auch diese Tatsache ist geeignet, die Wertschătzung der 
mechanischen Arbeitskraft wesentlich zu steigern. Wăhrend sie in 
diesem letzteren Falle stets so hoch gehen wird, wie den Ersparnissen 
an ArbeitslOhnen entspricht, ist die Wertschătzung dort, wo es· sich 
um die Erhohung von Sicherheit und Schnelligkeit durch mechanische 
Arbeitskraft handelt, eine mehr geschătzte, weil die Erreichung von 
Vorteilen auf diesem Gebiet nicht immer unmittelbar zahlenmăBig 
ausdritckbar ist. 

Auch bei der gesamten Ind ustrie spielt die mechanische Arbeits
kraft eine ausschlaggebende Rolle; das Bediirfnis hiernach ist infolge
dessell ein besonders groBes, seine Befriedigung die erste und unerlăB
liche Bedingung industrieller Tătigkeit. Zwar ist der Anteil der mecha
nischen Arbeitskraft an den Erzeugnissen der Industrie ein sehr ver
schiedener; im Bergbau z. B. betragen die Ausgaben fiir den Maschinen-
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betrieb 10-15%, die Ausgaben ffir L6hne 55-60% der gesamten 
Selbstkosten. Bei der Holzstoff- und Pappen-Fabrikation sind allein 
ca. 40% auf Kraftkosten zu rechnen, bei der Miillerei dagegen nur 
1-3%. NaturgemăB ist die Wertschătzung in gewissem Umfang von 
der GroBe dieses AnteiIs abhăngig; sie geht aber in jedem Falle bis zu 
der Grenze, die durch den Unterschied zwischen den iiberhaupt mog
lichen Verkaufspreisen und den iibrigen Selbstkosten, namentlich der 
Rohstoffe, gegeben ist. Wie bei dem Bef6rderungswesen ist die Wert
schătzung eine um so groBere, in je hoherem MaBe noch Arbeits16hne 
an diesen iibrigen Unkosten beteiIigt sind. Dabei ist freiIich zu beriick
sichtigen, daB beim Ersatz menschlicher Arbeitskraft nicht allein die 
mechanische Arbeitskraft zu beschaffen ist, sondern auch die Arbeits
maschinen, so daB an dem zahlenmăBigen Ausdruck der Wertschătzung 
der mechanischen Arbeitskraft die fiir die Arbeitsmaschine zu machende 
Aufwendung in Abzug kommt. Es handelt sich also hierbei nicht bloB 
um eine Wertschătzung der mechanischen Arbeitskraft allein, sondern 
iiberhaupt des maschinellen Betriebes. 

Benotigt die Industrie die mechanische Arbeitskraft iiberhaupt zu 
ihrem Dasein, so hat sie dem Handwerk zu seinem 1fortbestand vel
holfen. Durch sie ist das Handwerk, das sich durch die Einfiihrung 
der maschinellen Arbeitskraft zum Kleingewerbe entwickelt hat, in 
dieLage versetzt worden, gegen den Wettbewerb der Industrie wieder 
aufzukommen und sich zu einem leistungsfăhigen und bliihenden Stande 
zu entwickeln, indem ihm durch die mechanische Arbeitskraft die M6g
lichkeit zu biIligerer, besserer und schnellerer Giitererzeugung gegeben 
wurde. Die Wertschătzung, die der mechanischen Arbeitskraft von 
dieser Seite zuteil wird, ist somit auch hier durch die rein wirtschaft
lichen Vorteile gegeben, die ihre Verwendung bietet. Der Handwerker 
ist heutzutage ohne weiteres in der Lage, festzustellen, wie er seine 
Unkosten verringern, bzw. wie er seine Giitererzeugung vermehren 
oder verbessern kann, wenn er mechanische Arbeitskraft einfiihrt; 
entsprechend dem Ergebnis seiner Berechnungen wird er der Wert
schătzung der mechanischen Arbeit in ganz bestimmter H6he Ausdruck 
geben konnen. 

Einige weitere Gesichtspunkte kommen bei der Bewertung der me
chanischen Arbeitskraft in der Landwirtschaft in Frage. Da die 
Arbeitsbedingungen dortselbst wese:q.tlich von den Elementen abhăn
gen, kann die mechanische Arbeitskraft nicht die Umwălzung herbei
fUhren, wie sie in der Industrie und im Handwerk die Folge war. Zwar 
haben die stetig steigenden Anforderungen an die Landwirtschaft, die 
eine fortwăhrende VergroBerung der bebauten Nutzflăchen und eine 
Vermehrung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse mit sich brachte, 
Bchon sehr friih zur Anwendung maschineller Arbeitsweise gedrăngt, 
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doch wurde zu dem Antrieb der Maschinen lange Zeit nur menschliche 
und tierische Arbeitskraft verwendet. Erst als dort infolge des Ab
stromens der Arbeitskrăfte nach den Industrieplătzen die Leutenot 
zur stăndigen Plage geworden war, war auch der Landwirt gezwungen, 
seine Zuflucht zu der mechanischen Arbeitskraft zu nehmen, die fiir 
ihn die Befreiung aus einer bedrăngten wirtschaftlichen Lage bedeutete. 
Ihre Bewertung ist hier um so groBer, als sie nicht bloB menschliche, 
sondern auch tierische Arbeitskraft ersetzt und dadurch zahIreiche 
mittelbare und unmittelbare Ersparnisse moglich macht. Es kommt 
hinzu, daB es sich bei der Landwirtschaft vielfach um Jahreszeitarbeiten 
handelt, die nur wăhrend einiger Monate im Jahre beansprucht werden. 
Menschliche und tierische Arbeitskraft hierzu gelegentlich zu erhalten, 
ist aber unter den heutigen Umstănden sehr schwierig, wăhrend die 
BereitsteIlung mechanischer Arbeitskraft auch zu gelegentlicher Ver
wendung wesentlich geringere Kosten verursacht. Schon die unmittel
baren Vorteile der Anwendung der mechanischen Arbeit in der Land
wirtschaft sind also so groB, daB ihre Wertschătzung eine betrăchtliche 
ist. Es kommt weiter hinzu, daB, wie iiberalI, unmittelbare Erspar
nisse an Arbeitskraft bzw. Erhohung des Ertrags moglich sind, die 
zahlenmăBig in der Wertschătzung der Arbeitskraft ihre Beriicksich
tigung finden konnen. 

Bei den iibrigen Anwendungen der mechanischen Arbeitskraft, na
mentlich im Haus, in Kiiche und im Bureau, handelt es sich in 
einigen FălIen ebenfalIs um Ersparnis an menschlicher Arbeitskraft, 
meistens aber um ein Luxusbediirfnis, wobei vielfach aus Bequemlichkeit 
die in Frage kommenden Verrichtungen durch Maschinen erledigt 
werden; hier werden z. B. Aufziige, VentiIatoren, ferner Maschinen, 
die in der Hăuslichkeit und in der Kiiche benutzt werden, wie Staub
sau ger, Năhmaschinen, Zerkleinerungsapparate u. a. m. zu HiIfe ge
nommen. Die Wertschătzung hierbei beruht meistens auf personIichen 
Erwăgungen und ist daher weniger durch die tatsăchlich erreichten 
wirtschaftlichen Vorteile als vielmehr durch die Leistungsfăhigkeit be
grenzt. 

2. Die Wertschiiţzung des elektrischen Antriebs im besonderen. 

Wo zur Erzeugung mechanischer Arbeitskraft die elektrische Energie 
benutzt wird, treten zu der alIgemeinen Wiirdigung noch weitere Er
wăgungen hinzu, welche die besonderen Eigenschaften des elektrischen 
Antriebes den der iibrigen in Frage kommenden mechanischen An
triebe gegeniiberstellen und die Wertschătzung wiederum erheblich 
zu beeinflussen in der Lage sind. Als wichtige Gesichtspunkte fiir die 
BeurteiIung einer Kraftmaschine sind zu beriicksichtigen: die Art des 
Antriebs, die Geschwindigkeitsregelung, GroBe, Schwere, Raumbedarf, 
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Wirkungsgrad, EinfluB auf die Umgebung dureh Gerăuseh und Gerueh, 
Ansehaffungs- und Betriebskosten. In allen diesen Punkten unter
seheidet sieh der Elektromotor wesentlieh von seinen Mitbewerbern, 
und zwar meistens zum Vorteil des Verbrauehers. Die allgemeine 
Wertsehătzung der Kraftmasehine wird also in vielen Făllen noeh er
hi:iht, und zwar in dem MaBe, in dem auf den einen oder anderen der 
erwăhnten Vorzuge Gewieht gelegt wird. Freilieh werden die genann
ten Eigensehaften weder in allen Făllen eine Erhi:ihung der Wertsehăt
zung herbeifuhren ki:innen, noeh werden sie hierbei alle in gleieher 
Stărke EinfluB ausuben. So wird z. B. die geringe Raumbeanspruehung, 
ferner die Leiehtigkeit des Anlassens und Abstellens im gesamten 
Kleingewerbe sehr wesentlieh die Wertsehătzung erhi:ihen ki:innen; 
sie werden dagegen weniger in Frage kommen, wo die Kraftmasehine 
mit gleiehbleibender Last Tag und Naeht laufen muB, und wo kein 
Platzmangel herrseht, wie z. B. hăufig beim Betrieb von Wasser
werkspumpen; dort wird vielmehr die Rueksieht auf die Betriebssieher
heit und den hohen Wirkungsgrad in den Vordergrund treten. Die 
wirkliehe Wertsehătzung ist also gewissermaBen die Resultante aus 
mehreren Komponenten, die in jedem einzelnen Falle genau zu unter
suehen sind. Welehe Gesiehtspunkte im einzelnen zu beaehten sind, 
ist am einfaehsten an ei~em Beispiel zu zeigen; hierfur seien die Ver
hăltnisse der Papierfabrikation gewăhlt, und zwar in einer von einem 
Papierfabrikanten selbst herruhrenden Darstellung. Er sehreibt 1): 

"Vor Einfuhrung des elektrisehen Antriebes durehzogen umfang
reiehe Transmissionsanlagen die Răume; SeiI-, Riemen- und Winkel
radantriebe ubertrugen die von den versehiedenen Dampfmasehinen 
erzeugte Kraft an die zahlreiehen Verwendungsstellen. In maneher 
gri:iBeren Papierfabrik konnte man neben einer Hauptdampfmasehine 
noeh zehn andere kleine Dampfmasehinen mit denkbar ungunstigem 
Dampfverbraueh arbeiten sehen. 

Die immer steigenden Ausgaben fur Kohlen, Instandhaltung der 
Transmissionen, fUr Riemen, Sehmiermaterial, Li:ihne lieBen den vom 
Wettbewerb bedrăngten Fabrikanten Umsehau halten naeh Verbilli; 
gung und Modernisierung seines Betriebes. Hierbei fand sieh als Hel
ferin die Elektrizităt. 

An Stelle der vielen versehiedenen, vom Kesselhause entfernt lie
genden Dampfmasehinen trat jetzt eine Kraftzentrale, von der aus 
groBe und kleine Elektromotoren gespeist wurden, wie sie fur Ma
sehinengruppen oder einzelne Masehinen erforderlieh waren. 

Dureh die Einfuhrung des elektrisehen Betriebes wurden neben 
einer erhebliehen Verminderung des Kohlenverbrauehes noeh weitere 

1) Die folgenden ĂuBerungen sind bereits in dncr friiheren Arb3it des 
Verfassers (L 67) veriiffentlicht. 
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Vorteile erreicht: so z. B. Fortfall groBer Transmissionsanlagen, Rie
mentriebe und Dampfleitungen, Ersparnis an Raum, Bedienung und 
OI; der Betrieb wurde ubersichtlicher und gefahrloser; bequeme Zu
fuhr von Kraft an entlegene SteIIen, z. B. auf Boden, fUr Aufzuge, 
ferner fUr Ausrustungs- und Bearbeitnngsmaschinen usw. 

Ganz besonderen Vorteil bietet der elektrische Antrieb fur Papier
maschinen. Er gestattet bei geringstem Raumbedarf die feinste Re
gelnng der Geschwindigkeit in weiten Grenzen nnd sichert gleichmăBi
gen Gang. Bei dem Antrieb durch Dampfmaschinen konnte eine Re
gelung nur in den engen Grenzen erfolgen, die in der Verănderung der 
Umlaufzahl der Dampfmaschine lagen. Erst durch Zwischenschal
tung von kraftverbrauchenden konischen Trommeln und Wechsel
rădern wurde der Ubergang von groBen auf kleine Geschwindigkeiten 
oder umgekehrt ermoglicht. Hierbei muBten aber die Papiermaschinen 
noch abgestellt werden. . Diese teuren Stillstănde werden durch die 
groBe Regelfăhigkeit beim elektrischen Antrieb ganz vermieden. 

Bei groBen Bleichhollăndern, auch Mahlhollăndern, ist der elek
trische Einzelantrieb mit Vorteil verwendbar. AuBer Raumersparnis gibt 
er die Moglichkeit einer dauernden Uberwachung des Kraftverbrauchţls 
dieser Maschinen, was bei Aufstellung von Berechnungen sehr wichtig ist. 

Durch seine groBe Regelfăhigkeit ist der elektrische Einzelantrieb 
der einzig richtige fur Kalander. Nur hierdurch ist es moglich, einen 
Kalander voll und zweckmăBig auszunutzen, d. h. ein Papier mit der 
zur Erzielung der verlangten Glătte geeigneten hochsten Geschwin
digkeit zu satinieren. Bei Gruppenantrieb der Kalander kommen 
neben der Einfuhrungsgeschwindigkeit hochstens noch zwei weitere 
Geschwindigkeiten, die durch ein besonderes Vorgelege erreicht wer
den, in Betracht. Der elektrische Einzelantrieb gestattet aber auBer 
der Einfuhrungsgesc~windigkeit die Anwendung von Geschwindig
keiten von 30-150m/min und daruber hinaus ohne Zwischenschal
tung von besonderen Vorgelegen. Zudem erfolgt beim Einzelantrieb 
der Ubergang auf hohereGeschwindigkeiten allmăhlich, ohne StoB, 
wăhrend bei Gruppenantrieb mit zwei festgelegten Geschwindigkeiten 
der Dbergang von einer zur anderen ruckweise vor sich geht und Ver
anlassung zum AbreiBen der Papierbahn geben kann." 

Was in den obigen Ausfuhrungen fUr die Papierfabrikation geltend 
gemacht wird, kann mit geringfugigen Ănderungen auch fur die ubrige 
gesamte Industrie als zutreffend bezeichnet werden. 

In ăhnlicher Weise kann auch auf dem Gebiete des Beforderungs
wesens die ~rhohung der Wertschătzung des elektrischen Antriebes durch 
bestimmte Vorteile veranlaBt werden. So ist es von besonderer Wichtig
keit, daB die Geschwindigkeit der Bef6rderung gegenuber anderen Be
triebsformen regelmă13ig erhoht werden kann, da/3 die Moglichkeit zur 

Sieg el, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aun. 3 
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Bef6rderung vervielfacht und ihre Hăufigkeit erh6ht wird, daB dabei die 
Kosten fiir die Bef6rderung herabgehen und Betriebsersparnisse m6glich 
sind. AuBerdem werden durch den elektrischen Antrieb mittelbar noch 
ganz besondere Vorteile erreicht, die zwar nicht in alIen Făllen, wohl 
aber z. B. bei 6ffentlichen Untemehmungen wesentlich die Wertschătzung 
zu erhohen in der Lage sind. So ist bei den StraBenbahnen durch 
die Einfiihrung des elektrischen Betriebes eine bessere und billigere 
Bef6rderungsgelegenheit geschaffen worden, die die Trennung der 
Arbeits- und W ohnstătten und damit das. Aufbliihen der Vororte der 
gr6Beren Stădte erm6glicht hat. Dadurch war wiederum der Industrie 
Gelegenheit gegeben, da jetzt den Arbeitem bequeme Fahrgelegenheit 
zur Verfiigung stand, sich an den Rand der Stădte zuriickzuziehen, 
wo sie giinstigere Erzeugungsverhăltnisse vorfand. 

Bei den genannten beiden Gruppen: Transportwesen und GroB
industrie ist besonders zu beachten, daB der Verkăufer elektrischer 
Arbeit nicht bloB mit dem Wettbewerb anderer mechanischer Arbeits
kraft iiberhaupt, sondem auch mit dem selbsterzeugter elektrisch~r 
Arbeit zu rechnen hat; die genannten Verbrauchskreise sind nămlich 
vielfach in der Lage, sich die sămtlichen Vorteile des elektrischen An
triebes zunutze zu machen, ohne auf den Ankauf der elektrischen Ar
beit angewiesen zu sein. Die Wertschătzung .fiir den Ankauf ist also 
in diesem Falle einzig und allein durch die Selbstkosten der eigenen 
Erzeugung bestimmt. Freilich sind bei der Berechnung dieser Selbst
kosten noch gewisse Erscheinungen mit in Betracht zu ziehen, die die 
Wertschătzung der gekauften bzw. der erzeugten elektrischen Arbeit 
erheblich zu beeinflussen in der Lage sind. So ist es z. B. von beson
derem Wert, daB sowohl GroBindustrie wie Transportunternehmungen 
durch Ankauf der elektrischen Arbeit die Festlegung groBer Kapi
talien ersparen k6nnen, die von ihnen anderweitig nutzbringender 
angelegt werden k6nnen; das ist dort von Wichtigkeit, wo in einer 
Industrie der Ertrag nnr durch Vermehrung des Umsatzes gesteigert 
werden kann. Weitcrhin sind hăufig Ersparnissl' durch zweckmaBige 
Betriebseinteilung m6glich, !'lei es, daB beim Ankauf der elektrischen 
Arbeit der Betrieb Iănger, auch in wesentlich vermindertem Umfang, 
ohne Kraftverschwendung durchgefiihrt werden kann, sei es, daB durch 
Einschrănkung des Betriebes in bestimmten Zeiten besonders billige 
Einkaufspreise gewăhrt werden. Femer gibt es viele Industriezweige, 
die durch den Bezug elektrischer Arbeit von groBen Elektrizităts

werken eine gr6Bere GleichmăBigkeit im Gange ihrer Arbeitsmaschinen 
erreichen k6nnen, die vielfach eine Vermehrung und Verbesserung der 
Erzeugnisse mit sich bringt. So ist z. B. in Spinnereien und Web~reien 
festgestellt, daB unter sonst gleichen Verhăltnissen beim AnschluB an 
Elektrizitătswcrke die Erzeugung um 5-]2% gesteigert werden konnte. 
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Alle diese Erscheinungen werden die Wertschătzung 11l erhebliohem 
Ma8e zu· beeinflussen in der Lage sein. 

Auf einer anderen Grundlage baut sich die Wertschătzung des 
elektrischen Antriebs bei dem Handwerk und in der Landwirtschaft 
auf. Selbsterzeugung der elektrischen Energie kommt dort nur in ganz 
seltenen Făllen in Frage, dagegen handelt es sich dort um den Ver
gleich mit anderen Kraftmaschinen, Lokomobilen, Gas- und Flussig
keitsmotoren. Hier treten daun lediglich die oben angefUhrten 08-
sichtspunkte fUr die Beurteilung der Wertschătzung auf; sie wird sich 
auf Grund eines Vergleiches verschieden ergeben, je nach der Antriebs
art, die .mit dem Elektromotor in Wettbewerb tritt. 

Wo schlieBlich der mechanische Antrieb in Haus, Kuche und Bureau 
Verwendung findet und meist zur Befriedigung eines Luxusbediirf
nisses dient, ist die Wertschătzung der elektrischen Triebkraft gleich
bedeutend mit der Wertschătzung des mechanischen Antriebs. Der 
Antrieb von Ventilatoren, Staubsaugern, sonstigen Haushaltungs-, 
Kuchen- und Bureaumaschinen ist nămlich im allgemeinen nur mit
tels Elektrizităt moglich. Eine andere mechanische Antriebsart ist in 
den seltensten FălIen vorhanden; der elektrische Antrieb ist somit in 
diesem Falle nicht geeignet, die Wertschătzung des mechanischen An
triebs irgendwie zu beeinflussen. 

C. Die Wertschătzung der elektrischen Arbeit bei der Erzeugung 
von Wărme und chemischen Vorgăngen. 

Wie das Verlangen nach Beleuchtung und mechanischer Arbeits
kraft ist auch das Bedurfnis nach kiinstlich erzeugter Wărme gewaltig 
gestiegen. Nicht bl08 zahlreiche lăngst bekannte technische Vor
gănge erfordern, entsprechend ihrer erweiterten Anwendung, immer 
gro8ere Wărmemengen, es werden auch zur Verbesserung und nament
lich zur Beschleunigung der Erzeugung stets neue Arbeitsweisen er
sonnen, die Wărmemengen in gr08em Umfang erfordern, wie z. B. alle 
beschleunigten Trocknungs- und Wachstumsvorgănge.. Ferner erfor
dern die hinsichtlich Gesundheit, Behaglichkeit und Bequemlichkeit 
gestiegenen Anspruche uberall dort, wo sich Menschen in geschlossenen 
Răumen Iăngere Zeit aufhalten, weit gro8ere Wărmemengen als fruher. 
Ein zuverlassiges zahlenmă8iges Bild von dem Anwachsen des Wărme
bedurfnisses zu geben, ist infolge des Mangels an statistischen Unter
lagen nicht moglich; man kann lediglich schătzen, da8 in dem Zeit
raum von 1890-1912 die nur fur unmittelbare Wărmeerzeugung ver
wendeten Kohlenmengen ausschlieBlich der zur Krafterzeugung be
notigten von ca. 45 Millionen Tonnen auf ca. 100 Millionen Tonnen 
im Jahr angewachsen sind, und daB in der gleichen Zeit eine Vermeh-

3* 
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rung des Verbrauches an Heizgas von ca. 150 Millionen Kubikmeter 
auf rund 1200 Millionen Kubikmeter pro Jahr stattgefunden hat. Den 
beiden genannten Zahlen zusammen entspricht eine ungefăhre Steige
rung des Wărmeverbrauches von ca. 6,4 Millionen Kalorien auf ca. 10,7 
Millionen Kalorien pro Jahr und pro Kopf der Bevolkerung. An diesen 
Ziffern gemessen, ist der Verbrauch von elektrischer Arbeit zu Wărme
zwecken im ganzen noch sehr niedrig zu nennen; es eriibrigt sich daher, 
an dieser Stelle eine eingehende Untersuchung des Wărmebediirfnisses 
im allgemeinen durchzufiihren, es geniigt, den Zusammenhang des 
Wărmebediirfnisses mit dem Verkauf elektrischer Arbeit fiir diese 
Zwecke zu erortern. 

Bei der Verwendung elektrischer Arbeit zur Erzeugung von Wărme 
sind zwei Gebiete zu unterscheiden, die Verwendung zu gewerblichen 
nnd zn hăuslichen Zwecken. Im ersteren Falle ist die Wertschătzung 
lediglich durch die Opfer der Bereitstellung begrenzt, gleichgiiltig, ob 
der mit der elektrischen Arbeit beabsichtigte Zweck schon auf anderem 
Wege erreicht worden ist oder ob die Elektrizităt bei bestimmten Ar
beitsvorgăngen erst die Anwendung kiinstlicher Wărme gestattet hat, 
wie bei der Getreidetrocknung in Miihlen; es kommt hierbei stets 
darauf an, daB die Selbstkosten durch die Anwendung der elektrischen 
Arbeit nicht oder nur in dem MaBe der durch sie erreichten neuen 
Vorteile erhoht werden. Als solche sind in erster Linie zu nennen: 
Feuersicherheit, gleichmăBige Wărmewirkung und damit Verbesserung 
der Erzeugnisse (z. B. von Backwaren im elektrischen Backofen), Be
quemlichkeit bzw. Ersparnis in der Bedienung (z. B. beim elektrischen 
SchweiBen), Beschleunigung der Giitererzeugung (z. B. bei der elek
trischen Getreidetrocknung). In allen diesen Făllen ist die Hohe der 
Wertschătzung durch den Nutzen gegeben, der durch die Anwendung 
der elektrischen Arbeit erzielt wird. Anders liegen die Verhăltnisse,. 
wenn die Anwendung elektrischer Arbeit zu Wărmezwecken im Hause, 
also zum Kochen, zur Raumheizung und zur Gesundheitspflege in Frage 
kommt. Hierbei erfreut sich die Elektrizităt ganz besonderer Vorziige 
nnd somit auch gesteigerter Wertschătzung. Allein, da es sich meist 
um die Befriedigung eines reinen Luxusbediirfnisses handelt, hăngt 
es lediglich von der Leistungsfăhigkeit des Verbrauchers ab, ob dieser 
Wertschătzung Folge geleistet werden kann. Zunăchst gibt es hierbei 
eine Anzahl Fălle, bei denen Heizung auf anderem Wege' iiberhaupt 
nicht oder nur unter groBen Unbequemlichkeiten oder Gefahren mog
lich ist, wie bei der Verwendung von FuBwărmern, Wărmekissen, 

HeiBluftduschen, Brennscherenwărmern und anderes mehr. Die hier
bei in Frage kommenden Opfer sind gewohnlich so gering, daB es die 
Leistungsfăhigkeit vielen gestattet, ihrer Wertschătzung durch ent
sprechenden Gebrauch Ausdruck zu geben. 
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Weiterhin kommt hăufig nur die gelegentliche Verwendung der 
elektrischen Arbeit zu Wărmezwecken in Frage. Die stete Bereitschaft, 
die Feuersicherheit, die groBe Bequemlichkeit und die Moglichkeit, 
den gewiinschten Zweck vollstăndig zu erreichen, bewirkt es, daB der 
elektrischen Arbeit hierbei ebenfalls eine sehr groBe Wertsehătzung 
entgegengebraeht wird. Dies trifft besonders bei der Raumheizung in 
Ubergangszeiten zu und in voriibergehend benutzten Răumen, femer 
bei der Zubereitung heiBer Getrănke und Speisen an Orten und zu 
Zeiten, wo die gewohnte Herstellung auf besonders beheizten Appa
raten unbeguem und nur unter Aufwendung besonderer Mittel moglich ist, 
und schlieBlich beim PIătten der Wăsche. Wenn auch bei allen diesen 
Vorgăngen die Opfer der Bereitstellung groBer sind als in den zuerst 
genannten Făllen, so erreichen sie immerhin nur selten einen solchen 
Betrag, daB die Leistungsfăhigkeit wesentlich die Befriedigung des Be
diirfnisses auf elektrischem Wege verhindem wiirde. Die Vorteile, die 
der Gebrauch der elektrischen Arbeit hierbei bietet, werden vielmehr 
so hoch geschătzt, daB ihre Verwendung zu diesem Zwecke immer 
mehr an Umfang gewinnt .. 

Bei der dauemden Verwendung der elektrischen Arbeit zu Heizc 

und Kochzwecken kommt aber, da es sich hierbei um Betrăge handelt, 
die im Haushalt jedes einzelnen keine unwesentliche Rolle spielen, 
in erster Linie die Leistungsfăhigkeit des Verbrauchers in Betracht. 
So groB auch die Vorziige der Elektrizităt hierbei sind und so groB in
folgedessen auch die ihr entgegengebrachte Wertschătzung ist, so kann 
sie doch bis jetzt in verhăltnismăBig wenig Făllen ihren Ausdruck fin
den, da die Leistungsfăhigkeit meistens geringer ist als der Wertschătzung 
entsprechen wiirde. Es steht jedoch zu erwarten, daB die Obergangs
zeit, in der sich gegenwărtig die Elektrizitătswerke befinden, bald iiber
wunden sein wird und die' Verhăltnisse so gestaltetwerden konnen, 
daB die Wertschătzung jedes einzelnen auch der Leistungsfăhigkeit 

angepaBt werden kann. 
Bei der Verwendung der elektrischen Arbeit zu chemischen Vor

g ii nge Il handelt es sich fast ausnahmslos um industrielle Verwer
tung, die in einzelnen Făllen einen gewaltigen Umfang angenommen 
hat, so z. B. in der Karbidfabrikation, 'bei der Stickstoffgewinnung, 
bei der Wasserstoff- und Sauerstoffbereitung, bei der Elektro-Stahl
erzeugung und bei anderen metallurgischen Prozessen. Die Wertschăt
zung, die hierbei der elektrischen Arbeit entgegengebracht wird, ist 
lediglich durch ihren Anteil an den Erzeugungskosten, der in einzelnen 
Făllen, z. B. bei der Stickstoffgewinnung, ein weit iiberwiegender ist, 
bestimmt. Der Wert der Erzeugnisse ist hierbei im allgemeinen ver
hiiltnismăBig so niedrig und der Anteil der elektrischen Arbeit an der 
Erzeugung ein so hoher, daB nur Einkaufs- bzw. Erzeugungskosten 
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in Frage kommen, wie sie erst in neuester Zeit durch die weitgehende 
Zusammenfassung der Elektrizitătserzeugung unmittelbar an den Kraft
quellen moglich geworden sind. 

Die Wertschătzung wird sich also auch in diesem Falle auf einen 
einfachen Rechnungsvorgaflg stutzen. 

D. Ausdruck und Mall der Wertschătzung. 

Nachdem in den vorausgehenden Abschnitten diejenigen Um
stănde erortert sind, die die Wertschătzung der elektrischen Arbeit be
einflussen, ist nunmehr zu untersuchen, wie weit diese Wertschătzung 
einen Ausdruck findet. Fur Dinge, die wir wert schătzen, sind wir 
bereit, Opfer zu bringen; die GroBe dieser Opfer gibt ein MaB fur die 
Hohe der Wertschătzung. Im vorliegenden Falle wird das Opfer durch 
die Ausgaben dargesteIlt, die fur die elektrische Arbeit aufgewendet 
werden; sie entsprechen im allgemeinen genau der Wertschătzung, 
die der Verbraucher der elektrischen Arbeit entgegenbringt, wenn auch 
in einzelnen FăIlen das Opfer nicht immer d.ie Grenze der Wertschătzung 
darstellt, dann nămlich, wenn Leistungsfăhigkeit und Wertschătzung 
nicht in Ubereinstimmung sich befinden. Die Betrachtung des Zusam
menhanges zwischen Kosten und Wertschătzung wird zweckmăBig 

wiederum ffu Licht- und Kraftenergie getrennt. 

l. Zusammenhang zwischen Wertschatzung und Kosten bei 
elektrischer Beleuchtung. 

a) Die Erstellungskosten elektrischer Beleuchtung. 

Die fur die elektrische Beleuchtung von seiten des Verbrauchers auf
zuwendenden Kosten konnen in ei n m ali ge und 1 a u f e n de unterschieden 
werden. Letztere, die in jedem Monat, Viertilljahr oder Jahr regelmăBig 
wiederkehren, bestehen zunăchst in dem fur die tatsăchlich verbrauchte 
Arbeit oder irgendeinen entsprechenden Gleichwert zu zahlenden Preise; 
auBerdem sind vielfach noch Nebenkosten zu entrichten, die die Be
trăge ffu die Zăhlergebiihr und ffu den Ersatz und die Unterhaltung 
der Beleuchtungsmittel umfassen. Die einmaligen Kosten bestehen in 
den Ausgaben ffu die HersteIlung der Beleuchtungsanlagen; hierzu 
treten an manchen Orten noch die Kosten des Hausanschlusses, d. h. 
ffu das Verbindungsstuck zwischen StraBenleitung und Hausanlage 
und femer sogenannte Abnahmegebuhren, die fur die Priifung und den 
AnschluB der Hausanlagen an das StraBenleitungsnetz erhoben werden. 

Die einmaligen Erstellungskosten hăngen ab von der GroBe und 
Art der Anlage und konnen fitr bestimmte Ausfuhrungsformen jeweils 
auf einen gewissen Betrag fur die angeschlossenc Lichtstelle zuruck
gefiihrt werden. Unter den heutigen Verhăltnissen kann im Durch-
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schnitt mit einem Betrag von etwa 18 Mark fiiI' die Lampe gerechnet 
werden; es ergeben sich also nach der Lampenzahl mehr odeI' minder 
hohe Betrăge. Die Vberlegung, ob der Verbraucher diese Kosten auf
wenden will, hăngt zunăchst von der Wertschătzung des Nutzens ab, 
den el' von der Beleuchtung erwartet. Die Befriedigung der nach Be
leuchtung verlangenden Bedurfnisse erstreckt sich nun abel' im alIge
meinen auf eine recht lange Zeit, folglich muBte zum Vergleich der auf
gewendete Betrag auf die gleich lange Zeit verteilt werden; das ist 
dann angenăhert moglich, wenn so vieI flussiges Kapital zur Ver
fiigung steht, daB dessen Mangel im Augenblick nicht empfunden 
wird und sein Verlust durch jăhrliche Betrăge fur Verzinsung und Ab
schreibung zum Ausdruck gebracht werden kann. Dies durfte im alI
gemeinen bei gewerblicher Beleuchtung der FalI sein; die Ausgaben 
fiiI' die Beleuchtungseinrichtung sind dem Anlagekapital zuzuschreiben, 
dessen Aufwendung in der Jahresrechnung des Geschăftsmannes durch 
Verzinsung und Abschreibung Rechnung getragen wird. 

In allen anderen FălIen, und zwar sehr hăufig bei der Wohnungs
beleuchtung, kann. der Betrag nicht auf die Jahre verteilt werden und 
bedeutet somit eine einmalige unwiederbringliche Ausgabe. Ob diese 
gemacht werden kann, hăngt ab von der Leistungsfăhigkeit, also im 
alIgemeinen von dem Einkommen des Verbrauchers bzw. von der 
Frage, ob nach Befriedigung der ubrigen Bedurfnisse ftir den Verbrau
chel' noch so vicl von seinem Einkommen ubrig bleibt, daB el' die er
forderlichen Ausgaben leisten kann. 

In welchem Verhăltnis derartige Ausgabell zu den ubrigen Auf
wendungen eines Haushalts stehen, mag aus folgenden Zahlenangaben 
hervorgehen, die aus den in der zeitgenossischen NationalOkonomie eine 
groBe Rolle spielenden HaushaltungsaufsteIlungen entnommen sind. 
Schmoller gibt z. B. iml"GrundriB der allgemeinen Volkswirtschafts
lehre", Band II (L 4), folgende Zahlenangaben: 

Zahlentafel VII. 

Haushaltaufstellungen. 

Einkommen bis 

Hiervon werden verbraucht fiir 1049 M. 3045 M. 7945 M. 

% % % 

Nahrung. 52,9 40,9 28,0 
Kleidung 15,8 10,3 10,5 
Wohnung 13,4 18,1 15,5 
Heizung und Beleuchtung . 5,7 3,0 3,0 
Reinigung 2,8 2,5 2,7 
Sonstiges 10,0 25,2 40,3 

100,0 100,0 100,0 
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N euere Angaben 1) zeigen folgende Verhăltnisse: 

1 II III 
Beamter Beamter Beamter 

i I 
M. I M. M. 

I I 

IV 
Arbeiter 

M. 

Jahresausgaben .. 
Ausgaben 

12500 

% 

I 
I 

7000 3200 1850 
0/ 
,0 % 

fiir Ernăhrung 52,0 29,1 33,9 36,7 
" Kleidung . 11,2 10,7 7,2 14,4 
" Wohnung . 17,0 14,6 25,8 19,2 
" Heizung und Licht 4,3 

--------~--~~--~--~~~~--~--
4,3 4,9 3,8 

58,7 71,8 74,1 

Fiir die Beurteilung der Zahlenangaben ist noch zu berucksichtigen, 
daB es sich hierbei nur um ganz angenăherte Mittelwerte handelt, die 
von Ort zu Ort verschieden sein konnen. Weiterhin hăngt die Hohe 
der Ausgaben und ihre Verteilung auf die verschiedenen Gruppen von 
einer groBen Anzahl Umstănde ab, so von der Wohlhabenheit und von 
der Kopfzahl, von der verhăltnismăBigen Zahl der Frauen, vom Alters
aufbau, vom Beruf usw. Nach den beiden Aufstellungen hat es den 
Anschein, als ob der anteilige Betrag fiir Beleuchtung undHeizung nicht 
unwesentlich gestiegen sei; dies steht in Ubereinstimmung mit der 
friiher festgestellten Tatsache, daB das Licht- und Wărmebediirfnis 
im Laufe der Jahre wesentlich zugenommen hat. Man kann annehmen, 
daB von den Posten Heizung und Beleuchtung ungefăhr 3fs fur Heizung 
zu rechnen sind; es bleibt dann also gemăB der letzten Aufstellung fii.r 
Beleuchtung: bei Jahresausgaben 

van M. % M. 

1850,- 1,72 32,-
3200,- 1,96 63,-
7000,- 1,52 = 106,-

12 500, - 1,72 = 215,-

Nach der friiheren Aufstellung ergeben sich: 
bei einem Einkommen 

yon M. % 
1049,- 2,28 
3045,- 1,2 
7945,- 1,2 

M. 
24,-
37,-
95,-

1) Einem Artikel iiber Arbeiterhaushalt, Lebenskosten nnd Lahn van Bitt
lllann im Eerliller Tageblatt Nr. 374 vom 26. Juli 1914 entnammell. 
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Aus diesen Zahlen geht hervor, daB das Lichtbediirlnis bei dem 
mittleren und hoheren Einkommen in groBerem MaBe als bei dem 
niedrigeren gestiegen ist bzw. daB die ersteren ihrer Wertschătzung in 
hoherem MaBe Ausdruck geben konnten als die letzteren. 

Rechnet man nun als mindesterlorderliche Beleuchtung bei einem 
Einkom~en bis 1800 M. 4 Lampell, bis 3000 M. 6 Lampen, so 
wiirde eine solche Anlage rund 72 Mk. = 4% bzw. 108 Mk. = 3,6% 
des Einkommens beanspruchen. Da man nun annehmen muB, daB 
insbesondere fiir die unteren Einkommenstufen der in den obigen 
HaushaltungsaufstelIungen angegebene Anteil die Hochstausgabe dar
stelIt, die iiberhaupt fiir Beleuchtung verwendet werden kann, so folgt, 
daB eine einmalige Ausgabe von 4 bzw. 3,6% des Einkommens zu 
hoch ist und infolgedessen unterbleiben muB. Nimmt man dagegen 
z. B.f bei einem Einkommen von 7000 Mk. eine Anlage von 15 Lampen 
an, ~as einer Ausgabe von etwa 300-350 Mk. entspricht, so wăre selbst 
fiir den FalI, daB diese Ausgabe einen einmaligen dauernden Verlust 
bedeutet, der Posten "Sonstiges" nicht in dem Verhăltnis gekiirzt wie 
bei dem niedrigeren Einkommen; man muB jedoch annehmen, daB 
auf dieser Einkommenstufe soviel Kapital fliissig ist, daB nur Verzin
sung und Abschreibung in Frage kommen, also z. B. 20% von 350 Mk. 
= 70 Mk., d. h. die Mehrausgabe wiirde nur 1 % betragen, was nach 
den angegebenen Zahlen wohl kaum schwer ins Gewicht fallen kann. 
Es folgt also, daB die Kosten fiir die Einrichtung elektrischer Beleuch
tung in vielen FălIen so hoch sind, daB sie die Leistungsfăhigkeit des 
Verbrauchers iiberschreiten und von der Benutzung der elektrischen 
Beleuchtung abschrecken miissen. Die Ausgaben fiir die Herstellung 
des Hausanschlusses und fiir die Priifung und Abnahme der Anlage 
wirken stets im gleichen Sinne wie die Anschaffungskosten und konnen 
diese recht betrăchtlich erhohen. Wăhrend aber die Gegenleistung 
dieser letzteren, die gesamte Beleuchtungsanlage, in den Besitz des 
Verbrauchers iibergeht, sieht er sich bei den HausanschluB- und Ab
nahmegebiihren keiner entsprechenden Gegenleistung gegeniiber und 
erachtet daher diese Ausgaben fUr unnotig und ungerecht. Die obigen 
Berechnungen zeigen auch deutlich, daB es eine groBe Anzahl Fălle 
gibt, wo gerade das Hinzutreten dieser Ausgaben zu den Einrichtungs
kosten eine trberschreitung derjenigen Ausgabengrenze verursacht, die 
durch die Leistungsfăhigkeit des Verbrauchers gezogen ist. Die Ab
wiilzung dieser Kosten auf den Verbraucher ist also nicht geeignet, 
vorteilhaft fiir die AnschluBbewegung zu wirken und in vielen Făllen 
diirlte daher eine anderweitige Verrechnung im Interesse der Unter
nehmungen gelegen sein. Von derartigen Erwăgungen ausgehend, hat 
man sogar in einzelnen Werken nicht nur von der Erhebung solcher 
Geblihren Abstand genommen, sondem auch die Anlagen im Hause 
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des Verbrauchers auf Kosten des Werkes ausgefuhrt und berechnet 
entsprechende jahrliche Verzinsung und Abschreibungsbetrage. Hier
uber wird an anderer Stelle noch ausfuhrlicher gesprochen werden. 

b) Die laufenden Kosten. 

Der Zusammenhang zwischen den laufenden Kosten und der 
Wertschatzung der Beleuchtung ist ein anderer, je nachdem es sich 
um Erwerbs- oder Wohnungsbeleuchtung hand,elt. Der grund
legende Unterschied besteht, wie schon angedeutet, darin, daB im 
ersteren Falle die Ausgaben fUr Beleuchtung als Geschaftsunkosten, 
im weiteren Sinne also als Betriebsmittel, angesehen werden, wah
rend die Ausgaben fUr Wohnungsbeleuchtung von dem Betriebs
erlolg, dem Gewinn, abgerechnet werden mussen. Abgesehen da
von, daB jeder vorsichtige Kaufmann die Betriebsunkosten nach 
Moglichkeit zu verringern sucht, wird im allgemeinen die Hohe der 
Unkosten fUr Beleuchtung der Wertschatzung entsprechen. Letztere 
ist abhangig von dem Verhăltnis dieser Unkosten zu den ubrigen Be
triebsausgaben. Dieses Verhaltnis ist bei den einzelnen Gewerbezwei
gen ein sehr verschiedenes. Bei Geschaftsrăumen ohne offene Verkaufs
stelle bilden die Ausgaben fur Beleuchtung einen ăuBerst geringen An
teil der Gesamtunkosten, oft weniger als 0,1%, bei offenen Verkaufs
răumen, Gastwirtschaften usw. einen ziemlich hohen, namentlich wenn 
in ausgiebigstem MaBe von Reklamebeleuchtung Gebrauch gemacht 
wird. Es ist ersichtlich, daB im ersten Falle die Ausgaben fur Beleuch
tung vieI eher gesteigert werden konnen als im letzteren, d. h. die Wert
schatzung der besonderen Vorteile der elektrischen Beleuchtung kann 
also in hoherem MaBe zum Ausdruck kommen als bei der Gruppe mit 
offenen Verkaufsstellen. Es folgt also, daB die gleiche Beleuchtung 
unter sonst ahnlichen Verhăltnissen bei der Laden- und Gasthofbeleuch
tung mit geringeren Preisen zu belegen ist als bei den ubrigen Er
werbsgruppen, auch schon aus dem Grunde, weil die zur Beleuchtung 
erlorderlichen Arbeitsmengen wesentlich hoher sind als bei den letz
teren. Dieser Tatsache wird in den meisten Verkaufsbedingungen der 
Elektrizitătswerke in irgendeiner Weise, wenn auch meist auf Umwegen, 
Rechnung getragen. 

Bei der Wohnungsbeleuchtung konnen die Ausgaben der Wert
schătzung nur insoweit entsprechen, als die Leistungsfahigkeit nicht 
uberschritten wird, andererseits entspricht der Preis nicht der Wert
schatzung, wenn die Leistungsfahigkeit bzw. das Einkommen des 
Verbrauchers sich liber der der Wertschătzung entsprechenden Grenze 
bewegt. In welchem Verhăltnis Ausgaben fUr Beleuchtung und Ein
kommen zueinander stehen, ist einigermaBen aus den oben angefuhr-
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ten Haushaltungsaufstellungen ersichtlioh. Es geht daraus hervor, 
daB im allgemeinen der Anteil der Beleuchtungskosten mit der Hohe 
des Einkommens zuriickgeht. Da dieser Anteil bei dem niedrigeren 
Einkommen wohl die Hochstgrenze darstellt, die iiberhaupt fiir Woh
nungsbeleuchtung ausgegeben werden kann, ist aus diesem Riickgang 
des Anteils bei dem hoheren Einkommen zu schlieBen, da13, je hoher 
das Einkommen, um so weniger der Preis der Wertschătzung ent
spricht. Offenbar wiirde der Verbraucher mit gro13erem Einkommen 
im Notfalle einen hoheren Preis bezahlen als tatsăchIich von ihm ver
langt wird, wăhrend bei dem Verbraucher mit geringer Leistungsfăhig
keit die tatsăchliche Ausgabe das hochste fiir Beleuchtung aufzuwen
dende Opfer darstellt. Infolgedessen wird bei di~ser letzten Gruppe von 
Verbrauchern stets diejenige Preisstellung bevorzugt, bei der die Aus
gaben fiir Beleuchtung feststehende sind und Unsicherheiten oder gar 
Dberraschungen hinsichtIich der Rechnung ausgeschlossen sind. Dber
schreitet der Preis die Leistungsfăhigkeit, bzw. ist der fiir das elek
trische Licht zu zahlende Preis hoher als fiir andere Beleuchtungsarten, 
dann konnen sămtliche Vorteile der elektrischen Beleuchtung bei den 
Verbrauchern mit geringem Einkommen seine Einfiihrung nicht ver
anlassen; im ău13ersten Falle wird man vielleicht mit geringer Beleuch
tung zufrieden sein und z. B. die gesundheitlichen Vorteile hoher ein
schătzen, aber keinesfalls wird ein hoherer jăhrlicher Betrag gezahlt 
werden konnen. Auf diesen Umstand sind auch die friiher, nament
lich bei kleineren Elektrizitătswerken, zahlreichen Fălle zuriickzu
fiihren, in denen die Verbraucher nach kurzer Bekanntschaft mit der 
elektrischen Beleuchtung wieder zu anderen kiinstlichen Lichtquellen 
zuriickgekehrt sind. Es wird dann nur in den Răumen elektrische Be
leuchtung benutzt, die zur Reprăsentation dienen, oder wo es die Riick
sicht auf Feuergefăhrlichkeit besonders wiinschenswert erscheinen lăBt. 
Bei einer derartigen Benutzung der elektrischen Beleuchtung leidet die 
gesamte Wertschătzung der elektrischen Arbeit, weil ihre Vorteile nicht 
in vollem MaBe zur Geltung kommen konnen. 

Aus dem Gesagten geht weiter hervor, daB es auch fiir die mittleren 
Einkommen erwiinscht sein muB, wenigstens die ungefăhre GroBe cler 
Beleuchtungsunkosten im voraus zu kennen und bestimmte Grenzen 
nicht. zu iiberschreiten; auf clieser Tatsache beruht clie Beliebtheit cler 
sogenannten Gebiihrentarife (siehe Seite 190), bei clenen der Verbraucher 
wenigstens den groBten Teil seiner Ausgaben im voraus kennt. Erst 
bei clem hoheren Einkommen ist es vom wirtschaftlichen Stanclpunkt 
aus nicht von der gleichen Wichtigkeit, in welcher Hohe clie Beleuch
tungsrechnung sich am Jahresencle ergibt, weil dort der Gesamtbetrag 
iiberhaupt unter der Grenze der Wertschătzung bleibt. 

Die laufenden Kosten sind aber keineswegs auf die Ausgaben fiir elie 
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elektrische Arbeit allein beschrănkt, sondern umfassen lloch in vielen 
Făllen weitere Posten, so in erster Linie die Zăhlergebuhren, d. h. 
einen monatlich oder vierteljăhrlich erhobenen Betrag fur die zur Mes
sung der verbrauchten elektrischen Arbeit vorgesehene Einrichtung 
(gewohnlich făIschlich "Zăhlermiete" genannt). Hierbei ist zunăchst 
zu vergleichen, in welchem Verhăltnis die Ausgaben fur Zăhlergebuhren 
zur Gesamtausgabe fur Beleuchtung stehen. Nach der St. V. E. W. 
1912/13 betrăgt die Einnahme aus Zăhlergebuhrpro nutzbar abgegebene 
Kilowattstunde in AusnahmefălIen bis zu 5 ,.91, im Mittel etwa 1,2 'sI> 
wăhrend die durchschnittliche Einnahme pro Kilowattstunde im ganzen 
im gleichen Jahre sich auf 19,5 ~ stellt, d. h. es sind im Durchschnitt 
ca. 6% fur Zăhlergeb\ihren aufzubringen. Da der Verbraucher diese 
Ausgabe im allgemeinen als eine nutzlose empfinden muB, glaubt er 
dadurch die elektrische Beleuchtung im gleichen MaBe verteuert. Fli.r 
einzelne Anlagen und fur die Sommerzeit wird dieses Verhăltnis noch 
ungunstiger; es kann hierbei vorkommen, daB der Betrag fur Zăhler
gebuhren hoher ist als die Ausgabe fur die Beleuchtung selbst, und es 
ist einleuchtend, daB kleinere Verbraucher hierdurch li.berhaupt vom 
Verbrauch elektrischer Arbeit abgeschreckt werden. Bei groBeren An
lagen bzw. solchen mit groBerem Verbrauch tritt die Ausgabe hir 
Zăhlergebuhren immer mehr zuriick und wird infolgedessen weniger 
empfunden. Im ganzen konnen jedoch die Unternehmungen, wie 
spăter gezeigt werden soH, auf einen Ersatz ihrer fiir die Messung der 
elektl'ischen Arbeit sich ergebenden Auslagen nicht verzichten. Es fragt 
sich nur, ob die Form der Erhebung einer besonderen Zăhlergebiihr 
mit Rucksicht auf die Wertschătzung der Verbraucher eine zweck
măBige !MaBregel ist. 

AuBer der Zăhlergebuhr kommen die Kosten fur den Ersatz der Be
leuchtungsmittel, also der GIuhlampen bzw. der Bogenlichtkohlen, 
hinzu. Was die ersteren betrifft, so kann bei einer normalen MetaIl
drahtlampe - und um solche handelt es sich heute in den meisten 
Făllen - eine Lebensdauer von mindestens 1200 Stunden angenom
men werden; durchschnittlich wird also jede Lampe alle 2-6 Jahre 
ersetzt werden mussen, was selbst bei ganz geringem Verbrauch in 
kleinen Anlagen einem Anteil von hochstens 2-:3 % der Energiekosten 
entspricht. Iru allgemeinen wird dieser Betrag also nicht schw~r ins 
Gewicht fallen und auf das Verhăltnis der Wertschătzung zum Preis 
kaum einen EinfluB auszuuben vermogen. Wichtiger ist, daB der Er
satz der Lampen hăufig mit Unbequemlichkeiten fiiI' den Verbraucher 
verknupft ist, und dies erkennend haben manche Elektrizitătswerke 
besondere Einrichtungen fur den erleichterten Umtausch getroffen. 
Wie gering ubrigens der EinfluB dieser Kosten auf die Wertschătzung 
ist, geht auch daraus hervor, daB der fruher, zu der Zeit der Kohlen-
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fadenlampe, nicht selten ausgeubte Gebrauch der Elektrizitătswerke 
den Verbrauchern freien Lampenersatz zu gewăhren, ohne jegliche 
Beeintrăchtigung der Ausbreitung der elektrischen Beleuchtung ver
schwinden konnte. H6here Betrăge als bei den Gluhlampen ergeben 
clie Kosten fur den Ersatz der Bogenlampenkohlen; man muB hier mit 
etwa 4-8% der reinen Beleuchtungskosten rechnen, was immerhin 
nicht zu vernachlăssigen ist. Trotzdem durften dadurch die Unkosten 
niemals so hoch werdell, da/3 die Wertschătzung uberstiegen werden 
k6nnte; rechnet man nămlich den Gesamtbetrag der Kosten auf die 
Lichteinheit um nnd vergleicht diese Zahl mit allderen Beleuchtungs
arten, so ergibt sich immer noch ein verhăltnismăBig niedriger Preis. 
Zudem werden die Bogenlampen meistenteils in solchen Făllen angc
wendet, wo ohnehin der elektrischen Beleuchtung eine erh6hte Wert
schătzung zuteil wird. Weitere laufende Ausgaben, wie z. B. die auf 
clie Feuerversicherung der Anlagen entfallenden Betrăge, sowie sonstige 
Unterhaltungs- und Bedienungskosten,· sind so geringfugig, daB sie bei 
cler Beurteilung der gesamten Kosten der elektrischen Beleuchtung 
nicht ins Gewicht fallen. 

2. :lusammenhang zwischen Wertschătzung und Kosten bei elektrischem 
Kraftbetrieb. 

Die Betrăge, die bei elektrischer Kraftleistung von den Verbrau
chern aufgewendet werden mussen, sind im Durchschnitt fur den ein
zelnen ganz bedeutend h6her als die entsprechenden Ausgaben fur Be
leuchtung. Auch hier ist wieder zwischen den einmaligen und den stets 
wiederkehrenden Ausgaben zu unterscheiden. Die einmaligen Kosten 
sincl in clen meisten Făllen so betrăchtlich, daB cler hierdurch entstan
clenen Verm6gensminclerung clurch entsprechencle Betrăge fur clie 
Verzinsung und Abschreibung Rucksicht getragen werden muB. Die 
einmaligen Kosten sind so in laufende Ausgaben umgewanclelt, und 
z\var in eine jăhrlich wieclerkehrende feste Ausgabe, clie vom Ver
brauch unabhăngig ist; dazu kommen dann die verănclerlichen 

Kosten, uurl zwar wieclerum die Ausgaben fur clie tatsăchlich verbrauchte 
Arbeit und, wie beim Licht, zusătzliche Kosten fur Zăhlergebuhren, 
fUr Bedienung, Olverbrauch. Burstenersatz, Unterhaltung usw. 

Die fes ten Kosten setzen sich zusammen aus den Ausgaben fUr den 
Motor, fur clie erforderlichen Schaltapparate und die Zuleitung. Sie 
sind im allgemeinen abhăngig von cler Leistung cles Motors, steigen 
abel' nicht im Verhăltnis mit seiner Gr6Be, sonclern die Kosten fur die 
Leistungseinheit werden mit wachsencler Gr6Be kleiner. Infolgedessen 
ăndert sich auch das Verhăltnis der Stromkosten zu den festen Aus
gaben. Letztere fallen um so mehr ins Gewicht, je kleiner die Anlage 
und je geringer ihre Ausnutzung ist; sie betragen z. B. beim Klein-
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gewerbe nicht selten 15-20% der Ausgaben fur die elektrische Arbeit 
selbst. Berucksichtigt man hierbei die Lage des Kleingewerbes; so muB 
man zu der Erkenntnis gelangen, daB die Anschaffungskosten gar oft 
die Leistungsfăhigkeit ubersteigen, daB aber die Umwandlung dieser 
in feste laufende Ausgaben kaum sehr schwer empfunden werden wird, 
mit anderen Worten, wenn man dem Verbraucher die eigentlic:hen 
Anschaffungskosten erspart und ihm den Motor in Miete uberlăBt, so 
wirdman in vielen Făllen erreichen k6nnen, da~ die Wertschătzung 
noch innerhalb der Leistungsfăhigkeit bleibt. In welchem Verhăltnis 
diese Ausgaben zur Wertschătzung stehen, lăBt sich in den meisten 
Făllen sehr leicht bestimmen. Da, wie oben ausgefiihrt, die Wertschăt
zung auf dem durch den Motor erreichten Gewinn beruht und dieser 
sich in Geldeswert ausdrucken lăBt, ist die ăuBerste Grenze dei' Wert
schătzung durch eine einfache Berechnung gegeben. Dberlegt ein Hand
werker z. B. die Einfuhrung des elektrischen Betriebes, so durfen die 
Gesamtausgaben nicht h6her sein als dem bisherigen Kraftverbrauch 
und der voraussichtlichen Ersparnis an Arbeits16hnen bzw. dem vor
aussichtlichen Gewinn an schnellerer und besserer Gutererzeugung 
entspricht; so hoch wird im ăuBersten Falle der Verbraucher die Kraft
leistung schătzen, unter der Erwăgung der sămtlichen Vorteile, welche 
ihm die gerade angewendete Form der mechanischen Arbeitskraft ge
wăhrt. Bietet ihm eine andere Kraftmaschine bei niedrigerem Preis 
dieselben Vorteile, oder sind im einzelnen Vorzuge des Elektromotors 
nicht von Belang, so wird er unter allen Umstănden jene billigere 
Arbeitskraft beibehalten. Die Ausgaben, die er bei letzterer aufwenden 
wurde, stellen also die unterste Grenze der Wertschătzung dar; sinkt 
der Preis unter diese, erreichen also die Kosten seine Wertschătzung 
nicht, so k6nnten diese erh6ht werden. Dieser Zusammenhang wird 
leider bei der Preisstellung von seiten der Elektrizitătsunternehmungen 
hăufig nicht beachtet. Gerade das Handwerk, namentlich soweit es 
sich mit der Herstellung von Lebensmitteln befaBt, und ferner die 
Landwirtschaft erzielen durch die Anwendung der elektrischen Ar
beit meistenteils so groBe Ersparnisse an L6hnen, daB ihnen die An
wendung des elektrischen Betriebes selbst dann noch groBe Vorteile 
bringen wurde, wenn die Preise wesentlich h6her sind als die heute 
diesen Kreisen gewăhrten. Vielfach haben die Elektrizitătsunter

nehmungen in Vernachlăssigung dieser wirtschaftlichen Zusammen
hănge den naturgemăB auf stete PreisermăBigung hinzielenden Be
strebungen sehr zu ihrem Schaden nachgegeben, so daB in zahlreichen 
lJnternehmungen die Preise wesentlich unter der Wertschătzung man
cher Verbrauchsgruppen liegen. Andererseits wird vielfach ubersehen, 
claB sich die Ausgaben fur elektrische Arbeit um so mehr an der Grenze 
cler \Vertschătzung bewegen, je gr6Ber der Anteil der Kraftkosten 
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an den gesamten Erzeugungskosten ist und daB dort geringffigige Preis
unterschiede sehr hăufig verursachen konnen, daB die Leistungsfăhig
keit unter die Wertschătzung herabsinkt. Dies ist namentlich der 
Fall, wenn die' elektrische Arbeit mit anderen Kraftmaschinen in 
Wettbewerb tritt; hăufig geniigt dann eine măBige Preisherabsetzung, 
um die Wertschătzung mit der Leistungsfăhigkeit in Einklang zu 
bringen. 

3. EinfluB von Preisveriinderungen auf die Wertschiitzung nnd 
den Verbrauch. 

Nach den bisherigen Ausfiihrungen kann der Zusammenhang zwi
schen Wertschătzung, Verbrauch und Ausgaben im allgemeinen durch 
den Satz dargestellt werden: der Verbrauch entspricht der Wert
schătzung, solange die Ausgaben die Leistungsfăhigkeit nicht iiber
steigen, anderetseits findet eine Einschrănkung statt, wenn der Preis 
iiber die Wertschătzung oder iiber die Leistungsfăhigkeit hinausgeht. 
Nach diesem Satz IăBt sich der EinfluB von Preisverănderungen auf 
den Verbrauch und die Wertschătzung feststellen. 

Da die Wertschătzung von Bediirfnissen abhăngt, die letzteren 
aber zum groBten Teil umibhăngig von der Preisstellung sind, folgt 
zllnăchst, daB die Wertschătzung selbst von einer Preisverănderung 
nicht beriihrt wird und unverăndert bleibt. Wohl aber wird der Ver
brauch innerhalb der Wertschătzung durch den Preis bedingt, d. h. 
Preisverănderungen konnen selbst bei gleichbleibender Wertschătzung 
auf die GroBedes Verbrauches einwirken. 

Was zunăchst die Erhohung der Preise betrifft, so diirfte sich dieser 
Fall unter normalen Verhăltnissen selten ereignen; er trat in gewissem 
Umfange durch die Einfilhrung der Leuchtmittelsteuer ein und wiirde 
sich in erhohtem MaBe durch die Einfiihrung einer wiederholt ge
planten Besteuerung der Elektrizităt bemerkbar machen. So lange 
nicht ein Sinken des Geldwertes in Frage kommt, ist die Folge dieser 
Erhohung, daB diejenigen, bei denen die erhohten Preise die Wert
schătzung iibersteigen, den Gebrauch der elektrischen Beleuchtung auf
geben, soweit nicht ein gewisses Trăgheitsmoment eine Rolle spielt, 
indem einmal genossene Vorteile ungern aufgegeben werden, selbst fUr 
den Fall, daB hohere Opfer dafUr gebracht werden miissen. Letzteres 
trifft nur zu, wenn durch die PreiserhOhung die Leistungsfăhigkeit nicht 
iiberschritten wird. Da aber bei der weitaus groBten Zahl aller Ah
nehmer der Verbrauch bis zur Grenze der Leistungsfăhigkeit und 
Wertschătzung ausgedehnt ist, steht zu erwarten, daB jede, °auch eine 
geringfiigige Preiserhohung, einen entsprechenden Riickgang in dem Ver
brauch zur ]'olge haben muB. In jenen Făllen dagegen, wo die gezahl
ten Preise die Wertschătzung nicht erreichen, wird eine Verminderung 
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des Verbrauches nicht stattfinden. Diese Folgerungen sind durch die 
mit den sogenannten Kriegszuschlăgen gemachten Erfahrungen voll
auf bestătigt worden 1). 

Von besonderer Wichtigkeit ist der Fall, da13 die 'Preise vermin
dert werden, was bei den meisten Unternehmungen, die sich mit dem 
Verkauf elektrischer Arlleit befassen, in gewissen Zeitrăumen immer 
von neuem verlangt und auch hăufig zugestanden wird. Da das Licht
und Kraftbedurfnis, wie anfangs ausgefuhrt, in steter Steigerung 
begriffen ist, so wird die Entfernung jedes wirtschaftlichen Hinder
nisses, das. seiner Befriedigung entgegensteht, z. B. hoher Preise, eine 
Vermehrung des Verbrauches im Gefolge haben. Eine Preisherab
setzung wird sich somit in doppelter Weise bemerkbar machen; ein
mal werden jene Verbraucher, welche elektrische Arbeit benutzen, 
sie in ausgedehnterem Ma13e verwenden, ohne aber im allgemeinen uber 
die Gesamtsumme der bisher gezahlten jăhrlichen Ausgaben hinauszu
gehen, weil jeder, insbesondere bei geringerer wirtschaftlicher Lei
stungsfăhigkeit immer nur den Betrag fur Beleuchtung, Kraft usw. 
aufwendet, der ihm im ău13ersten Falle nach Befriedigung aller ande
ren wichtigeren Bedurfnisse ubrigbleibt. Dies bestătigt auch die Er
fahrung, indem man bemerkt hat, da13 in Werken, wo PreisermăBi

gungen fur Beleuchtung stattgefunden ha ben, die Verbraucher im ~ll
gemeinen dieselben Betrăge im ganzen aufwenden als zuvor, d. h. sie 
machen wohl von der elektrischen Beleuchtung einen umfangreicheren 
Gebrauch als fruher, ohne aber im ganzen hohere Ausgaben hierfur 
aufzuwenden. - Ferner wird bei einer Preisermă13igung fur eine An
zahl Lichtverbraucher die erforderliche Ausgabe unter die Grenze 
ihrer Wertschătzung oder ihrer Leistungsfăhigkeit herabsinken, so daB 
diese sich jetzt dem Gebrauch der elektrischen Arbeit zuwenden wer
den; die Anzahl dieser neuen Verbraucher kann aber nur dann eine 
nennenswerte sein, wenn die PreisermăBigung so gro13 ist, da13 die im 
\Vettbewerb stehenden Energieformen unterboten werden . 

. Jedoch wird auch bei der weitestgehenden Preisermă13igung der 
Verbrauch nur so weit gesteigert werden als dem Bedurfnis entspricht; 
dies ist namentlich bei der Verwendung der elektrischen Arbeit zu 
Kraftzwecken zu berucksichtigen. Kein Gewerbetreibender wird bei 
PreisermăBigungen mehr Kraft verbrauchen als seine Betriebsverhălt
nisse verlangen; er wird lediglich die fUr ihn durch eine PreisermăBigung 
sich ergebende Ersparnis begruBen, ohne im allgemeinen zu einem 

1) Hierbei ist zu beriicksichtigen, daB wăhrend des Kl'ieges cine allgmcinc 
Entwertung des Geldes eingetreten ist, so daB angesichts der Jang2n Dauer 
des Krieges die ErhOhung der Elektrizitatspraise lediglich ei ne Anpassung an 
den vermindertcn Geldw2rt bedeut3t; wiirde diese Erh6hung unterbleiben, so 
ware mit einer Entwertung der elektrischen Arbeit zu rechnen. 
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hoheren Verbrauch veranlaBt werden zu konnen. Ferner wird auch das 
Lichtbediirfnis zu Zeiten, in denen es gering ist, durch eine PreisermiiBi
gung in keiner Weise erhoht werden konnen, so daB Preiserniedrigungen 
fiir Lichtverbrauch im Sommer und am Tage nicht den von den Elek
trizitătswerken erwarteten groBen Erfolg gehabt haben. Im allgemeinen 
betrăgt der Verbrauch in den Sommermonaten (Mai bis einschl. Sep
tember) bei unseren Verhăltnissen ungefăhr 1/4 des gesamten jăhr

lichen Verbrauchs; dies beweist, daB das Bediirfnis nach Beleuchtung 
nnd damit ihre Wertschătzung in dieser Zeit gering sind. Die niedri
geren Preise entsprechen somit wohl der geringeren \Vertschătzung, 
konnen aber einen erhohten Lichtverbrauch im allgemeinen nicht her
beifiihren. - Freilich gibt es auch nennenswerte Ausnahmen, z. B. 
in Stădten mit ungiinstigen klimatischen Verhăltnissen, wie viele Hafen
stădte, wo dichter Nebel hăufig das Tageslicht verdunkelt, odeI' Orte 
mit enggebauten lichtarmen Hăusern oder Lăden mit groBer Tiefe, 
bei denen die Schaufenster durch Schmuck und Behănge abgeschlossen 
sineI. In allen diesen Făllen ist abel' die Beleuchtung eine Notwen
digkeit, ihre Wertschătzung wird also derjenigen am Abend entspre
chen und PreisermăBigungen konnen nur insoweit einen Erfolg haben, 
als die Preise unter die der bisher angewendeten Beleuchtung sinken, 
wobei freilich die Vorteile der elektrischen Beleuchtung noch beson
ders zu bewerten sind. In ăhnlicher Weise ist die Herabsetzung der 
Preise im Sommer mit Bezug auf den Verbrauch nur dort von Wir
kung, wo viele Răumlichkeiten vorhanden sind, die nur im Sommer 
benutzt werden und bei denen das B~diirfnis nach Beleuchtung tat
săchlich ein geringes ist; das diirfte im allgemeinen nul' bei Sommer
wohnungen und Gartenwirtschaften der Fall sein. Andererseits ent
spricht eine derartige Beleuchtung mehr einem Luxusbediirfnis, so da/3 
in den meisten Făllen der Preis ohnehin unter der Wertschătzung bleibt 
und eine Preisherabsetzung nicht imstande ist, den Verbrauch zu steigern. 
80lche Verhăltnisse liegen besonders in Badeorten vor; in der Erwăgung 
des zuletzt genannten Umstandes werden dort die Preise fiir die Beleuch
tung im Sommer hăufig sogar betrăchtlich hoher gehalten als im Winter. 

Die Beriicksichtigung der Wertschătzung der Verbraucher bei Preis
-ermăBigungen ist namentlich bei dem Verbrauch der elektrischen Ar
beit zu Wărmezwecken von Bedeutung. Vielfach scheinen die Elek
trizitătsverkăufer anzunehmen, daB schon eine geringe Ermă/3igung 

der Strompreise geniigt, um dem Bediirfnis nach elektrisch erzeugter 
Wărme entgegenzukommen. Es hat sich aber meist sehr balcI heraus
gestellt, da/3 diese Annahme irrtiimlich war, denn· abgesehen von Aus
nahmen und von gelegentlicher Verwendung der elektrischen Arbeit 
bleiben bei geringen PreisermăBigungen die Unkosten immer noch so 
wesentlich liber der Wertschătzung bzw. der Leistungsfăhigkeit, be-

Bie gel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl. 4 
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stimmt aber fiber den Ausgaben, die durch andere Wărmequellen ver
nrsacht werden, daB eine ausgedehnte Verwendung der elektrischen Ar
heit hierbei nicht eintreten konnte. SoH der Verbrauch auf diesem Ge
biete wesentlich gesteigert werden, so muB die PreisermăBigung unter 
allen Umstănden so weit herabgehen, daB die bei anderen Energiequellen 
edorderlichen Ausgaben unter Berticksichtigung der besonderen Vor
teile, die die elektrische Arbeit bei der Erzeugung der Wărme gewăhrt, 
bedeutend unterschritten werden. 

II. Die Beeinflussung der N achfrage durch 
Werbetatigkeit. 

Unser heutiges Wirtschaftsleben kennzeichnet sich im Gegensatz 
ZlI dem der frfiheren Jahre dadurch, daB die Erzeugung und der Ver
hrauch an Gfitern nicht mehr in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 
W1ihrend der Gewerbetreibende frfiher ausschlieBlich ffir den vorhan
denen, eng umgrenzten und ihm von vornherein genau bekannten Be
dad arbeitete, erfolgt jetzt die Gfitererzeugung meist ganz unabhăngig 
yon dem augenblicklichen Bedad und der Ausgleich ergibt sich nicht 
mehr in unmittelbarer Wechselbeziehung zwischen Erzeugung nnd 
Verbrauch, sondern im freien Markt. Infolgedessen muB besondere 
Vorsorge fUr den Giiterabsatz getroffen werelen, und zwar um so mehr 
als der infolge der Gewerbefreiheit eingetretene Wettbewerb jeden vom 
Markt zurfickdrăngt, der den Absatz seiner Ware lediglich dem Zufall 
oder allein dem Begehren des Kăufers fiberlăBt. - Beim V prkaufe 
elektrischer Arbeit kommt hinzu, daB ursprunglich eine Nachfrage 
uberhaupt nicht vorhanden war, da das Bediirfnis nach den Gutern, 
die die Elektrizitătswerke mittelbar erzeugen, Licht, Kraft, Wărme usw. 
in ausreichender Weise - wie es schien -: befriedigt wurde. Ferner 
ist fur die Elektrizitătsunternehmungen die Notwendigkeit, in beson
derem MaBe fur den Absatz zu sorgen, dadurch gegeben, daB die An
lagen bei Errichtung und VergroBerung meist weit uber den augen
blicklichen Bedad hinaus bemessen werden, da/3 daher hohe Anlage
kosten in Frage kommen, denen zur Erzielung wirtschaftlicher Aus
nutzung ein moglichst groBer Umsatz gegenubergestellt werden muB; 
daB sich ferner mit steigendem Umsatz die unmittelbaren Erzeugungs
kosten verringern. Weiter kommt in Betracht, daB infolge der Eigen
art der Elektrizitătserzeugung die Zeiten voHer Ausnutzung der Betriebs
mittel nur einen ganz geringen Bruchteil der Gesamtbetriebsstunden 
ausmachen, uud daB die Werke bestrebt sein l11ussen, auch in den 
Stunden schwacher Belastung einen moglichst hohen Verbrauch zu 
erzielen. Neben diesen in der Eigenart der Elektrizitătsunternehmun
gen begrundeten Verhăltnissen sind sie schon durch die vielfăltigen von 
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fast sămtlichen ubrigen geschăftlichen Unternehmungen gemachten 
Anstrengungen, die auf AbsatzvergroBerung hinzielen, zu MaBnahmen 
ăhnlicher Art gezwungen; die Aufmerksamkeit der in Betracht kommen
den Abnehmerkreise wiirde-vielleicht unbewuBt oder gar wider Willen -
unter dem EinfluB eindringlicher Werbearbeit anderer Unternehmungen 
von der Elektrizitătsverwendung abgelenkt, wenn die Elektrizitătswerke 
sich nicht selbst dieser Waffe im Wettbewerb bedienen wiirden. 

Aus allen diesen Grunden hat sich fur die Elektrizitătsunterneh
mungen immer mehr die Notwendigkeit ergeben, eine umfangreiche 
Werbetătigkeit zu entfalten, um die Nachfrage nach elektrischer Arbeit 
zu erhohen. Die Erfahrung weniger Jahre hat schon gezeigt, daB auf 
diesem Wege betrăchtliche Erfolge zu erringen sind. Hauptbedingung 
hierfiir aber ist, daB bei der Ausubung der Werbetătigkeit nicht plan
los vorgegangen wird; dies ist nicht bloB mit Bezug auf die Wirkung 
erforderlich, sondern vor alIem deshalb, weil eine eindringliche Werbe
arbeit groBe Kosten verursacht, die bei phmlosem Vorgehen leicht ver
gebens ausgegeben sein konnen. Da die hierbei einzuschlagenden Wege 
und die zu erreichenden Ziele bei vielen Unternehmungen die gleichen 
sind, erweist sich ein gemeinsames Vorgehen von besonderem Vorteil, 
wie es durch die Geschăftsstelle fur Elektrizitătsverwertung 
(Gefelek), die sich die deutschen Elektrizitătswerke und Fachverbănde 
im Verein mit der Elektroindustrie und dem Installateurstand geschaf
fen haben, fur einzelne Zweige der Werbetătigkeit ermoglicht worden ist. 

Zu einer erfolgreichen Ausubung der Werbetătigkeit ist Klarheit 
daruber erforderlich, einmal, auf was sich die Werbetătigkeit beziehen 
.solI, dann, welche Mittel hierzu zur Verfiigung stehen und schlieBlich, 
in welcher Art sie anzuwenden sind; demgemăB sind im iolgenden die 
Grundlagen, die Mittel und die Ausfiihrung der Werbetătig
kei t behandelt. Es kann sich hierbei entsprechend dem Rahmen dieser 
Arbeit nicht um ganz allgemeine Erorterung dieser Gegenstănde handeln, 
sondern lediglich um ihre Besonderheiten beim Verkauf elektrischer Arbeit. 

A. Die Grundlagen der Werbetătigkeit. 
Fiir die ErhOhung der Nachfrage nach elektrischer Arbeit bieten sich 

im allgemeinen drei Wege dar: 
a) Erweiterung ortlicher Grenzen des Versorgungsgebietes durch 

AnschluB neuer Ortschaften, 
b) VergroBerung der Zahl der Abnehmer innerhalb des bestehenden 

Versorgungsgebietes, 
c) Erhohung des Verbrauches der einzelnen Abnehmer durch Er

schlieBung neuer Verwendungsgebiete. 
Da die Werbetătigkeit auf eine ErhOhung der Nachfrage hinzielt, die 
Erhohung der Nachfrage aber untrennbar mit einer Erweiterung oder 

4* 
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Steigerung von Bediirlnissen verbunden sein muB, so miissen die Grund~ 
lagen der Werbetătigkeit in der Erkenntnis der Bediirlnisse beruhen. 
Letztere wiederum sind bedingt durch die wirtschaftlichen und kultu
reUen Verhăltnisse jedes einzelnen und des Kreises, dem er angehort. 
Diese sind also zuerst zu ermitteln. Je nach der Richtung, in der 
sich die Werbetătigkeit bewegen soU, werden hierbei verschiedenartige 
Verhăltnisse in Frage kommen. Sofern es sich um die Elektrizităts
versorgung neuer Ortschaften handelt, ist zunăchst eine genaue 
Kenntnis des Charakters des Ortes erlorderlich. Eine solche Kenntnis 
allgemeiner Art diirlte fiir die Werbetătigkeit dort vielfach geniigen, 
wo ihre Bearbeitung durch Personlichkeiten geschieht, die mit Land 
und Leuten vertraut sind, anderenfalIs sind genaue Erhebungen er
forderlich. Die erste MaBnahme hat eine ortliche Besichtigung zn 
bilden; hierbei ergibt sich schon, ob es sich um einen reichen odeI' armen 
Ort, um einen Wohn- odeI' Handelsplatz, um eine Industrie- odeI' Land
stadt handelt. Diesel' erste Eindruck kann erweitert und befestigt wer
den durch eine eingehende Durchsicht vonvorhandenen AdreBbiichern, 
Stadtplănen und Fiihrern. ZweckmăBig wird die ortliche Besichtigung 
am Tage u nd in den Beleuchtungsstunden ausgefiihrt, um einen Ein
blick in das vorhandene Lichtbediirlnis zu gewinnen. Gelegentlich der 
Besichtigung empfiehlt es sich,· bei gut unterrichteten Einwohnern 
Aufschliisse iiber Charakter der BevOlkerung, Geschăftsverkehr, Woh
nungs- und Steuerverhăltnisse, Lebensmittelpreise usw. zu erho1en. 
Alle diese MaBnahmen geniigen abel' nul' zu einem alIgemeinen Uber
blick; zur unmitte1baren Ein1eitung einer ersprieBlichen Werbetătig
keit sind genaue AufstelIungen anzufertigen, die etwa folgende An
gaben enthalten mussen: Einwohnerzahl, Zunahme in den letzten 
Jahren, Zahl der Hăuser, der Wohnungen (wenn moglich unterschieden 
nach Zimmerzah1), der Geschăftsbetriebe mit und ohne offene Verkaufs
stelIen, der Gewerbebetriebe, und zwar getrennt nach Kleingewerbe 
und GroBindustrie (d. h. Betriebe mit eigener Krafterzeugung), feruer 
năhere Angaben uber Art und GroBe der letzten beiden Gewerbegrup
pen (Spezialindustrien, Heimarbeit), weiter uber Steuersoll, Kommunal
abgaben, Post· und Bahnverkehr, schlieBlich uber die bisherige Licht
und Kraftversorgung (Gasanstalt, Petroleum-, Kohlenverbrauch, Zahl 
der Dampfmaschinen usw.). Die Beschaffung alI dieser Angaben jst 
nicht immer leicht; abel' abgesehen davon, daH sie filr die Ertrags
schătzung und den Entwurl der Leitungsanlagen erlorderlich sind, wird 
die Werbetătigkeit je nach dem Ergebnis der Erhebungen verschieden 
zu gestalten sein. So gibt der Umfang des Post- und Bahnverkehrs 
einen gewissen Fingerzeig flir die Eindringlichkeit der Werbearbeit, 
clie Zahl der Wohnungen, Lăden, Betriebe usw. Hinweise auf di.e Kreise, 
an· die sich die Werbearbeit besonders zu wenden hat; in einem Ort 
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mit ausgesprochener GroBindustrie sind andere Werbemittel am Platze 
als in einem Platze mit starkem Kleingewerbe, ein Ort landwirtschaft
lichen Charakters erfordert eine andere Art von Werbetătigkeit und 
andere Mittel als ein Platz mit Rentier- oder mit Arbeiterbevolkerung. 

Die Werbetătigkeit zum AnschluB neuer Ortschaften muB zu der 
auf die Gewinnung neuer Abnehmer und die Verbreiterung des Strom
absatzes hinzielenden uberleiten. Die Beschaffung der Grundlagen 
hierzu wird um so leichter durchzufuhren sein, je fruhzeitiger nach Auf
nahme der Stromlieferung damit begonnen wird. Richtunggebend fur 
diese Art der Werbetătigkeit muB der Vergleich sein, und zwar beson
ders der Vergleich zwischen dem erreichten und dem moglichen Erfolg 
bzw. zwischen Unternehmungen ăhnlicher Art und GroBe; demgen:tăB 
muB aus den Unterlagen zu entnehmen sein, welche Verbraucher im 
Verhăltnis zu den uberhaupt vorhandenen angeschlossen sind; sie wer
den zweckmăBig etwa in folgender Form zusammengestellt, und zwar 
bei Dberlandzentralen fur jede einzelne Ortschaft und in einer gemein
samen Dbersicht. 

I. Allgemeine Angaben. 

I 
" im ganzen davon angeschlossen 

vorhanden Zahl % 

I ===="====1== 1. Zahl der Einwohnflr. . . . . . . 
2. a) Zahl.der bewohnten Hliuser .. 

b) Zahl der unbewohnten Hăuser 
3. Zahl der Haushaltungen. . . . . 
4. Zahl der Gewerbebetriebe .... I 

II. Art und ZahI der Verbraucher. 
A. Mit vorwiegendem Lichtverbrauch. 

: im ganzen 
I vorhanden 

davon angeschlossen 

I 
l-.~-a) Woh~~n;n mit, 1 Zi~~~;:--I--

b) ., mit2u.3 I 
e) " 4" 5 i 
d) "" 6 - 8 I 
e) " iiber 8 
f) Treppenhăuser . 

2. Ărzte ...... . 
3. Lăden ..... . 
4. Sonstige Geschăfts. und 

Bureaurăume 

5. Wirtschaften. . . . 
6. Hotels ..... . 
7. Offentliche Gebăude 

mit entspr. Unterteilung 

mit Licht 
Zahl % 

mit Kraft 
Zahl I % I 

mit Heizung 
Zahl I % 
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B. Mit vorwiegendem Kraftverbrauch. 

1. Kleingewerbe . . . . . . 
mit entspr. Unterteilung 

2. GroBindustrie . . . . . . 
mit entspr. Unterteilung 

3. Landwirtschaft ..... 
mit entspr. Unterteilung 
(z. B. nach der GroBe des 
Landbesitzes, nach Vieh
stand usw.) 

! im ganzen J vorhanden 

davon angeschlossen 
mit Licht 

Zahl % 
mit Kraft 

Zahl % I mit Heizung 
Zahl I % 

! I 
I ! 

I 

I 

III. AnschluJlwerte. 

Zahl 1 KW 
im I pro 1000 im I pro 1000 

ganzen ,Einwohn. ganzen Einwohn. 
====~--=-=-==============~====~====~====F==== 

I I 
1. Gliihlampen bis 100 HK einschl. 
2. " liber 100 " 
3. Bogenlampen . . . . . . . . 
4. a) Motoren liber 5 PS. . . . 

b) von 5 bis 0,3 PS . 
c) " unter 0,3 PS. . . 

(Wenn notig mit weiterer Unter
teilung, z. B. Haushaltungs-, Năh. 
maschinen. ) 

d) Ventilatoren . . . . . . . . . . 
5. Âpparate (mit weiterer Unterteilung, 

z. B. Biigeleisen, Kochapparate usw.) 

I 

Diese Zusammenstellung kann je nach Bedarl vereinfacht oder er
weitert werden; so z. B. kann in Abt. II noch der durchschnittliche 
AnschluBwert festgestellt werden, es kann ferner eine namentIiche Auf
zăhlung der vorhandenen lndustrien nach Geschăftszweigen, Gr6Be 
und Art der Antriebsmaschinen usw. hinzugefiigt werden. - Diese 
Zusammenstellung ist jăhrlich zu ergănzen, falls erlorderIich in Zwi
schenrăumen von mehreren Jahren neu anzufertigen. Das ist zwar mit 
betrăchtlicher -Miihe, mit groBen Umstănden, bei ausgedehnten Lei
tungsnetzen auch mit groBen Kosten verkniipft, doch gibt sie ffir die 
Werbetătigkeit so ausgezeichnete Fingerzeige, daB sich ihre L-\nferti
gung unter allen Umstănden lohnt. Sie zeigt z. B. sofort, welche Art 
Wohnungen, welches Kleingewerbe usw. besonders im AnschluB zuriick
geblieben ist; sie zeigt ferner durch Vergleich ăhnlicher Ortschaften, 
ob Schritte getan werden miissen, um den durchschnittlichen AnschluB
wert ganzer Gruppen zu erhohen. 
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Damit sind aber auch die alIgemeinen Richtlinien fiir die Werbetătig
keit gegeben; fur ihre Ausfiihrung miissen nachM6glichkeit die in Frage 
kommenden Verhăltnisse jedes einzelnen, der als Abnehmer in Be
tracht kommt, zusammengestelIt werden. Dies geschieht am zweck
măBigsten in Form einer Kartensammlung; als Muster ist die von den 
Werken der Elektricităts-Lieferungs-Gesellschaft benutzte Karten
sammlung im Bilde wiedergegeben (siehe Abb. 3). 

(Fiir jedes innerhalb des Stromversorgungsgebietes vorhandene Raua wird 
-eine solehe Karte vorgesehen, ausgefiillt und in einem passend hergestellten 
Kasten naeh StraBen, innerhalb der StraBen naeh Rausnummern oder aueh 
naeh den Anfangsbuehstaben geordnet. Die Karte ist am oberen Rande mit 
halbkreisfiirmigen Absehnitten versehen, auf denen links die hauptsaehliehsten 
Abnehmergruppen, reehts ein zusammengedrangtes Alphabet vorgedruekt sind. 
Erstere dienen zur rasehen und iibersiehtliehen Einreihung der Berufszweige, 
letztere fiir die Einordnung naeh StraBen. Wenn z. B. eine Karte fiir ein Raus 
in der KaiserstraBe mit einem Băekerladen und zwei Privatwohnungen aus
gesehrieben ist, so bleiben lediglieh die' Absehnitte Priv. und Baek. stehen, aămt· 
Hehe anderen werden abgesehnitten. Sind die Karten dann in einem Kasten ein
gereiht, so iibersieht man sofort jeden einzelnen Berufszweig und kann iiberdies 
feststellen, ob nieht die Karte in einer falsehen StraBe eingereiht ist. AuBerdem 
tragen die Karten je reehts und links ein Alphabet, an dem die Anfangsbueh
staben jeder einzelnen Ortsehaft eingekerbt werden, um eine Ubersieht uber die 
riehtige Einreihung der Karten naeh Ortsehaften zu erhalten; alle Karten einer 
Ortsehaft miissen daher stets an der gleiehen Stelle die Einkerbung aufweisen 
und die falseh eingesteekte Karte einer Ortsehaft muBte sofort auffalIen. Ferner 
sind unterhalb der halbkreisfiirmigen Absehnitte die Monate dureh riimisehe 
Ziffern, die Tage dureh arabisehe Ziffern vorgedruekt, dureh Aufsetzen ver
sehiedenfarbiger Reitar auf das betreffende Datum kann an die weitere Bearbeitung 
der auf der Karte bezeiehneten Abnehmer erinnert werden. Der weitere Auf· 
druek ist je naeh dem Bediirfnis zu gestalten und solI, um die Ubersieht zu er-
leiehtern, so einfaeh und knapp wie miiglieh gehalten sein.) -

Auf Grund einer solchen Kartensammlung ist die eindringlichste 
Werbearbeit m6glich, da damit jeder, der als Abnehmer in Betracht 
kommen kann, gewissermaBen stăndig unter Beobachtung gestelIt ist 
und bei der Ausubung der Werbetătigkeit nicht ubergangen werden 
kann. Selbstverstăndlich k6nnen bei ausgedehnten Versorgungsgebie
ten fur einzelne Abnehmergruppen je nach Bediirfnis besondere Karten
sammlungen angelegt werden. . 

Die Kartensammlung kann auch bei der ErschlieBung neuer Verwen
dungsgebiete lllitzbar gemacht werden, allerdings nur als Gedăchtnis
hiHsmittel; fiir dieses Gebiet der Werbetătigkeit sind die Grundlagen 
vielmehr in einer grundlichen Kenntnis der neu einzufiihrenden Ver
wendungsgebiete bzw. Apparate zu suchen. AuBer durch unmittelbare 
Anschauung und Versuche wird diese Kenntnis durch eingehende Durch
sicht der Fachzeitschriften, sowie durch Sammlung und Aufbewahrung 
diesbezuglicher Abhandlungen unterstiitzt; zum raschen Auffinden 
empfiehlt sich die Anlage eines zweckentsprechenden Verzeichnisses, 
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am besten wiederum in Form einer Kartensammlung. Zu den Grund
lagen der Werbetatigkeit gehort ferner die genaue Kenntnis all der
jenigen Energieformen, die mit der elektrischen Arbeit in Wettbewerb 
treten; es muB daher von jeder Unternehmung Sorge getragen werden, 
alle derartigen Angaben, namentlich liber Preise und Verbrauchszahlen 
zu sammeln und .sie allen denjenigen, die mit der Werbearbeit betraut 
sind, zuganglich zu machen. Namentlich nahere Angaben liber Betriebs
verhaltnisse in gewerblichen Betrieben, und zwar sowohl vor als auch 
nach der Einflihrung des elektrischen Betriebes, sind fortlaufend zu. 
beschaffen und zu sammeln. Als Beispiel ffu die Ausfuhrung solcher 
MaBnahmen kann auf das "Electrical Salesman's Handbook" hinge
wiesen werden, das von der Commercial Section der National Electric 
Light Association (Nordamerika) fur die Mitglieder dieser Gesellschaft 
herausgegeben ist. So enthalt z. B. das Jahrbuch 1912 kurze Angaben 
liber die in den Zeitschriften des Landes veroffentlichten Fortschritte 
auf dem Gebiete des Elektrizitatsverbrauchs, sowie zahlreiche An
gaben uber AnschluBwerte und Verbrauch der verschiedensten Ge
werbezweige; alle Angaben sind auf Iose BIatter gedruckt und konnen 
nach einem einfachen Schllissel libersichtlich in eine SammIung einge
reiht werden. 

B. Die Mittel der Werbetatigkeit. 
Wenn die Grundlagen fur die Werbetatigkeit beschafft sind, sa 

handelt es sich darum, festzustellen, welche Mittel hierzu in ~nwendung 
gebracht werden konnen. Da andere geschăftIiche Unternehmungen 
sich fruher als die EIektrizitătswerke der Werbetătigkeit bedient haben, 
liegt es nahe, zunăchst nach den Mitteln dieser Werbetătigkeit- Um
schau zu halten und was sich dort bewăhrt hat, auch beim Verkauf 
elektrischer Arbeit anzuwenden. Hierbei ist aber eine gewisse Vorsicht 
am PIatze; man wird die Auswahl sa zu treffen haben, daB die ange
wendeten Werbemittel auch dem Ernst der Bedurfnisse entsprechen, 
die die eIektrische Arbeit befriedigen solI. Daher ist nicht jedes Mittel, 
das z. B. bei Vertrieb van Schonheits- ader GenuBmitteln mit groBem 
Erfolg angewendet wird, auch beim Verkauf eIektrischer Arbeit am 
PIatze. Hierliber allgemeine Regeln aufzusteIIen, ist freiIich nicht 
mogIich, hier muB nicht bloB der Geschăftssinn, sondern vor aIIem 
l;Luch der gute Geschmack entscheiden; es wird sich bei der Besprechung 
der einzeInen WerbemitteI Gelegenheit ergeben, auf bestimmte Gren
zen hinzuweisen. - Mit den Werbemitteln bezweckt man einmaI, die 
A ufmer ksamkeit ffu die Verwendung elektrischer Arbeit der groBen 
Menge zu wecken, dann sie aufzuklăren und von den Vorteilen, 
die die Verwendung elektrischer Arbeit mit sich bringt, zu liberzeugen 
und endlich, falls erforderlich, die wirtschaftIichen Hindernisse 
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z u b e s e iti gen, die bei dem einzelnen der Verwend ung elektrischer Ar
beit entgegenstehen. Entsprechend dieser Reihenfolge bewegt sich die 
Werbetătigkeit gewissermaBen in aufsteigender Linie; es ist gleich
zeitig leicht einzusehen, daB mit jeder Stufe der Kreis der Offentlich
keit, an den sich die Werbetătigkeit wendet, immer enger wird. Dem
zufolge ergibt sich folgende Unterscheidung: 

1. Werbemittel fur măglichst unbeschrănkte Offentlichkeit, be· 
stimmt, die Aufmerksamkeit der groBen Menge auf die Anwen
dung elektrischer Arbeit hinzulenken. 

2. Werbemittel mit beschrănktem Wirkungskreis, bestimmt zur 
Aufklărung und Uberzeugung der Interessenten. 

3. Werbemittel fur gewisse eng begrenzte Abnehmerkreise, bestimmt 
zur Behebung wirtschaftlicher Hindernisse. - Eine strenge Tren
nung der beiden erstgenannten WerbemittellăBt sich nicht immer 
durchfuhren. 

1. Werbemittel zur Erregung der Aufmerksamkeit. 

Zu der erstgenannten Gruppe gehăren Plakate, Transparente, Licht
reklame, Verăffentlichungen in den Zeitungen u. a. m. Die Wirkung 
fast aller di~ser Werbemittel ist eine schnell vorubergehende, sie kommt 
vielfach dem Beschauer im Augenblick der Betrachtllng nicht zum Be
wllBtsein. Die Sprache, die sie reden, sei es durch Wort, Bild oder 
]'arbe muB daher eine hăchst eindringliche sein; alles Nebensăchliche 
muB vermieden werden, so daB sich dem Beschauer auch bei fliichtigster 
Betrachtung irgendein Wort, ein kurzer Satz, ein Bild einprăgt, sei es 
mit Bezug auf die alJgemeine Verwendung elektrischer Arbeit, sei es 
mit Hervorhebung besonderer Anwendungsgebiete. Dies gilt in be
sonderer Weise von Plakaten, Transparenten und Lichtreklamen. Von 
diesen ist die Wirkung der Pla kate am fluchtigsten; deshalb muB neben 
Wort und Bild auch die Farbe zu Hilfe genommen werden. Auch muB 
durch ihre Unterbringung gesorgt werden, daB clie Fluchtigkeit cler Wir
kung clurch clie Hăufigkeit cler Anregung einigermaBen ausgeglichen 
wircl. Darum kommen fur ihre Unterbringung hauptsăchlich Innen
răume mit starkem Verkehr in Frage, wie Bahnhăfe, Gastwirtschaften, 
Wartehallen, StraBenbahnen, Frisellre usw. Plakate, die einzelne Appa
rate oder bestimmte Verwendungsarten empfehlen, sind nur clort von 
"Vert, wo cler in Frage kommencle Abnehmerkre.i.s verkehrt, so z. B. 
Plakate mit der Empfehlung cler HeiBluftclusche beim Friseur, mit der 
Empfehlung cler Bohrmaschine im Werkzeug- uncl Eisenwarengeschăft; 
cler unbeschrănkte, wahllose Aushang solcher Plakate ist unwirtschaft" 
lich. Einen wirkungsvollen Ersatz fur Plakate bildet das Bemalen der 
Transformatorensăulen, doch kommt clies bei cler heutigen Ausgestal-
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tung der TransIormatorenhauschen selten mehr in Frage. Trans
parente sind beleuchtete Plakate; bei ihrer Beurteilung als Werbe
mittel k5nnen daher ahnliche Gesichtspunkte wie fur diese maBgebend 
sein; doch kommt fur ihre Unterbringung mehr wie beim Plakat die 
StraBe in Frage. So werden z. B. zweckmaBig Transparente mit Hin
weis auI die BiIIigkeit elektrischer Beleuchtung gegenuber demPetro
leum an Wegen aufgestellt, die am Abend nach FabrikschluB von zahl
reichen Arbeiterscharen benutzt werden. - Die Lichtreklame schlieB
lich, die sich, von Transparenten abgesehen, hauptsachlich auf die Dar
stellung einzelner W orte und kurzer Satze beschranken wird, dient als 
Werbemittel, nicht bloB durch ihre unmittelbare Wirkung auf den 
Beschauer, sondern auch dadurch, daB sie anderen Unternehmern als 
Beispiel dient und zur Nachahmung veranlaBt. In dieser Hinsicht sind 
Lichtreklamen, wenn m5glich in verschiedenartiger Ausfuhrung, na
mentlich bei den Ausstellungs- und Verkaufsraumen der EIektrizitats
werke von Wert. Von guter Wirkung sind stattiiche, Ieuchtende Fir
menschilder an den Kraftwerken, namentlich wenn sie in der Năhe einer 
vieI befahrenen Eisenbahnstrecke sich befinden. 

Wahrend die Ausfuhrung der LichtrekIame sich im allgemeinen auf 
Wortdarstellung beschrankt und sich im Rahmen eng begrenzter tech
nischer und mechanischer Ausfuhrungsm5glichkeit halten muB, ist bei 
PIakaten und Transparenten der Phantasie ein weiter Spieiraum ein
geraumt. Man wird sich jedoch, zumai wenn es sich um Iangerdauernde 
Wirksamkeit handein soll, hinsichtlich der Form- und Farbengebung 
eine gewisse Beschrankung auferlegen und allzu Aufdringliches, Ge
suchtes und Schreiendes vermeiden, da sonst der Eindruck des Markt
schreierischen erweckt werden k5nnte. Andererseits durlen ausschlieB
lich kunstlerische und asthetische Rucksichten allein nicht ausschIag
gebend sein; man darf bei der Auswahi nicht vergessen, daB solche Dar
stellungen fur die groBe Menge bestimmt sind und daher h5chstens 
einer mittieren Geschmacksrichtung, haufig mit einer Neigung zum 
Gew5hnlichen, entsprechen sollen. Ein Anflug von Humor ist nament
lich dort, wo es sich um Augenblickswirkungen handelt, wohi am PIatze, 
dagegen eignen sich ernste oder gar pathetische Vor:wiirfe wenig zu 
PIakatzwecken; groteske Darstellungen, wie sie besonders in Amerika 
beliebt sind, haben sich bei uns nicht behaupten k5nnen; am meisten 
zweckentsprechend sind rein sachliche Darstellungen. 

Zu den Werbemitteln mit unbeschrankter OffentIichkeit, jedoch mit 
etwas kieinerem Wirkungskreis, geh5ren Anzeigen in Zeitungen, 
AdreBbuchern, Hausordnungen, Reklametafeln usw. Wăhrend die vor
her genannten Werbemittel sich dem Beschauer ohne weiteres von selbst 
aufdrangen, ist die Wirkung der eben aufgezahlten mehr eine zufallige, 
gelegentliche; die Aufmerksamkeit des Lesers ist meist auf etwas an-
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deres gerichtet und es bedarf somit einer besonders eindringlichen Dar
stelIung in Wort und Bild, wenn diese Werbemittel nicht erfolglos an
gewendet werden sollen. Hierauf ist um 130 mehr zu achten, als ihre 
Anwendung selbst in kleinem Umfang eine recht kostspielige ist. Fur 
den Inhalt der Anzeigen gelte der Grundsatz, nicht zuviel in einer An
zeige unterbringen zu wollen; es ist vielmehr erforderlich, nur das 
Hauptsăchlichste, das dem Leser eingeprăgt werden soll, kurz und ein
dringlich zur Anschauung zu bringen. Die Ausfuhrung hat 130 zu er
folgen, daB sich selbst bei fluchtiger Dbersicht dem Schauenden das 
Wesentliche der 'Anzeige, und sei es unbewuBt, einprăgt. In groBeren 
Versorgungsgebieten ist eine stăndige Anzeige in den Tagesblăttern 

nicht ohne Wert, die in bestimmten Zeitrăumen moglichst an gleicher 
StelIe, in eindrucksvoller Umrahmung auf die verschiedenen Anwen
dungsmoglichkeiten der elektrischen Arbeit, der Jahreszeit entsprechend 
hinweist. - Von groBem Vorteil ist es, neben der Anzeige imSchrift
teil der Zeitung kleine belehrende und aufklărende A ufsă tze er
scheinen zu lassen, wie sie z. B. von der Gefelek ihren Mitgliedern aH
monatlich zur Verfiigung gestellt werden. Zur Behandlung eigen sich 
nicht bloB die verschiedenen Anwendungsgebiete der elektrischen Ar
beit und neue Apparate, sondern auch allgemeine Hinweise auf die 
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Elektrizităt, auf die Aus
dehnung des Unternehmens, Umfang der Anlagen u. a. m.; dabei muB 
darauf geachtet werden, daB Form und Inhalt solcher Aufsătze delll 
Gesichtskreis der Leser angepaBt ist. - Sowohl fur Anzeigen als auch 
fiir aufklărende Aufsătze kOlllmen nicht bloB Tageszeitungen, sondern 
insbesondere solche Fachschriften in Frage, in deren Leserkreis die 
Anwendung der Elektrizităt von besonderer Bedeutung ist, 130 neben 
technischen Zeitschriften solche der Landwirte, Ziegeleibesitzer, Băcker, 
Fleischer usw. Freilich geht diese Art der Werbetătigkeit meist iiber 
den Rahlllen einer Unternehlllung hinaus, und es haben groBere In
teressenvertretungen an ihre Stelle zu treten. Die Anzeigen llliissell 
dann mehr auf Einzelheiten eingehen, wie bei den Tageszeitungen, 
die Aufsătze konnen ausfiihrlicher gehalten sein; falls ihnen besondere 
Beachtung zukommen solI, miissen sie streng unparteiisch sein und 
zweckmăBig von einem in dem betreffenden Kreise anerkannten Fach
mann herriihren; sie sind besonders von Erfolg, wenn sie die Form 
von Gutachten mit Gegenuberstellung anderer Energiequellen erhaltell 
(siehe z. B. Anwendung von Elektrizităt in Brauereien, herausgegeben 
von E. W. Dortmund). Fiir Anzeigen kommen auBer Zeitungen und 
Fachschriften alle anderen Veroffentlichungen in Frage, die einem 
groBeren Kreis zugănglich und - neben ihrer eigentlichen Bestimmung 
~ geeignet sind, die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit auf die Ver
wendung elektrischer Energie hinzuweisen. Hierzu gehoren z. B. 
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AdreBbucher, Hausordnungen, Anzeigetafeln, wschblătter in Post
schaltern, StraBenbahnfahrkarten, Fahrplăne, Programme in Ver
gnugungsanstalten, Scheinwerferreklame usw. 

Ein sehr einfaches und billiges und daher hăufig gebrauchtes Werbe
mittel sind A ufdruc ke auf Briefumschlăgen, Briefbogen, Rechnungen, 
Quittungen, Zăhlerkarten, uberhaupt auf allen Drucksachen und 
Schriftstucken, die im Verkehr zwischen Publikum und Elektrizităts
werk gebrăuchlich sind. AuBer ganz allgemeinen Hinweisen uber das 
Geschăftsbereich des Elektrizitătswerkes und uber die Bedeutung der 
Verwendung elektrischer Arbeit in kurzen, eindrucksvollen Sătzen 

wird· man sich hierbei auf eine Empfehlung derjenigen Verwendungs
gebiete und Apparate beschrănken, die im Haushalt oder im Gewerbe 
neben der Verwendung zu Licht- und Kraftzwecken in Betracht kom
men, z. B. im Haushalt Bugeleisen, Ventilatoren, Staubsauger, im 
Gewerbe LeimtOpfe, Lătkolben, Geblăse u. a. m. Die AusfUhrung 
dieser Aufdrucke hat so zu erfolgen, daB zwar die Aufmerksamkeit 
des Empfăngers sicher auf den Werbeaufdruck hingelenkt wird, daB 
aber durch ihn nicht der Hauptinhalt des Schriftstuckes, z. B. die 
Rechnung, in unzulăssiger Weise beeintrăchtigt wird. - Eine Zeit
lang war es Mode, die Aufdrucke durch die bekannten Reklamemarken 
zu ergănzen oder zu ersetzen; ihre Werbekraft war jedoch, da sie schlieB
lich nul' noch mit den Augen des Sammlers angesehen wurden, gering, 
sie sind deshalb heute nul' noch in beschrănktem MaBe in Gebrauch. 
'Vill man die Aufmerksamkeit des Kundenkreises in erhăhtem Grade 
erwecken und den Kreis der Werbetătigkeit uber denselben hinaus 
vergrăBern, so ist năchst den Aufelrucken durch die Versendung von 
Postkarten und Flugblăttern Werbetătigkeit auszuuben. Sie 
mussen ăhnlich wie Plakate durch Wort, Bild und Farbe besonders 
eindringlich wirken, wenn sie nicht unbeachtet dem Papierkorb ver
fallen sollen. Him,ichtlich ihrer Ausstattung gilt das gleiche wie von 
den Plakaten, doch muB, da sie nicht auf eine so beschrănkte Augen
blickswirkung wie diese angewiesen sind, dem erlăuternden Wort ein 
grăBerer Spielraum eingerăumt werden. Die Art der Verteilung dieser 
Werbemittel hat sich nach dem Gegenstand der Empfehlung zu richten. 
Handelt es sich um irgendeine Anwendung der Elektrizităt bei schon 
angeschlossenen Verbrauchern, wie z. B. um die Empfehlung von 
Xăhmaschinenmotoren, Wărmekissen usw., so ist die Verteilung durch 
Zăhlerableser odeI' Kassenboten am einfachsten und billigsten. Jedoch 
ist clie Beschrănkung der Werbetătigkeit lediglich auf vorhandene 
Abnehmer recht hăufig eine unangebrachte Sparsamkeit und es emp
fiehlt sich vielfach selbst bei Gebrauchsgegenstănclen, die nur bei bereits 
vorhandenem AnschluB in Frage kommen, den Kreis der Werbetătig
keit măglichst auszuclehnen, weil clurch derartige, stets erneute Hin-
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weise auf die versehiedenen VerwendungsmagIiehkeiten der eIektri
sehen Arbeit aueh der Fernerstehende allmăhIieh fur ihre Einfuhrung 
gewonnen werden kann. - Weiter kommt die Verteilung dureh be
sondere Boten, dureh die Post oder dureh die Zeitungen in Frage. 
Erstere ist bei răumlieh nieht allzu ausgedehnten Gebieten vorteil
haft, weil die Kosten verhăltnismăBig gering sind und weil dadureh 
gleiehzeitig die Aufmerksamkeit des Empfăngers am meisten erregt 
wird. Die Versendung dureh die Post ist bei umfangreiehem Versor
gungsgebiete umstăndlieh und kostspielig; die Beilage in den Zeitungen 
ist zwar der einfaehste und meist aueh billigste Weg der Verteilung, 
erfordert aber die graBte Zahl an Drueksaehen und geht hăufig uber 
den vorgesehenen Wirkungskreis hinaus; dabei sollte stets in einigen 
Bemerkungen im Sehriftteil der Zeitung auf die Beilage und ihren In
halt hingewiesen werden. 

Bei der Auswahl soleher Werbemittel muB man es jedoeh vermeiden, 
zu MitteIn zu greifen, die mit dem Wesen und der WUrde der dureh 
die eIektrisehe Arbeit zu befriedigenden Bedurfnisse nieht vereinbar 
sind. Dieser Hinweis ist insbesondere bei einigen zu dieser Gruppe 
zu reehnenden Werbemitteln zu beaehten, die ebenfalls dazu dienen, 
das Interesse des PubIikums zu erweeken und zu erhalten, denen aber 
der rein gesehăftliehe Zusammenhang mit dem Vel'kauf eIektl'iseher 
Al'beit fehIt, dies sind z. B. Gesehenkgegenstănde, Preisaufgaben und 
dgl., wie sie namentIieh in dem Gesehăftsgebaren der Amerikaner be
liebt sind (L 91; 107; lll). 

2. WerbemitteI zur Aufklărung und Uberzeugung. 

Zu der zweiten Hauptgruppe der Werbemittel, d. h. solehen, die 
mit besehl'ănkterem Wirkungskreis zur Aufklărung und Dbel'zeugung 
des PubIikums bestimmt sind, gehal'en hauptsăehlieh Werbesehl'eiben, 
Brosehuren, Zeitsehriften, Vortl'ăge, Ausstellungen u. a. m.; hierzu tritt 
dann als das wirksamste aller Werbemittel die persanIiehe Werbearbeit. 

Werbesehreiben sind sowohl fUr allgemeine EmpfehIung der 
Elektrizitătsverwendung als aueh fUr alle EinzeIheiten am Platze. Ihr 
Inhalt muB den persanliehen Verhăltnissen des Empfăngers angepaBt 
sein und in magliehst knapper Form die fUr den Empfănger wesent
lichen Vorteile ubersiehtlieh vor Augen fUhren. Sie werden zweek
măBig als Briefe in Sehreibmasehinensehrift mit namentlieher Adresse 
dem Empfănger zugestellt; in beschrănktem Umfang kannen sie aueh 
mit Abbildungen ausgestattet werden. Von Vorteil ist es, den Werbe
schreiben Antwortkarten, zuweilen Anfragen odeI' Anmeldebogen bei
zulegen. 

Von dem Bestreben geleitet, das Publikum nicht bIoB liber einzelne 
Apparate und einzelne Vorteile, die bei den versehiedenen Verwen-
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dungsmoglichkeiten in Frage kommen, sonderu iiber alle Vorteile 'bei 
moglichst ausgedehnter Verwendung zu unterrichten, hat man den 
lnhalt verschiedener Werbeschreiben, Flugblătter usw. zusammen
gefaBt und weiter ausgearbeitet und kommt so zU'der Form der Bro
sehiire als Werbemittel. Sie ist namentlich dort am Platze, wo es sich 
um die Aufzăhlung all der Verwendungsmoglichkeiten und Schilderung 
ihrer Vorteile bei einzelnen Abnehmergruppen handelt, so z. B. die 
Elektrizităt in der Landwirtschaft, im kleinen Haushalt, in der Flei
scherei u. a. m.; auf diesem Gebiet hat namentlich die Geschăftsstelle 
fiiI' Elektrizitătsverwertung Vorbildliches geleistet. - lnhalt, Form 
und Ausstattung dieser Broschiiren miissen dem Leserkreis angepaBt 
sein; dem sachlichen lnhalt entsprechend miissen Form und Aus
stattung eruster als z. B. bei Postkarten odeI' Flugblătteru gehalten 
sein. Wăhrend bei letzteren Angaben iiber Anschaffungspreise der Ein
richtungen moglichst zu vermeiden sind, miissen die Broschiiren auch 
iiber Anschaffungs- und Betriebskosten ausfiihrlich und wahrheits
getreu Auskunft geben; zahlreiche, der Wirklichkeit entnommene Ab
bildungen sol1en den Text veranschaulichen. 

Geht man nunmehr noch einen Schritt weiter und IăBt der Offent
lichkeit Nachricht und Aufklărung laufend und regelmăBig zugehen, 
so ergibt sich die Form der Werbezeitschrift. Eine solche Monats
schrift haben in Deutschland zum ersten Male in vorbildlicher Form 
die Berliner Elektricitătswerke aJs "Mitteilungen der B. E.W." er
scheinen lassen, die bald Nachahmung fanden. Bei der Einrichtung einer 
solchen Zeitschrift ergeben sich zwei Hauptschwierigkeiten. Einmal 
sind die Kosten, namentlich bei guter Ausstattung, sehr hoch, es konnen 
daher nul' Unteruehmungen, denen groBe Mittel zur Verfiigung stehen, 
von ihr Gebrauch machen, es sei denn, daB man durch Beifiigung von 
Anzeigen eine teilweise odeI' ganze Kostendeckung herbeifiihrt. Diesel' 
Weg ist gangbar, el' erhoht sogar mitunter die Wirksamkeit der Zeit
schrift, doch sollte sich das Elektrizitătswerk stets ein Mitbestimmungs
recht iiber Form und lnhalt der Anzeigen vorbehalten. - Die zweite 
Schwierigkeit ist durch die Verschiedenheit des Leserkreises verursacht 
und besteht infolgedessen darin, den lnhalt so zu gestalten, daB el' fiiI' 
die Gesamtzahl odeI' wenigstens fur die Mehrzahl der Leser stets An
ziehendes bietet. Daher ist der Wert einer solchen Zeitschrift fur Un
ternehmungen mit sehr verschiedenen Abnehmerkreisen ein zweifel
hafter; die Schwierigkeit entfă11t jedoch, wenn es sich um einen ziemlich 
gleichartigen Leserkreis handelt, wie z. B. bei ausgedehnten DberIand
zentralen von ausschlieBlich landwirtschaftlichem Charakter (siehe z. B. 
Mitteilungen fur das Gebiet der Amperwerke). 

Bei den bis jetzt besprochenen Werbemitteln handelt es sich stets 
um mittelbare Beeinflussung des zu Werbenden. Das Unteruehmen 
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bzw. seine Angehorigen treten nicht in unmittelbare Beziehung zu 
letzterem, vielmehr ist stets ein Plakat, ein Leuchtschild, ein Flug
blatt, ein Werbeschreiben, eine Zeitschrift u. a. m. der Vermittler zwi
schen beiden Parteien. Offenbar wird es auf diese Weise nur in wenigen 
Făllen moglich sein, das ZieI der Werbetătigkeit ohne weiteres zu er
reichen; vielmehr wird es meist notwendig sein, unmittelbar auf den 
Kreis der Interessenten einzuwirken. Hierzu dienen zunăchst Vor
trăge, Ausstellungen, Auskunftsstellen und Verkaufsrăume; sie bedur
fen zu erfolgreicher Wirksamkeit umfangreicher und sorgfăltiger Vor
arbeiten und unterscheiden sich auch schon dadurch von den bisher 
besprochenen Werbemitteln. 

Das einfachste und daher am meisten angewandte Werbemittel 
dieser Gruppe ist der Vortrag; er erfreut sich auch von seiten der 
Interessenten groBer Beliebtheit, weil sie auf diese Weise bequem und 
ohne Schwierigkeit Neues erfahren und ihren Gesichtskreis erweitern 
konnen. Damit ist auch der Fingerzeig gegeben, wie Vortrăge aus
zugestalten sind: sie mussen den Zuhorer unterhalten und ihm in un
aufdringlicher Form Aufklărung und Belehrung bieten; zu vermeiden 
ist es, den Werbezweck allzusehr hervortreten zu lassen. Im ubrigen 
muB die Person des Vortragenden wie auch der Inhalt des Vortrags 
dem Zuhorerkreis angepaBt, dabei aber der Vortrag so anschaulich als 
moglich ausgestaltet sein. Am eindringlichsten wirken unmittelbare 
Vorfuhrungen; falls dies nicht moglich ist, mussen sorgfăltig ausge
wăhlte Lichtbilder den Vortrag ergănzen. In neuerer Zeit hat man 
auch den Film der Werbetătigkeit dienstbar gemacht, ein Vorgehen, 
das bei der Vorliebe des Publikums fur kinematographische Darbietun
gen groBen Erfolg verspricht (siehe Schuster L ] 21). Wie der Inhalt des 
Vortrages, so mussen auch die Lichtbilder nnd die ~'ilms dem Gesichts
kreis der Zuhorer angepaBt und der Wirklichkeit entnommen sein; 
besonders fur den Vortragszweck zusammengestellte Aufnahmen wer
den leicht als solche erkannt und buBen dann an ihrer Werbekraft 
ein. - Weiter ist Zeit und Ort des Vortrages von Wichtigkeit. Der 
Ort solI so gewăhlt werden, daB er fur die Mehrzahl der Besucher leicht 
zu erreichen ist; bei der Auswahl der Zeit muB darauf Rucksicht genom
men werden, daB nicht zahlreiche Interessenten durch andere Ver
anstaltungen oder andere Sorgen, 'wie z. B. in der Weihnachtszeit, 
abgehalten werden. Auch muB darauf geachtet werden, daB nicht 
durch Hăufung ăhnlicher Veranstaltungen das Interesse der Offentlich
keit abgeschwăcht ist. - Hat man uber alle diese Dinge eine Entschei
dung getroffen, so ist die Abhaltung des Vortrages in geeigneter Weise 
bekanntzugeben. Dies geschieht durch Anzeige in den Zeitungen, 
denen im Schriftteile besondere Hinweise auf Inhalt und Bedeutung 
des Vortrages beizufugen sind, ferner durch Anhăngezettel an Strom-
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rechnungen und in besonderen Făllen durch namentliche Einladungen. 
Sollte es sich hierbei ermăglichen lassen, den Vortrag im Auftrag und 
mit Unterstutzung stă.:ltischer Behărden oder in Anlehnung an gemein
nutzige Vereine zu veranstalten, so ist dies fUr den Erfolg von Vorteil. 

Es ist bei der Besprechung des Vortrages als Werbemittel schon 
darauf hingewiesen worden, daB praktische Vorfuhrungen von be
sonc~erem Werte sind; es ist daher naheliegend, diese letzteren weiter 
auszugestalten und zum Hauptzwecke der Veranstaltung zu machen; 
so gelangt man zu der A usstell ung als Werbemitte1. Ihr Zweck 
muB es sein, die verschiedenen Măglichkeiten und die Vorteile der 
Verwendung elektrischer Arbeit der ·Menge unmittelbar ubersichtlich 
und uberzeugend vor Augen zu fUhren. Fur einzelne Elektrizitătswerke 
kann es sich - von besonderen Anlăssen abgesehen - hierbei nicht 
um eine erschăpfende Darstellung des gesamten Gebietes handeln, wie 
es bei groBen, lănger dauernden Ausstellungen der Fall ist, sondern 
um die Darstellung der wichtigsten und bedeutendsten Anwendungen 
und insbesondere um die Vorfuhrung von Sondergebieten und von 
Neuerungen. Von diesem Standpunkt aus ist die Auswahl der Aus
stellungsgegenstănde zu treffen; sie muB so erfolgen, daB letztere fiir 
die Mehrzahl der Besucher von unmittelbarem Interesse ist. Es ist 
z. B. ebenso verfehlt, in einem Landstădtchen eine Reihe kunstlerisch 
ausgestatteter Schreibtischlampen oder ziselierter Teekocher auszu
stellen, wie in einer Stadt mit ausgesprochenem Wohnungscharakter 
elektrisch angetriebene Kreissăgen oder trag bare Motoren. - Was die 
Vorbereitungen, Zeit und Art der Ausstellung betrifft, SQ gilt das bei 
Besprechung des Vortrages Gesagte in besonderem MaBe; hinzuzufiigen 
ist noch, daB die Dauer der Ausstellung nicht zu kurz bemessen sein 
darf, daB womăglich ein Sonntag zu den Ausstellungstagen gehăren 
solI. Fur grăBere Dberlandzentralen empfiehlt sich die Einrichtung 
einer Wanderausstellung, die leicht von Ort zu Ort uberzufuhren ist; 
ebenso kănnen sich mit groBem Vorteil mehrere Elektrizitătswerke zu 
dem gleichen Zweck zusammenschlieBen, wodurch die nicht unbetrăcht
lichen Kosten solcher Veranstaltungen Hi.r die einzelne Unternehmung 
ganz wesentlich vermindert werden, wie ăhnliche Veranstaltungen der 
Gefelek gezeigt haben. - Die Erăffnung der Ausstellung sollte in be
sonderer Weise erfolgen; unerlăBlich ist, daB ihr ein Vortrag vorausgeht, 
in dem auf ihren Zweck hingewiesen wird und die ausgestellten Gegen
stănde, sowie ihr Anwendungsgebiet năher erlăutert werden. Dabei 
mussen die Apparate soweit wie moglich im Betriebe vorgefi1hrt wer
den, und es muB Sorge getragen sein, daB ausreichendes und geniigend 
geschultes Personal zur Bedienung und Erlăuterung vorhanden ist. 
Ferner muB jedem Apparat Benennung, kurze Beschreibung, Verwen
dnngszweck, Preis nnd Betriebskosten beigegeben sein. Mit Vorteil 

Si e g fi, Der Verkauf elektrischQr Arbeit. 2. Aufl. 5 
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werden auch sonstige Werbemittel, wie Flugblătter, Postkarten usw. 
zur Verteilung gebracht. Bei AusstelIungen zur Einfiihrung des elek
trischen Kochens werden vielfach Kochproben unentgeltlich aus
gegeben, ein Verfahren, das zwar bei den Besuchern sehr beliebt ist 
aber meist miBbraucht wird. Es muB ferner dafiir Sorge getragen wer
den, daB sachliche Berichte iiber Umfang und Bedeutungder Aus
stelIung, moglichst auch wăhrend ihrer Dauer in den Tageszeitungen 
aus sachverstăndiger Feder erscheinen. 

Wird bei der Veranstaltung einer AusstelIung nach den angegebenen 
Grundsătzen verfahren, so hat sie iiberall ihre groBe Werbekraft offen
bart. Dieser Erfolg legt den Gedanken nahe, die Wirkung der Aus
stellung zu einer dauernden zu gestalten; das kann in zweierlei Art 
goschehen: Einmal, indem man eine wirkliche Ausstellung dauernd 
unterhălt, was freilich nur bei Unternehmungen groBten Umfanges 
moglich und lohnend ist. In diesem Falle wird man die AusstelIung 
so einrichten, daB sie den Bediirfnissen des alltăglichen Lebcns voll
kommen entspricht, d. h. man wird nicht einzelne Apparate, sondern 
vollstăndig eingerichtete Răume ausstellen, z. B. cine Wohnung, eine
\Văscherei, eine Schlosserwerkstatt usw. Hierbei wird man sich die
Mithilfe sowohl gemeinniitziger Anstalten, z. B. von Gewerbevereinen, 
als auch einzelner Unternehmungen sichern, die aus der Ausstellung: 
Nutzen ziehen konnen, wie z. B. das Mobel-, Teppich-, Beleuchtungs
korper-, Maschinengewerbe. FUr die Einzelheiten solcher Ausstelllm
gen miissen der besondere Zweck und die ortlichen Verhăltnisse maB
gebend sein; noch mehr als bei voriibergehenden Ausstellungen mua 
fiir hinreichende Bekanntmachung, gute Lage, zweckmăBige Bedienung 
und Fiihrung gesorgt werden. Der zweite Weg, sich eine dauernde
Ausstellungswirkung zu sichern, besteht in der Errichtung von Ver
kaufs- und Ausstellungsrăumen in Verbindung mit der Verwal
tung der Unternehmungen. Wie durch Ausstellungen soll dadurcn 
dem Publikum jederzeit bequeme Gelegenheit gegeben sein, nicht 
bloB die Anwendungsgebiete der elektrischen Arbeit und namentlicn 
neue Apparate kennenzulernen, sondern auch allo normalen elektri
schen Bedarfsartikel, wie Lampen, Sicherungen schnell und billig zu 
erhalten, und endlich solI damit eine Stelle geschaffen sein, wo Aus
kunftsuchende sich iiber alle Fragen unterrichten, Wiinsche und Be
schwerden vorgebracht werdcn konnen. An manchen Orten braucht 
das Elektrizitătswerk nicht selbst solche Einrichtungen zu treffen, es, 
geniigt vielfach, die ortsansăssigen Installateure zu entsprechender Aus
gestaltung ihrer Geschăftsrăume anzuregen und sie hierbei zu unter
stiitzen. Entsprechend dem dreifachen Zweck muB die Einrichtung 
einer solchen Verkaufsstelle erfolgen; sie soll einen Warte- und Aus
kunftsraum, ei non Verkaufsraum und einen Vorfiihrungsraum ~ent-
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halten. Auf Grund ortlicher Verhăltnisse konnen oder mussen hierbei 
Vereinfachungen vorgenommen werden, doch muB dann dafiir gesorgt 
werden, daB wenigstens Kleinverkauf und Auskunftserteilung ohne 
gegenseitige Storung vor sich gehen konnen. Durch zweckentsprechende 
Anordnung soU erreicht werden, daB dem Bcsucher wichtigere und iUr 
allgemeine Verbreitung geeignete Apparate immer wieder indieAugen 
fallen, dagegen ist durchaus zu vermeiden, daB - wie es hăufig zu 
beobachten ist - der Verkaufsraum vollig von Beleuchtungskorpern 
angefullt ist und so der Besucher sich von dieser Fulle iOrmlich er
druckt fuhlt. Man begnuge sich ferner nicht damit, nur gerade das 
vorzufiihren, was gewunscht wird, sondern ergreife die gunstige Ge
Iegenheit, auch auf andere Anwendungsgebiete eIektrischer Arbeit hin
zuweisen und ihre Vorteile zu erIăutern. - Wie bei jeder offenen Ver
kaufsstelle ist auch hier von besonderer Bedeutung das Schaufenster, 
es ist gewissermaBen die Einladungskarte fur den Besuch der Ver
kaufsrăume und seiner Ausstattung ist daher besbndere Sorgfalt zuzu
wenden. Durchaus zu vermeiden ist die wahllose Anhăufung von Ge
brauchsgegenstănden; wenige, aber geschickt angeordnete Apparate, 
den Erfordernissen der Jahreszeit und den ortlichen Verhăltnissen an
gepaBt, wenn ·moglich in Betrieb gesetzt, mussen deutIich Ies bare Be
zeichnungsschilder erhalten, mit kurzem Hinweis auf ihre Vorteile, 
Leistungen und Betriebskosten. Verkaufspreise anzugeben ist nicht 
vorteiIhaft; die Anordnungsoll vieImehr so getroffen sein, daB der Be
schauer sich veranlaBt iUhIt, den Verkaufsraum zu betreten und sich 
uber alles Wissenswerte zu unterrichten. - Von groBer Wichtigkeit ist 
ferner die Innen- und AuBenbeleuchtung des Verkaufsraumes, die stets 
mustergultig auszufuhren ist. Namentlich die AuBenwirkung der Be
leuchtung muB so sein, daB sie auch dem achtlos Vorubergehenden 
vorteilhaft auffăllt; auch ist es zweckmăBig, verschiedene Arten von 
Reklamebeleuchtungen anzubringen, die als Muster angesehen werden 
konnen. 

In kleineren Orten, wo die Errichtung besonderer Verkaufsstellen, 
sei es von seiten des Elektrizitătswerkes, sei es von seiten der Installa
teure, nicht moglich ist, sollte man versuchen,· andere Ladengeschăfte 
zu gewinnen, die den eIektrischen Apparaten und Gebrauchsgegenstăn
den einen vorteilhaften Platz in ihrem Schaufenster einrăumen und den 
Verkauf ubernehmen; namentlich ist es von Vorteil, Haushaltungs- und 
Mobelgeschăften eIektrische Beleuchtungs- und Heizkorper und son
stige Apparate zur Vervollstăndigung ihrer Ausstellungen und Schau
fenster leihweise abzugeben. 

Durch die bis jetzt erwăhnten Mittel wird es bei vielen Unterneh
mungen gelingen, zahlreiche Interessenten von den Vorzugen der Ver
wendung eIektrischer Arbeit zu uberzeugen und sie zu Abnehmern zu 

5* 
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gewinnen. Immerhin wird die Zahl der neu gewonnenen jedem auf 
VergroBerung des Absatzes bedachten Unternehmen nicht ausreichend 
erscheinen, es wird zu anderen Werbemitteln greifen miissen, und dies 
um so mehr, als der Widerstand des modernen Wirtschaftsmenschen 
gegen Geldausgaben filr Leistungen, die ihm zum Teil unbekannt sind, 
im allgemeinen groBer ist, als daB er durch die angegebenen Mittel 
durchaus zu beseitigen wăre. Vielmehr dienen diese letzteren - um 
ein Bild zu gebrauchen - bald als Diingemittel, bald als Saatkorn 
auf dem Felde des durch die Werbemittel zu bearbeitenden Wirtschafts
gebietes; es bedarf weiterer Anstrengungen, um die gewiinschte Ernte 
einzuholen, und zwar muB jetzt die unmittelbare personliche Be
arbeitung des einzelnen Interessenten einsetzen. So wenig es 
einem Zweifel unterliegen kann, daB ein auf moglichst groBe Erfolge 
bedachtes Unternehmen sich der personlichen Werbearbeit bedienen 
muB, so wenig ist andererseits die Ansicht vieler Betriebsleiter richtig, 
daB a usschlieBlich diese Art der Werbetătigkeit zu dem gewiinsch
ten Ziele fiihrt. Die Erfahrung hat gezeigt, daB iiberall dort, wo der 
Boden bereits durch andere Werbemittel vorbereitet ist, die person
liche Werbearbeit am sichersten und schnellsten zum Ziele fiihrt; fehlt 
diese V orbereitungsarbeit, so ist die personliche Werbearbeit zur Er
Teichung des gleichen Erfolges langwieriger, kostspieliger und schwieriger. 

Fiir den Erfolg dieser Art der Werbetătigkeit ist in erster Linie 
die Personlichkeit des Werbers von ausschlaggebender Bedeutung. Es 
geniigt nicht, wie dies leider hier und da geschieht, irgendeine in einem 
anderen Beruf verungliickte, aber im iibrigen - wie man sagt - "ge
rissene" Personlichkeit auf das Publikum loszulassen; meist werden 
dann mangels geniigender Sachkenntnis zu weit gehende Versprechun
gen gemacht, wohl auch einzelne zum AnschluB iiberredet, jedoch ist 
der dadurch dem Unternehmen spăter erwachsende Schaden groBer 
als der augenblickliche Nutzen. Es ist zwar nicht in allen Făllen un
bedingt notwendig, daB der Werber in erster Linie Fachmann sein muB; 
fiir einzelne Kreise, z. B. bei Arbeiterbevolkerung, Klein-Landwirt
schaft, geniigt es, ja ist es sogar vorteilhaft, wenn aus diesen Kreisen 
selbst zuverlăssige, orlfilbekannte und mit den dort eingebiirgerten Ge
brăuchen und Eigentiimlichkeiten vertraute Personen zur Werbetătig
keit herangebildet werden. Im allgemeinen ist jedoch auf eine moglichst 
weitgehende praktische - nicht theoretische - Fachausbildung Wert 
zu legen, die sich sogar nicht auf das Gebiet der Elektrizitătsverwertung 
aUein beschrănken darf, sondern auch moglichst die Gebiete umfassen 
soU, die mit der Elektrizităt in Wettbewerb treten; derartige Kennt
nisse sind namentlich bei der Werbetătigkeit auf Sondergebieten. ins
besondere bei der GroBindustrie, llotwendig (siehe auch S.57). -
Weiter muB der Werber eine vertrauenswtirdige und zuverlăssige Per-
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sonlichkeit sein, die zu weit gehende Versprechungen und ebenso ge
hăssige Herabsetzung der mit der Elektrizităt in Wettbewerb stehenden 
Energieformen vermeidet; vielmehr sollte der Werber auf Grund seines 
Wissens und seiner Erfahrungen von dem Vorteil der Verwendung 
elektrischer Arbeit selbst so uberzeugt sein, daB diese Dberzeugung auch 
auf die andere Partei, die er zu gewinnen sucht, ubergeht. Dabei darf 
freilich nicht vergessen werden, daB es sich um eine rein geschăftliche, 
auf Erwerb gerichtete Tătigkeit handelt, d. h. man solI den Werber, 
damit er seine Arbeit moglichst nachdrucklich gestaltet, an dem Er
folg beteiligen. In welchem MaBe dies zu geschehen hat, ist eine groBe 
Streitfrage. Den Werber ausschlieBlich auf den Erfolg seiner Werbe
tătigkeit anzuweisen, ist, abgesehen von Ausnahmefăllen, unzweck
măBig. Dies wurde vielfach zu ungunstigen und ubersturzten Ab
schlussen fUhren. Am meisten scheint sich diejenige Art der Entloh
nung zu bewăhren, bei der der Werber ein festes Gehalt in solcher Hohe 
erhălt, daB er entsprechend seinem Herkommen in ausreichender Weise 
leben kann, weiterhin sich aber jedes Mehr an Einkommen selbst durch 
seine Erfolge verdienen muB. Es ist ferner schwierig zu entscheiden, 
in welcher Hohe und nach welchen Grundsătzen der Anteil des Wer
bers am Erfolg zu bemessen ist. Die Hohe des Stromverbrauches selbst 
zur Grundlage der Entlohnung zu machen, ist selten anwendbar, da 
das Endergebnis von vornherein nicht leicht zu ubersehen ist. Wo sich 
die Werbetătigkeit nicht bloB auf die Verwendung elektrischer Arbeit, 
sondern auch auf die Einrichtung von Anlagen und den Verkauf von 
Apparaten erstreckt, ist es vielfach ublich, dem Werber einen einmaligen, 
bestimmten Betrag pro Lampe oder pro Apparat, oder auch einen 
gewissen Anteil an der Gesamtrechnungssumme einzurăumen. Ersteres 
ist mehr am Platze, wenn dic Tătigkcit des Werbers mit der Werbung 
selbst abgeschlossen ist, letzteres, wenn er gleichzeitig mit der AusfUhrung 
der Anlage oder deren Dberwachung betraut ist. Die Bemessung der Ver
gutung nach Art und Anzahl der Stromverbrauchsstellen ist auch ublich, 
wenn es sich lediglich um die Werbung des Stromverbrauchs handelt. 

Alle diese Wege sind ohne Schwierigkeiten gangbar, sobald es sich 
um die Gewinnung normaler Stromabnehmer fUr Licht und Kraft han
delt; sie versagen aber vielfach, so bald es sich um die Werbung neuer 
Anwendungsgebiete bzw. Apparate handelt; in diesem Falle muB man 
zur Festsetzung besonderer Vergutungen schreiten, wie es uberhaupt, 
um Streitigkeiten auszuschlieBen, zweckmăBig ist, das Verzeichnis der 
dem Werber zu vergutenden Anteile moglichst im einzelnen aufzustellen. 
Fur die Berechnung der Hohe des Anteils sollte der zu erwartende 
Reingewinn aus dem Verkauf, sei es der Anlagen und Apparate, sei es 
der elektrischen Arbeit, maBgebend sein, und zwar auf der Grundlage 
ungefăhr geschătzter oder bekannter Durchschnittswerte. 
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3. Die Beseitigung wirtschaftlicher Hindernisse. 

Mit den bis jetzt angefiihrten Werbemitteln durlte es meist gelin
gen, dem einzelnen die Dberzeugung beizubringen, daB die Verwendung 
elektrischer Arbeit fiir ihn mit Vorteilen verknupft ist; seine Wert
schătzung der elektrischen Arbeit ist so beeinfluBt, daB er sie zur Be
friedigung seiner Bedurlnisse heranziehen wird, sofern nicht die hierfiir 
erforderlichen Ausgaben seine Leistungsfăhigkeit ubersteigen. Diese 
Ausgaben setzen sich, wie im ersten Hauptteil ausgefuhrt, aus den lau
fenden Kosten fiir die elektrische Arbeit selbst und aus den einmaligen 
fur die Beschaffung der hierzu erlorderlichen Einrichtungen zusammen. 
Beide Ausgaben nach Moglichkeit so zu gestalten, daB sie fiir den Ab
nehmer innerhalb seiner Leistungsfăhigkeit. bleiben, ist eine der bedeu
tungsvollsten Aufgaben der Werbetătigkeit. Was die laufenden Aus
gaben betrifft, so ist dies, wie bereits in der Einleitung bemerkt, auBer
ordentlich schwierig, teils infolge des MiBverhăltnisses in der Wert
schătzung bei der Erzeugung und beim Verbrauch der elektrischen 
AIbeit, teils infolge der geschichtlichen Entwicklung der Preisbildung; 
die Erorterung dieser Aufgabe der Werbetătigkeit ist daher mit der 
Darlegung der Preisbildung gleichbedeutend, die in mehreren beson
deren Abschnitten im folgenden behandelt wird. Es ist aber weiter im 
ersten Hauptteil bereits darauf hingewiesen worden, daB bei einer groBen 
Zahl der Abnehmer die einmaligen Ausgaben die laufenden ganz wesent
lich ubersteigen und infolgedessen einen Hinderungsgrund fur den' Ge
brauch elektrischer Arbeit bUden, deren laufende Kosten in solchen 
Făllen meist noch innerhalb der wirtschaftlichen Leistungsfăhigkeit 

des einzelnen liegen. Diese wirtschaftlichen Hemmungen, die also nicht 
den Gebrauch, wohl aber die Einrichtung der elektrischen Arbeit be
treffen, sind es, die eine umfassende und planvolle Werbetătigkeit 

ganz oder teilweise aus dem Wege zu răumen sich zum Ziele setzen muB. 
Doch sind hierbei bestimmte Grenzen einzuhalten. Grundsătzlich muB 
daran festgehalten werden, daB alleEinrichtungen, die unmittelbar 
dem Verbrauch der elektrischen Arbeit dienen und nach den besonderen 
Bedurlnissen und VViinschen jedes einzelnen Abnehmcrs hergestellt 
werden, auch von letzterem beschafft und bezahlt werden, solange es 
seine wirtschaftliche Leistungsfăhigkeit erlaubt. Die allgemeine, voll
stăndig kostenlose Beistellung dieser Einrichtungen ist unwirtschaft
lich und daher verlehlt. Es kann sich vielmehr nur um Ausnahme
fălle handeln, die zwar ganzen Abnehmergruppen zugute kommen 
konnen, die aber im allgemeinen nicht zur Regel werden sollen. Anders 
verhălt sich dies bei einigen Ausgabeposten, die meist auf Grund lang
jăhriger Gewohnheit von den Werken den Abnehmern in Rechnung 
gestellt werden, die aber aus Grunden der ZweckmăBigkeit von den 
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Werken iibernommen werden sollten, es sind dies die Kosten des Haus
anschlusses und der Priifgebiihren. 

a) HausanschluBgebuhren. 

(Siehe auch Seite 300 ff.) 

Unter "HausanschluB" im weiteren Sinne versteht man gewohnlich 
denjenigen Teil der Leitungsanlage, der die Verbindung zwischen der 
StraBenleitung und der Hauseinrichtung vermittelt; er umfaBt meist 
den Leitungsteil von den durchgehenden StraBenleitungen ab bis zur 
HausanschluBsicherung, ferner die Anbringung der MeBvorrichtung. 
Umfang und Art der Kostenaufbringung hierliir Îst sehr verschieden. 
Eine kleine Anzahl Werke veriangt von dem Abnehmer vorbehaitios 
die Bezahiung sămtlicher hierliir aufgewendeter Kosten, gleichgiiltig, 
in weicher Hohe sie sich ergeben. 

Beispiell: 
Heidelberg. Die Herstellung der Anschliisse von der StraBenleitung bis 

zur Haupt3icherung einschlieBlich der Lieferung und Aufstellung des Elektrizităts
messers. sowie alle Ausbesserungen und .Ănderungen an diesen Teilen erfolgen 
auf Antrag und auf Kosten des Bestellers ausschlieBlich durch das Elektrizităts
werk. Sămtliche AnschluBteile bleiben Eigentum der Stadt. 

Der Vorbehait des Eigentums selbst bei Bezahiung von seiten des 
Abnehmers ist fast iiberall iiblich und auch erlorderlich, weii aus Sicher
heitsgriinden dasVerfugungsrecht dem EIektrizitătswerk erhaItcn bIei
ben muB, auch weii eine genaue Trennung nicht moglich ist. 

Um dem Abnehmer von vornherein einen DberbIick iiber die ent
stehenden Kosten zu gewăhren und die Ausarbeitung besondenir Kosten
anschlăge zu vermeiden, erheben manche Werke fUr den HausanschluB 
bestimmte Einheitssătze." 

Eeispiel 2: 
Wiirzburg. Die Herstellung der Hausanschliisse geschieht bis auf weiteres 

nach folgendem Tarif: 
Gr6Be NI'. 1, ausreichend fiiI' 100 instaIlierte Gliihlampen it 50 Watt odeI' 

deren .Ăquivalent: 
Grundtaxe .;n, 35,-, Kosten pro lfd. Meter AnschluB JG 6.-; 

Gr6Be NI'. 2, ausreichend fiiI' 200 installierte Gliihlampen it 50 Watt odeI' 
deren .Ăquivalent: 

Grundtaxe .A, 40.-, Kosten pro lfd. Meter AnschluB JG 7.
usw. 
Die hergestellten Hausanschliisse gehen in das Eigentum des Elektrizităts

werkes iiber. 

Es ist ersichtlich, daB bei dieser Art der Berechnung groBe Unge
rechtigkeiten unvermeidiich sind und daB sich Ieicht Ausgaben ergeben 
konnen, die namentiich bei wenig umfangreichen Einrichtungen das 
Vielfache dieser Ietzteren betragen konnen. Vom Standpunkt mog-



72 Die Beeinflussung derNachfrage durch Werbetătigkeit. 

Iichst gieicher Behandiung der Abnehmer bedeutet es schon einen Fort
schritt, wenn auch bei einseitiger LeitungsfUhrung die StraBenmitte 
ais Ausgangspunkt festgesetzt wird, oder wenn, wie in Munchen, die 
Kabellănge nur von dem Randstein des vor dem anzuschIieBenden 
Grundstuck Iiegenden Burgersteigs gerechnet wird. Andere Werke 
setzen, um Ungerechtigkeiten nach MogIichkeit fernzuhalten, einheit
Iich bestimmte Gebuhren fest. 

Beispiel3: 
Mannheim. Fiir Hochspannungsanschliisse wird eine Gebiihr von Jl' 150,-, 

fiir Niederspannungsanschliisse eine solche von J' 75,- erhoben, wenn die ein
fache Kabellănge innerhalb des Grundstiicks 7 m nicht iibersteigt; die Kosten 
fiir Mehrlăngen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. 

Eine wesentIiche Erieichterung fur den Abnehmer ergibt sich, wenn 
er nur fur einen Teii der Kosten aufzukommen hat; die Verteilung der 
Kosten auf das Werk und den Abnehmer ist denn auch bei der Mehr
zahi der deutschen Werke ubIich. Dabei findet die Verteiiung nach den 
verschiedensten Grundsătzen statt; am gebrăuchIichsten ist es, die 
Kosten des Hausanschiusses bis zur Grundstucksgrenze auf das Werk 
zu ubernehmen und den restiichen Teii dem Hausbesitzer bzw. Ab
nehmer in Rechnung zu stellen. 

Beispiele: 
4 Kraftw er k Altwiirttem berg. Die Herstellung der Anschliisse erfoIgt 

hăIftig auf Kosten des Abnehmers. 

5 Leipzig. Die Kosten der Herstellung des Hausanschlusses trăgt der Be
steller, soweit die Einrichtung in das anzuschlieBende GrundEtiick zu Iiegen komrrt. 

6 Elcktrizi.tătswerk Westfalen. Die Herstellung und Unterhaltung dEr 
Anschliisse erfolgt bis zu einer Lănge von 7 m bei Kabelanschliissen und 15 m bei 
Freileitungsanschliissen, von der StraBenmitte aus gerechnEt, unentgeltIich, dic 
wcitere Einr~chtung auf Kosten des Abnehmers. 

7 Eisenach. Die Herstellung der HausanschliisEe erfolgt in der Entfernung 
von 40 m vom Kabehretz kostenfrei; bei groBeren Entfernungen bleibt Verein
barung vorbehalten. 

8 Cassel. Die AnschluBleitungen werden bis zur Baufluchtlinie vom Werk 
unentgeltlich hergestellt, falls sofort nach der Fertigstellung der AnschluBleitung 
dauernd . Strom entnommen wird. 

Das Ietztgenannte Beispiei ist dadurch bemerkenswert, daB, wie 
auch anderwărts in manchen Făllen, die teilweise unentgeltiiche Bei
stellung des Hausanschiusses an bestimmte VerpfIichtungen geknupft 
wird. Im ubrigen ist aus den Beispielen ersichtIich, daB manche Werke 
den Abnehmern schon sehr weit entgegenkommen, und daB dann die 
groBte Zahi der Abnehmer den Vorteii des kosteniosen Hausanschiusses 
genieBt. In einer etwas anderen Weise suchen sich manche Werke die
sem ZieI zu năhern, indem sie entweder fur die kostenfreie Herstellung 
des Hausanschiusses bestimmte Garantien veriangen, oder aber bei 
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einem gewissen Mindestverbrauch die zuerst erhobenen Kosten zuruck
erstatten. 

Beispiele: 
9 Bielefeld. Hausanschliisse fU rdas Niederspannungsnetz werden bis zum 

KabelendverschluB einschlieBlich kostenlos ausgefiihrt, falls der Abnehmer sich 
verpflichtet, fUr die zum AnschluB angemeldete Anlage mindestens 5 .Tahre lang 
elektrische Arbeit abzunehmen. 

10 Iserlohn. Die Leitung zu dem HaumnschluBkasten wird in zwei Raten 
nach dem 3. und 5. Jahre zuriickerstattet, wenn der Abnehmer jahrlich fiir 
mindestens M. 18.- elektrische Arbeit entnommen hat. 

11 Mii nche n. Der HausanschluB wird unentgeltlich ausgefUhrt, wenn sich der 
Hausbesitzer verpflichtet, mindestens 3 Lampen fUr Treppenhausbeleuchtung ein
zurichten und auf 5 Jahre zu betreiben, und aul.lerdem die Steigleitllng mit Ab
zweigungen fiir samtliche Wohnungen herstellen zu lassen (s. M.V. Nr. 13911913, 
S. 150). 

Trotzdem es von diesem Verfahren bis zur vorbehaltlosen und vollig 
kostenlosen Herstellung nur eiu kleiner Schritt ist, ist er nur in Aus
nahmefăllen und von wenigen Werken (z. B. Elbtalzentrale, Elektri
zitătswerk Sudwest A.-G., Schoneberg) gemacht worden. Ein solcher, 
wenn auch ziemlich hăufiger Ausnahmefall liegt z. B. vor, wenn ein
zelne Unternehmungen wăhrend des Ausbaues des Ortsnetzes alle bis 
iu einer bestimmten Frist gemeldeten Hausanschlusse kostenlos aus
fuhren. Damit werden aber gerade meist die wirtschaftlich Stărkeren 
begunstigt, die ohne auf Erfahrungen zu warten, sich zum Bezug elek
trischer Arbeit entschlieBen, wăhrend die wirtschaftlich Schwăcheren, 
die gewohnlich nicht so rasch zum AnschluB zu gewinnen sind, spăter
hin dann gerade mit besonderen Kosten belastet werden sollen. 

Es bedarf wohl keines besonderen Nachweises, daB es der AnschluB
bewegung jedes Unternehmens nur Wrderlich sein kann, wenn die Aus
fuhrung des Hausanschlusses moglichst erleichtert wird. Allerdings 
scheint es zu weitgehend, den HausanschluB ohne jeden Vorbehalt und 
in jedem Fall kostenlos fur den Abnehmer auszufuhren; besonders un
giinstig gelegene Abnahmestellen, die im Vergleich zu ihrem Verbrauch 
unverhăltnismăBig hohe Kosten verursachen, oder ertragsarme An
schliisse sollten wenigstens zum Teil zu den Ausgaben herangezogen 
werden. Die Lănge der vom Werk zu ubernehmenden AnschluI3leitun
gen kann bei jedem Unternehmen auf Grund der ortlichen Bauweise so 
festgestellt werden, daB die uberwiegende Zahl der Verbraucher mit 
den Kosten der AnschluBleitungen nicht belastet wird; selbstverstănd
lich darf hierbei nicht so weit gegangen werden, daB dadurch die Ren
tabilităt in Frage gestellt wird. AuBerdem sollte an die kostenlose Bei
stellung die Bedingung geknupft werden, daB der HausanschluB alsbald 
nach Fertigstellung zu dauerndem Strombezug benutzt wird, andernfalls 
teilweise Nachberechnung der Kosten an den Besteller vorbehalten bleibt. 
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Wo die Dbernahme der Kosten auf das Werk mit Rucksicht auf das 
Ertrăgnis oder auf bestehende Vertragsbedingungen nicht moglich ist, 
sollte wenigstens durch andere MaBnahmen die Herstellung der Haus
anschlusse erleichtert werden. So z. B. bedeutet es schon eine wesent
liche Vergunstigung fur den Abnehmer, wenn an Stelle einmaliger Ge
buhren eine geringe jăhrliche Miete erhoben wird (s. v. Miller L 90). So 
ist es ferner zweckmăBig, in Mietshăusern mit mehreren Wohnungen 
die Kosten des Anschlusses nicht von dem ersten Abnehmer ganz zu er
heben, sondern auch auf die spăteren Abnehmer zu verteilen. 

Eine ăhnliche Rolle bei den einmaligen Ausgaben fUr die Einrich
tun gen zur Verwendung elektrischer Arbeit wie die HausanschluBkosten 
spielen bei groBeren Mietshăusern die Ausgaben fur die Steigleitungen. 
Doch werden sich hierbei nur bei ălteren Hăusern Schwierigkeiten er
geben, da in neueren Bauten meist die Hauptleitungen von vornherein 
vorgesehen werden. Da auch diese Kosten nicht selten betrăchtlich 
hoher sind als die Einrichtungskosten fur eine kleinere Wohnung, bil
den sie fUr den kleineren Abnehmer oft ein schwerwiegendes Hindernis. 
In erster Linie wird zu versuchen sein, den Hausbesitzer zur Ausfuhrung 
der Steigleitungen zu veranlassen. Dies geschieht z. B. durch ErlaB der 
Kosţen des Hausanschlusses (Munchen s. Beispielll, S.73) oder durch 
Gewăhrung billiger Preise fur die Treppenbeleuchtung, oder durch Aus
fuhrung der Steigleitung auf Kosten des Werkes unter der Bedingung, 
daB alle Răume des Hauses innerhalb bestimmter Frist zu installieren 
sind (Mulhausen i. E.), oder durch mietweise Uberlassung an den 
Hausbesitzer. Ist jedoch die Beteiligung des letzteren an den Kosten 
fUr die Steigleitungen nichtzu erlangen, so erleichtert man dem ein
zelnen Mieter die Herstellung durch Erhebung nur eines Teils der 
Kosten bzw. Verteilung auf spătere Abnehmer und erhebt selbst diesen 
Anteil in mehreren Jahresraten, die so bemessen sein mussen, da/3 sich 
etwaige Verluste an Ratenzahlungen ungefăhr ausgleichen. 

b) Prufgebuhren. 

Nicht in dem gleichen MaBe wie HausanschluB und Steigleitungen, 
aber immerhin in recht merklichem Umfang erhohen auch die viel
fach erhobenen PrUfgebuhren die einmaligen Einrichtungskosten: Von 
der Erwăgung ausgehend,daB jede einzelne Leistung, die mit dem 
AnschluB der Abnehmer an das Netz verknupft ist, von letzterem zu 
verguten sei, ist es bis in. die jungste Zeit allgemeiner Brauch gewesen, 
fur die P~Ufung der Entwurfe, fur die Uberwachung der Ausfuhrung, 
die PrUfung und Inbetriebsetzung der fertigen Anlage einmalige be
stimmte Gebuhren zu erheben. Die Grundlage der Berechnung bildet 
bald der AnschluBwert der Anlage, bald die Art und Zahl der Verbrauchs
apparate, die Anordnung und Unterteilung der Leitungen u. a. m. 
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:Beispiele: 
12 Lei pzig - Land. Die Priifgebiihr betragt 

bei. :Beleuchtungsanlagen fiir jedes angeschlossene 
0,1 KW. . . • . . . . . . . . . . . . .. .NI, 0,50 

bei Motor- und gewerblichen Anlagen fiir jedes an-
geschlossene 0,1 KW. . . . . . . . . . .. ,,0,30 

insgesamt fiir jede Einrichtung mindestens .NI, 1,- und hăchstens JI~ 25,-
13 Landshut. Priifgebiihr: 

fiir die ersten 10 Gliihlampen . . . . . . . . 
" " nachsten 10 Gliihlampen . . . . . . . 
" jede weiteren angefangenen 10 Gliihlampen 
" jede Bogenlampe . . . . . . . . . 
" Motorenanlagen bis 1 KW . . . . . 
" jedes weitere KW bia einschl. 5 KW 

iiber 5 KW pro 1 KW . . . . . . . . 
bei Anlagen, die vorlaufig nur mit Leitungseinrich

tungen verse hen sind: 

~ 3,-
" 1,
" 0,50 
" 0,50 
" 4,
" 1,
" 0,50 

bis 500 m EinzeIIeitung " 3,-
" 1000 " " " 5,50 

fiir je weitere 500 m.. . • . 2,-
14 Plauen. Gebiihr fiir Priifung und Abnahmc der Anlagen 

fiir jeden selbstandig gesicherten VerteiIungsstrom-
kreis . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . .NI, 2,-

" jede KraftanschluBsteIIe eine Grundgebiihr von ,,1,
bei Motoren fiir jedes angefangene KW auBerdem " 1,-

:pie Priifgebiihr darf einen Gesamtbetrag von .tfr, 200,- nichtiibersteigen. 

75 

Die PrUfung erfordert namentlieh bei ausgedehnten Netzen mit" 
unter einen nieht unbetrăehtliehen Zeit- und Personalauiwand, der 
von dem Umfang der zu prUfenden Anlagen abhăngt; es ist daher vom 
Standpunkt des Verkăufers aus nieht unbillig, wenn das Werk hierfur 
eine entspreehend abgestufte Bezahlung verlangt. Allein sehon die 
Tatsaehe der versehiedenartigen Bereehnung und die Versehiedenheit 
der bei sonst gleiehen Anlagen sieh ergebenden Betrăge zeigt, daB 
hierbei die Vergutung der Leistung in den Hintergrund getreten ist, 
daB es sieh eher um eine mehr oder minder "amtliehe" Gebuhr 
handelt. Es ist aber - wenigstens unter den heutigen VerhăItnissen -
widersinnig, aui der einen Seite alle Anstrengungen zu maehen, Ab
nehIJterzu gewinnen und auf der anderen Seite eine Gebuhr fur den 
AnsehluB zu erheben. Hiervon abgesehen, hat das Werk an der Pru
fung und dem AnsehluB der Anlage mindestens das gleiehe, wenn nieht 
ein h6heres Interesse als der Abnehmer. Diesen Erwăgungen haben 
sieh aueh neuerdings viele Werke nieht versehlossen und haben die 
Erhebung der Prufgebuhren abgesehaift. Dies ist .fUr die erste Pru
fung unter alIen Umstănden zweekmăBig; fUr den FalI, daB PrUfungen 
von staatliehen Beh6rden - wie dies leider in Verkennung der tat
săehlie4en Verhăltnisse vorkommt ~ verlangt werden und dureh be-
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sondere Organe ausgefuhrt werden mussen, kann freilich von einer 
Gebuhrenerhebung nicht abgesehen werden; es empfiehlt sich aber 
dann, die Gebuhr bei entsprechend hoher und regelmăBigel' Arbeitsent
nahme zuruckzuzahlen. Nur wenn die PrUfungen durch die Schuld 
oder auf Verlal1gen des Installateurs oder Abnehmers wiederholt wer
den l1lussel1, ist die Erhebul1g geringer Sătze am Platze, wenngleich es 
von Vorteil ist, die Notwendigkeit der Erhebul1g in jedel1l einzeillell 
Falle besollders zu prUfell und moglichst selten hiervoll Gebrauch zu 
l1laChell. 

c) Verl1linderung der Illstallationskosten. 

In weit groBerem Ul1lfal1g als HausanschluBkosten und Prufgebuh
ren bilden die Ausgaben fur die unl1littelbare Gebrauchseinrichtung 
der elektrischen Arbeit einen Hinderungsgrund fUr ihre Verwendung. 
Es kOl1ll1len hier verschiedene Verbrauchergruppen in Betracht, und 
zwar in erster Linie die Beleuchtungsanlagen in kleinen Wohnungen. 
Auf Grund der Darlegungen il1l ersten Abschnitt (S. 38f.) kann gesagt 
werden, daB von einel1l bestimmten Einkol1ll1len ab zwar noch dic 
laufenden Kosten fur die elektrische Arbeit, nicht aber die erstmaligen 
Ausgaben fur die Einrichtung bestritten werden konnen; die Grenze 
durfte im alIgemeinen bei einel1l Einkommen liegen, dem etwa eine Vier
zil1lmerwohnung entspricht. Die Inhaber kleinerer Wohnungen durften 
in der Regel kaum in der Lage sein, aus eigenen Mitteln die Einrichtungs
kosten durch cine einmalige Ausgabe zu bestreiten. Daneben besteht 
eine groBe Gruppe von Lichtverbrauchern, die entweder mit Rucksicht 
auf vorhandene andere Beleuchtungsanlagen oder auf ihr Mietsver
hăltnis nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, die einmaligen Ein
richtungskosten auf ihre Schultern zu ubernehmen. Weiterhin kOl1lmt 
ein groBer Kreis der Kleingewerbetreibenden in Betracht, die hăufig 
mangels Kapitals nicht imstande sind, sich die zur Verbesserung ihres 
Betriebes notigen maschinellen Einrichtungen, und zwar sowohl Kraft-, 
wie Arbeitsmaschinen zu beschaffen. SchlieBlich sind hier ncch alle 
jene, namentlich zur Verwendung im Haushalt bestiml1lten Verbrauchs
apparate, zu nennen, die andere eingeburgerte Arbeitsweisen verdrăn
gen so11en und deren Anschaffung in den Augen des Abnehl1lers l1langels 
Erfahrung ein Wagnis bedeutet. 

Die Erleichterung bei der Beschaffung der Einrichtung in alI den 
genannten FălIen kann auf verschiedene Weise erfolgen, und zwar: 

a) durch die Dbernahme sămtlicher Einrichtungskosten auf seiten 
des Werkes: 

b) durch miet- oder leihweise Dberlassung, 
c) durch Abschlagszahlungen, 
d) durch sonstige Erleichterungen. 
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Man muB sich bei der Einfuhrung dieser MaBnahmen daruber klar 
sein, daB dadurch besondere Eigentumsverhăltnisse geschaffen werden. 
Der Unternehmer wird sich in den meisten FăIlen das Eigentumsrecht 
an den Einrichtungen unbeschrănkt oder bis zu einem gewissen Zeit
punkt bzw. bis zu bestimmten Gegenleistungen vorbehalten, es steht 
jedoch nicht fest, ob dieses Eigentumsrecht unter allen Umstănden an
erkannt wird, da in der Rechtsprechung noch nicht einheitlich ent
schieden ist, ob derartige Einrichtungen als selbstăndige Sachen oder 
als Bestandteile oder Zubeh6r der Răume und Betriebe zu betrachten 
sind (B. G. B. § 93, 97). In diesen letzteren FăIlen wurde nămlich bei 
Konkursen, Pfăndungen, Verkăufen usw. der betreffenden Răume oder 
GŢundstucke der Eigentumsvorbehalt rechtlich unwirksam sein und 
das Elektrizitătswerk unter Umstănden schweren Schaden leiden. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, daB diese Gefahr eine sehr geringe ist, 
einmal durch die geringe Hăufigkeit der Zweifelsfălle, dann aber neigt 
sich, namentlich soweit Motoren in Frage stehen, die Rechtsprechung 
immer mehr zu der Ansicht, daB an derartigen Einrichtungen Eigen
tumsvorbehalte rechtsgultig sind. 

Was die einzelnen Erleichterungen betrifft, so wird die Vbernahme" 
sămtlicher Einrichtungskosten ăuBerst selten geubt; sie ist auch nur 
dann notwendig und berechtigt, wenn durch einen entsprechend hohen 
Verbrauch an elektrischer Arbeit ein Ausgleich fur die Aufwendung 
dieser Kosten geboten wird. Diese MaBnahme muB daher stets eine 
bedingte und beschrănkte bleiben. 

Beispiele: 

15 Colmar. Es werden in Wohnungen von 250-500 .;U, jahrlichen Mietwerts 
die Leitungen fiir drei Lampen unentgeltlich hergestelIt; Hauseigentiimer sind von 
dieser Vergiinstigung ausgeschlossen. 

16 Elektrizi tatswerk W estfale n. DieAusfiihrung vonAnlagen aufKosten 
des Werkes erfolgt nach dessen Ermessen bei Anmeldung von mindestens 2 und 
h6chstens 50 Lampen. Fiir jede der angeschlossenen Lampen ist ein jahrlich('r 
Stromverbrauch zu garantieren und zwar 

bis zu 10 Lampen . 
Il bis 20 
21 " 30 
31 " 50 

.Ar, 9,- pro Jahr und Lampe 
" 8.- " 
" 7,- " 
" 6,- " " 

Die Installation auf Kosten des Werkes umfaBt die gesamte Lichtanlage 
einschl. des Leitungsmaterials und der Schalter, Sicherungen und Beleuchtungs
korper in einfacher Ausfiihrung; die gesamte Anlage bleibt Eigentum des Elek
trizitatswerks. 

Von diesen Beispielen zeigt das eine die Beschrănkung auf eine be
stimmte Abnehmergruppe, sowie auf einen bestimmten kleinen Um
fang der Anlagen, wăhrend im zweiten Falle gewisse Verbrauchs
garantien verlangt werden; diese sind so bemessen, daB aus dem ver-
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hăltnismăBig hohen Verbrauch eine Abschreibung der Anlagen erfolgen 
kann. Die Festsetzung eines bestimmten Verbrauchs erubrigt sich, 
wenn allgemein ein Pauschaltarif eingefUhrt ist. 

Beispiell7: 
Brand b. Aachen (Kreisamt fiir A bga be elektrischer Kraft). Wirdder 

Pauschaltarif in Ortschaften des Versorgungsgebietes neu eingefiihrt, so erhălt 
der AnschluBnehmer inncrhalb einer bestimmten Meldefrist sowohl den Haus
anschluB als auch nach Wahl des Kreisamts drei Gliihlampen einschl. einfachster 
Beleuchtungskorper fertig installiert oder den Installationswert der letzteren 
Anlage in bar bis zum Hochstbetrag von v«' 45,- erstattet. 

Bemerkenswert an dem letztgenannten Beispiel ist die Moglich
keit der Barvergutung an den Abnehmer; ein solcher Weg wird dort 
stets zu beschreiten sein, wo die Ausfuhrung der Installationen nicht 
durch das Werk selbst erfolgt. 

Wie bereits ausgefiihrt, ist die vollstăndig kostenlose Dberlassung 
von Einrichtungen, dic den besonderen Bedurfnissen des Abnehmers 
angepaBt sind, vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus nur dort 
zu rechtfertigen, wo infolge volligen Unvermogens der Abnehmer we
'sentliche Vorteile fur die Erzeugung unel fur den Verbrauch in Fortfall 
kommen muBten; eliese Voraussetzung wirel aber einwanelfrei in elen 
seltensten Făllen gegeben sein; meist wirel es elurch geeignete Bearbei
tung der Abnehmer und durch anelere weniger weitgehende MaBnahmen 
gelingen, den beabsichtigten Zweck, elen Abnehmer zum AnschluB zu 
bewegen, zu erreichen. 

Eine solche MaBnahme besteht in eler miet- oeler leihweisen 
Dberlassung der Gebrauchseinrichtungen. Der Unternehmer beschafft 
diese zwar auf seine Kosten und uberlăBt sie dem Abnehmer zur Ver
fUgung, erhebt aber fUr elen Gebrauch eine bestimmte Miet- oder Leih
gebuhr. Dies Verfahren wirel hăufig fUr einzelne Verbrauchsapparate, 
wie z. B. Beleuchtungskorper, Bugeleisen, Staubsauger, Dreschmo
toren u. a. m., eloch auch fur ganze Anlagen, angewenelet. 

Bcispiele: 
18 M iinche n. Durch die stădtischen Elektrizitătswerke konnen Einrichtungs

gegenstănde, wie einfache Beleuchtungskorper, Zăhlergrundplatten mit Siche
rungen, Biigeleisen und sonstige elektrische Hausgerăte an die Stromabnehmer 
zur Benutzung abgegeben werden. Die Benutzungsgebiihren werden durch die 
stădtisclien Elektrizitătswerke unter Beriicksichtigung eines angemessenen Be
trages fiir Verzinsung und Abschreibung festgesetzt. Die abgegebenen Gegen
stănde bleiben dauernd Eigentum der stădtischen Elektrizitătswerke. 

19 Frankfurt a. M. Mietsinstallationen werden auf Kosten der Stădtischen 
Elektrizitătswerke nur ausgefiihrt, wenn sie gleichzeitig von mindestens drei Woh
nungsinhabern eines Hauses beantragt werden. Die Installation muE fiir jede Woh
nung mindestens drei und darf hochstens sechs Stromentnahmestellen umfassen .... 
Die Benutzung der Mictsinstallationen wird dem .W ohnungsinhaber zum monat
lichen Mietpreise von 25 ~ fiir jede Stromentnahmestelle iiberlassen.... Die 
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auf Kosten der Betriebsdirektion hergestellten Hausleitungen nebst Zubehiir 
kiinnen jederzeit seitens des Grundstiickseigentiimers kăuflich zu einem zu ver
einbarenden Preise erworben werden. 

Dem Begriff der Miete entsprechend miiBte die Gebiihr dauernd 
bezahlt werden und ki5nnte in diesem FalIe unter Beriicksichtigung der 
Lebensdauer verhăltnismăBig niedrig angesetzt werden. Das aber 
schlieBt fiir die Elektrizitătswerke eine gewisse Gefahr in sich, da es 
kaum angăngig ist, die in Frage kommenden Hauseigentiimer oder 
Wohnungsmieter auf so 'lange Zeit zu verpflichten. Um diese Gefahr 
zu vermindern, sind die Betrăge fast alIgemein wesentlich hi5her an
gesetzt, so daB die Anlagen nach einer kiirzeren Reihe von Jahren ab
geschrieben sind. Die Betrăge werden dann nach dieser Zeit nicht mehr 
weiter erhoben. Damit trotzdem der Begriff des Mietgeschăftes auf
recht erhalten bleibt, gehen die Anlagen nicht in den Besitz der Ver
braucher iiber. 

Beispie120: 
Elektricitats - Lieferungs - Gesellschaft. Abnehmer, welche eine van 

dem Elektrizitatswerk eingerichtete Anlage bcnutzen wallen, sind verpfIiehtet. 
der Gesellschaft eine Micte zu entrichten. Diese Verpflichtung erlischt, sabald 
die Mifte ftir die betreffende Leitung zehn Jahre hindurch, gleichviel van wem, 
an das Elektrizitatswerk entrichtet ist. Der Abnehmer hat die Genehmigung 
des Hauseigentiimers beizubringen, daU dieser mit der Verlegung der Leitungen 
nebst Zubehiir innerhalb des Grundstiicks, sowie mit der etwa erforderlichen 
Wegnahme einverstanden ist, und darf ohne Erlaubnis des Elektrizitatswerkes 
die elektrische Eiririchtung wcder selbst benutzen, noch anderen die Benutzung 
derselben gestatten. Dagegen vcrpflichtet sich das Elektrizitatswerk dem Haus
eigentiimer gcgeniiber, die Einrichtung nieht zu entfernen, solange die :Miete fUr 
dieselbe piinktlich entrichtet wird. Die :Miete fUr die Hausinstallation betrăgt 
jahrlieh 

a) fUr die Leitung pro Brennstelle mit 1 Ausschalter J(, 2,-
b) " "" 2 Ausschaltern " 2,50 usw. 
Die H6he der Miete auf elektrische Leitungen fUr Kraftzwecke bleibt be

sonderer Vereinbarung vorbehalten. 

Bemerkenswert bei diesem Verfahren ist die Tatsache, daB fiir alIe 
Anlagen ohne Riicksicht auf die HerstelIungskosten ein gleicher Miets
satz erhoben wird, der selbstverstăndlich so berechnet sein muB, daB 
er den durchschnittlichen Anlagekosten und der Abschreibungsdauer 
entspricht. 

In besonders einfacher Weise lăBt sich diese InstalIationserleichte
rung in Verbindung mit Pausch!j,l- und Gebiihrentarifen einfiihren, bei 
denen die Installationsmiete dem Pauschal- oder Grundgebiihrensatz 
ohne weiteres hinzugerechnet wird: 

Beispie121: 

Elektricităts - Lieferungs - Gesellschaft. Auf Wunsch des Abnehmers 
erfolgt die Einrichtung der elektrischen Beleuchtungsanlage auf Kosten des 
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Werkes. Eine geringfiigige Miete ist in die Stromgebiihren eingerechnet. - Fiir 
jede der angeschlossenen Lampen sind folgende Pauschalgebiihren allmonatlich 
im voraus zu bezahlen: 

bei Lampen bis zu 16 NK 

" 25 " 
" 32 " 
" 50 " 

JH, 0,75 
" 1,05 
" 1,30 
" 1,65 

In diesen Gebiihren sind die Kosten des Stromes, der Installation in einfacher 
Ausfiihrung und einfache Beleuchtungskorper, jedoch ohne Lampen, eingeschlossen. 

Bei Abnehmern, die die Anlage auf eigene Kosten und gegen sofortige Be
rechnung ausfiihren lassen,' ermăBigen sich die Pauschalgebiihren um JH, 0,15 
pro Monat und Lampe. 

Die auf Kosten des Werkes ausgefiihrten Anlagen bleiben Eigentum des 
Elektrizitătswerkes. Der Verbraucher iibernimmt die Kosten der Unterhaltung 
und Reparaturen der Anlage und verpflichtet sich, dieselbe in Hohe des von dem 
Elektrizitătswerk angegebenen Betrages gegen Feuersgefahr zu versichern. 

Diese Mietsanlagen erfreuen sich einer gro13en Beliebtheit und 
haben nicht wenig dazu beigetragen, die Verwendung der Elektrizitat 
in Kreisen zu verbreiten, in denen sie ohne diese Erleichterungen kauin 
Fortschritte gemacht hatte. - Nun ist ·es aber, namentlich bei altein
gesessener und se13hafter Bev6lkerung nicht jedermanns Sache, auf 
seineni Grundstuck oder in seiner Wohnung eine Anlage zu haben, 
uber die er nicht frei verfugen kann. Sind die Mittel zur Einrichtung 
auf eigene Kosten nicht vorhanden, so bleibt in solchen Fallen noch 
ein weiterer Weg ubrig, namlich, die Anlage zwar auf Kosten des Elek
trizitatswerkes zu errichten, dieselbe aber dann durch Teilzahlungen 
allmahlich in den Besitz des Abnehmers ubergehen zu lassen. Als
dann liegt ein sogenanntes Abzahlungsgeschaft vor. Der Charakter 
dieses VeI"fahrens wird nicht geandert, wenn die Teilzahlungen aus 
bestimmten Griinden "Mietgebiihren" genannt werden. Dieses Ver
fahren ist vielfach bei der Einrichtung von Motorenanlagen im Klein
gewerbe iiblich geworden. 

B'eispiel22: 
Elektricităts - Lieferungs - Gesellschaft. Einzelnen Abnehmern werden 

auf Wunsch Elektromotoren mietweise iiberlassen, sofern der Abnehmer sich zu 
einer mindestens dreijăhrigen Mietsvertragsdauer verpflichtet. Die Uberlassung 
erfolgt zu den nachstehenden in monatlichen Raten zahlbaren Preisen: 

bis zur Stărke von 1/2 Pferdekraft JH, 75,- pro Jahr 

1 " 90,- " '" 
usw. 

Der Motor nebst Zubehor bleibt wăhrend der Zeit der mietweisen Uberlassung 
Eigentum des Elektrizitătswerkes; der Mieter ist jedoch berechtigt, den Motor 
nebst Zubeh6r jederzeit kăuflich zu erwerben, wenn er den Unterschied zwischen 
dem bei Auftragsbestătigung vereinbarten Anschaffungspreis zuziiglich 5% Zinsen 
vom Tage der mietweisen Uberlassung an und der bis zur Ubernahme gezahlten 
monatlichen Mietsraten in bar entrichtet. Der Motor nebst Zubehor geht ohne 
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weitcres in dcn Be~itz des Mieters iiber, Bobald die gezahlten Mietsraten zusammen
genommen die Hohe des dem Mieter genannten Anschaffungspreises zuziiglieh 
5% Zinsen fiir die 'Dauer der mietweisen Uberlassung erreicht haben. 

Auch fUr Lichtanlagen ist diese Art der Installationserleichterung, 
namentlich in neuerer Zeit, vielfach in Gebrauch gekommen. 
Bei s piele: 

23 Elektrizitatswerke des Kantons Ziirich. Die Elektrizitatswerke 
konncn den Bestellern auf Wunsch die Zahlung der Installationsreehnungen in 
monatliehcn oder vierteljahrliehen Raten bewilligen. Hierfiir gelten folgende 
Bestimmungen: 

Die erste Rate betragt 10% des Reehnungsbetrages und ist innerhalb 14 Tage 
naeh Zustellung der Reehnung zu entrichten, die folgenden Monatsraten betragen 
5% des Reehnungsbetrages. Zum Reehnungsbetrag werden fiir die Zeit von der 
Reehnunp;sstellung an bis zur Leistung der letzten Monatsrate fiir Zinsen und 
Spesen 31/ 2 % des Reehnungs betrages zugesehlagen. 

24 Ele ktrieitats- Lieferungs- Gesellsehaft. Das Elektrizitatswerk liefert 
Beleuehtungsanlagen auf Miete, und zwar mit und ohne Beleuehtungskiirper. 
Der Kaufpreis einer solchen Anlage wird entweder bei Bestellung oder naeh 
Fertigstellung festgestellt. Die monatliehen Raten betragen den 24. 'l'eil des 
Kaufpreises. Die Anlage bleibt solange Eigentum des Werkes, bis der Kaufpreis 
nebst 5% Zinsen durch die Summe der gezahlten Mietsraten getilgt ist. Naeh 
dieser Zeit geht die Anlage ohne weiteres in das Eigentum des Mieters iiber. 

In neuerer Zeit ist ein ăhnliches Verfahren auch fur die Einfuhrung 
yon Heiz- und Kochanlagen zur Anwendung gekommen. 
Beispiel25: 

Elektrieitats - Lieferungs - Gesellsehaft. Die Herstellung der AnIage 
und die Lieferung der Apparate erfolgt auf Kosten des Werkes. Der Abnehmer 
hat fiir Benutzung der AnIage und der Apparate die folgenden Gebiihren zu cnt
riehten: 

l. Fiir einen Sehnellkoeher ca. Il Inhalt 0,55 .u, pro Monat 
2. Koehtopf 

" 21/ 2 1 ." 0,75 " 1, 

2a.· " 3 1,00 " 
3. 

" 
eine Bratpfanne 1 0,80 

usw. 
Die Ubernahmepreise fiir die Apparate und Installation stellen sich wic folgt: 

Apparate Installation 

Fiir Pos. 1 auf J{" 13,- J{" 5,-
2 

" " 
22,-

" 
5,-

2a " 
30,-

" 
5,-

3 " 
25,-

" 
5,-

usw. 

Die Gebiihren werden monatlieh im voraus erhoben und ,ind so lange zu ent
riehten, bis die Ubernahmepreise gezahlt sind. Der Ubergang in den Besitz des 
Abnehmers erfolgt dann ohne weiteres. Die Apparate und die Anlage bleiben 
wahrend der Zeit der mietsweisen Uberlassung Eigentum des Werkes. Der Ab
nehmer ist nieht bereehtigt, dureh Verkauf, Verpfandung, Vermietung oder sonst
wie dariiber zu verfiigen und verpfliehtet sieh, die gelieferten Gegenstande saeh
gemaB zu behandeln, dauernd in sauberem, gebrauehsfahigem Zustande zu er
halten und fiir erforderlieh werdendeReparaturen aufzukommen. 

Siegel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aun. 6 
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.Ă.hnlich wie beim Pauschaltarif konnen auch beim Zăhlertarif die 
Teilzahlungen durch Erhohung des Strompreises erhoben werden. 
Diese Art der Erhebung ist jedoch weniger vorteilhaft, da dann ein 
bestimmter Mindeststromverbrauch festgesetzt werden muB, der von 
dem Abnehmer hăufig als drlickende Verpflichtung empfunden wird. 
Beispie126: 

Neuburg a. D. Das Elektrizitatswerk fiihrt in StraBen, die bereits mit 
Leitungen belegt sind, in jeder Wohnung, in der mindestens 3 Lampen angemeldet 
werden, die Installation bis zu 3 Lampen auf eigene Kosten aus. Der Abnehmer 
verpflichtet sich, mindestens auf die Dauer seines Mietvertrages seine Raumc 
ausschlieBlich elektrisch zu beleuchten und allmonatlich mindestens ~ 3,- an 
das Elektrizitatswerk zu entrichten. Fiir diesen Betrag kann der Abnehmer bis 
zu 60 Kwstd. im Jahre verbrauchen, jede Kilowattstunde dariiber hinaus wird 
mit 50 .0 (normaler Tarif) berechnet. Die dnei kostenlos fiir den Abnehmer in
stallierten Lampen bzw. das hierzu verwendete Material bleibt vor1aufig Eigen
turn des Werkes, jedoch geht nach sechsjahriger regelmaBiger Benutzung die 
Gesamtanlage in den Besitz des Abnehmers liber. 

Die bis jetzt besprochenen Arten der Teilzahlungen sind ohne wei
teres liberalI dort anzuwenden, wo das Elektrizitătswerk die InstalIa
tionen selbst ausflihrt oder aber sie Installateuren nach vorher genau 
vereinbarten Preisen libertrăgt. Letzteres ist aber nicht liberalI durch
flihrbar oder es erfordert eine genaue und kostspielige Prlifung. In sol
chem Falle ist es zweckmăBiger, nicht die Installation als solche auf 
Kosten des Werkes ausflihren zu lassen, sondern dem Abnehmer be
stimmte Betrăge zur Verfligung zu stelIen, die entweder an ihn selbst 
oder an den Installateur abgeflihrt werden. Freilich liegt dann die M6g
lichkeit vor, daB mit den gleichen aufgewendeten Summen weniger 
erreicht wird, als wenn die Installationskosten unmittelbar vom Werk 
bestritten werden, da im Falle der Beitragsleistung der Installateur 
als Geschăftsmann das natiirliche Bestreben haben muB, die Anlage 
des Abnehmers so zu gestalten, daB er selbst einen moglichst hohen 
Verdienst dabei findet. Andererseits hat dieses Verfahren den groBen 
Vorzug der Einfachheit, es enthebt das Werk einer langwierigen und 
kostspieligen Priifung und IăBt die oft recht schwierigen Verhandlungen 
mit den Installateuren vermeidlich erscheinen. 
Beispie127: 

Altona. Das Elektrizitatswerk iibernimmt auf Antrag die Kosten fUr den 
HausansehluB sowie eines Teiles der Installation, und zwar in der Weise, daB 
von ihm 

fUr die Steigeleitung fUr 1 Stoekwerk bis zu ~ 20,
" cine Stromentnahme;;,telle bis zu. . . . " 10,-

Steekdose bis zu ........ " 5,-
auf Grund eines genauen KOEtenansehlages eines bei dem Elektrizitatswerk zu
gelassenen Installateurs an den betreffenden Hausbesitzer gezahlt werden. Die 
Installation muB fUr jede Wohnung mindestens 3 und darf h6chstens 8 Strom
entnahmeEtellen un~fassen. .Kach endgliltiger Abnahme der Anlage wird die in 
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Frage kommende Summe an den betreffenden Hauswirt verIiehen; letzterer ist 
verpflichtet, die geliehene Summe in der Weise zu tilgen, daB er fiir jede Mark 
dieser Summe monatlich 2 ~ auf die Daucr von 5 Jahren zahlt. Das Elektrizităts
wcrk bleibt Eigentiimer der Anlage, bis die Kosten der Gesamtanlage gctiIgt sind. 

AuBer diesen drei genannten MaBnahmen der kostenlosen, miet
weisen und durch Abschlagszahlungen zu tiIgenden Einrichtungen sind 
von den Elektrizitătswerken noch andere angewendet worden, wenn 
sie sich von diesen einfachen Systemen einen groBeren Erfolg nicht 
versprochen haben. So z. B. sind vielfach mehrere der genannten Er
Ieichterungen gleichzeitig angewendet worden. Man kann z. B. einen 
Teil der Anlage kostenlos dem Abnehmer zur Verfiigung stellen und 
fiir die restlichen Kosten Abschlagszahlungen vorsehen. Am be
kanntesten von diesen Systemen ist das in StraBburg i. Els. an
gewendete, das viele Nachahmer gefunden hat. 

Beispiel28: 

StraBburg i. Els. In Wohnhăusern, die bereits an das StraBenIeitungsnetz 
des Elektrizitătswerkes angeschlossen sind, werden Lichtanlagen von 1-4 Lampen 
unter folgenden Bedingungen ausgefUhrt: 

1. Die InstaIIation fUr die erste Lampenlcitung ohne Beleuchtungski:irper 
erfoIgt kostenlos, wenn sich der BestcIIer verpflichtet, wăhrend 6 Jahre 
jiihrIich Strom im Betrage von J' 18,- zu vergiiten. 

2, .Fiir jede weiterhin installicrte Lampenleitung sind 25 ~ monatlich Bei
steuer auf 6 Jahre zu entrichten. 

Hierbei, wie bei sămtlichen bisher aufgezăhlten MaBnahmen fiir 
die Erleichterungen der Installation muB das Elektrizitătswerk zu
năchst die Kosten selbst aufbringen; bei groBeren Versorgungsgebieten 
und eifriger Werbetătigkeit handelt es sich hierbei oft um Summen, 
die einen betrachtlichen Bruchteil des Gesamt-Anlagekapitals aus": 
machen. Nicht jedes Werk ist in der Lage, iiber solche Summen zu 
verfiigen, namentlich in stădtischen Werken diirfte es oft Schwierig
keiten machen, die fiir die Geldbewilligung maBgebenden Stellen von 
der Notwendigkeit und Wichtigkeit der in Frage kommenden Aufwen
dungen zu iiberzeugen. Um das zu vermeiden, ist wiederholt ein an
deres Verfahren eingeschlagen worden. Man lăBt zwar den Abnehmer 
die Einrichtung beschaffen, liefert ihm aber so lange Strom umsonst, 
bis die Kosten der Einrichtung durch einen gleich hohen Betrag an 
Stromkosten ausgeglichen sind. Dieses Verfahren wurde zum ersten 
Male, und zwar mit gutem Erfolge in der Stadt Gotenburg einge
fiihrt und hat auch in Deutschland Nachahmung gefunden. 

Beispiel29: 

Elektrizitătswerk Schiesien. Das Elektrizitătswerk Sohlesien veroffent
lichte Anfang Oktober 1914 eine Bekanntmachung, derzufolge fUr alle Beleuch
tungsanlagen bis zu 15 Gliihlampen, die bis Ende Dezember 1914 zur Anmeldung 
gelangten, Strom kostenlos bis zum 1. Oktober 1915 geliefert werden solIte. 

6* 
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Der Vorteil einer solchen MaBnahme besteht vor allen Dingen darin, 
daB zwar dem Abnehmer eine bedeutende Ersparnis ermoglicht wird, 
daB aber das Elektrizitatswerk seibst in Wirklichkeit nicht die ganze 
Summe dieser Ersparnisse zu tragen hat, sondern nur die Selbstkosten 
der gelieferten elektrischen Arbeit. . 

Es ist aber ersichtIich, daB dieses System nur bei denjenigen Ab
nehmern Erfolg haben kann, bei denen genng Kapitai vorhanden ist, 
um die Kosten der Anlage zu bestreiten. Wo dies fehIt, wie z. B. viel
fach in Arbeiterkreisen, kann natiirlich eine solche MaBnahme den ge
wiinschten Erfolg nicht aufweisen. Andererseits ist nicht zu verkennen, 
daB bei einer sparsamen, im iibrigen aber leistungsfahigen Bevolke
rung durch die VerheiBung einer teilweise kostenlosen Stromlieferung 
eine groBere Zahl neuer Abnehmer gewonnen werden kann. 

Alle die genannten MaBnahmen sind, namentlich in neuerer Zeit, 
in nicht geringem Umfange zur Ausfiihrung gebracht worden, und es 
gibt kaum ein Werk, das nicht von dem gewiinschten Erfolg zu be
richten hatte. Welche der besprochenen Methoden hierbei angewendet 
wird, hangt von der Art des Stromversorgungsgebietes, von dem Cha
rakter der Bevolkerung, von der Hohe der zur Verfiigung gestelIten 
Mittel, und vor alIem von einer entsprechenden Werbetatigkeit ab. 
Man hute sich vor gedankenloser Ubertragung eines unter bestimmten 
VerhaItnissen gut gewahiten und erfolgreichen Systems auf beliebige 
andere VerhaItnisse, da die Erfahrung gezeigt hat, daB trotz der glei
chen Absicht, dieallen diesen MaBnahmen zugrunde liegt, nicht iiberall 
der gleiche Erfolg erzielt wird. Es ist z. B. oben angedeutet worden, 
daB das Gotenburger System namentlich in armeren Gegenden un
moglich zu einem Erfolg fuhren kann, wie andererseits in wohlhaben
deren Platzen die EinHihrung von Miets- oder Abzahlungsanlagen mit 
geringen Jahresgebuhren eine uberflussige MaBregel darstelIt. Was 
die Hohe der Miets- oder TeiIzahlungen anbelangt, so hat man sich 
hier wiederum nach dem Charakter und dem W ohlstand der Bevolke
rung zu richten. Bei hoch bemessenen Gebuhren ist zwar das Wagnis 
des Unternehmers ein geringeres, der Kreis der in Frage kommenden 
Abnehmer wird aber naturgemaB um so groBer sein, je niedriger die 
Mietsraten bemessen şind. Andererseits darf damit nicht zu weit ge
gangen werden, weil man sich sonst leicht zahlungsunfăhige und ge
wissenlose Abnehmer schafft, die bei geringen Konjunkturschwankun
gen das Elektrizitatswerk schwer schădigen konnen. Infolgedessen sind 
auch bei allen diesen MaBnahmen gewisse VorsichtsmaBregeln am Platze, 
wenn man auch nie vergessen darf, daB sie eine Erleichterung des Strom
bezuges herbeifiihren solIen, daB sie also dem Abnehmer so wenig Aus
lagen wie moglich machen diirfen. Immerhin solIte sich das Werk unter 
allen Umstanden das Eigentum bis zur volIstandigen Tilgung der An-
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lagen vorbehalten, es muB ferner den Abnehmer zur Instandhaltung 
und zur Feuerversicherung verpflichten, weiterhin veriangen, daB ihm 
von allen Eigentumsverănderungen der in Frage kommenden Răume 
Kenntnis gegeben wird, daB eine gewisse Mindestverpflichtung hin
sichtiich der H6he oder wenigstens der Zeit der Stromentna.hme vor
gesehen wird, und daB endlich, wenn irgend m6glich, der Hausbesitzer 
eine bestimmte Gewăhr fur Einnahmeausfălle ubernimmt. 

In Anbetracht der au13erordentlichen Vorteile, die die Verwendung 
der elektrischen Arbeit, namentlich in gewerblichen Betrieben, mit sich 
bringt, hat man auch versucht, staatliche K6rperschaften zur Mithilfe 
bei der Einfuhrung von Erleichterungen der Einrichtungen zu ge
winnen. So hat z. B. die săchsische Regierung Vorsorge getroffen, um 
das dortige Kleingewerbe zu unterstutzen. Es pesteht in Sachsen eine 
staatliche Stiftung, aus der an Gemeinden und gewerbliche Genossen
schaften zur F6rderung des Handwerks und des Kieingewerbes Dar
Iehen zur Anschaffung von Antriebs- und Arbeitsmaschinen, und zwar 
ausschlie13lich im Kleingewerbe gewăhrt werden k6nnen. Der zu unter
stutzende Handwerker erhălt das Darlehen von der Gemeinde, 
-die sich als Selbstschuldnerin zur Verzinsung und Ruckzahlung des 
DarIehns verpflichten mu13. Das Darlehn selbst ist in 10 Jahren 
zu tilgen und jăhrlich, mit Ausnahme des ersten Jahres, mit 2% zu 
verzmsen. 

In ăhnlicher Weise hat sich z. B. auch das Gewerbef6rderungs
Institut der Handels- und Gewerbekammer fur Osterr.-Schlesien die 
Erleichterung bei der Beschaffung von elektrischen Einrichtungen fur 
Kleinhandwerker zur Aufgabe gemacht. 

c. Die Ausfiihrung der Werbetătigkeit. 
Bereits bei der Besprechung der Werbemittel ist vereinzeit darauf 

hingewiesen worden, in welcher Art sie anzuwenden sind; es handelt 
sich jetzt noch darum, festzustellen, wie eine planmă13ige Werbetătig
keit von ihnen im ganzen zur Erreichung ihrer Ziele Gebrauch macht. 
Hierbei unterscheidet sich nur die Werbetătigkeit zum Anschlu13 neuer 
Ortschaften einigerma13en in der Wahi der Mittel und der Reihenfolge 
ihrer Anwendung von derjenigen zur Gewinnung neuer Abnehmer und 
zur Verbreiterung und Vertiefung bestehender Absatzgebiete. 

1. Die Werbetiitigkeit beim Anschlull neuer Ortschaften. 

Bei der Vergr613erung des 6rtlichen Versorgungsgebietes bedad es 
in erster Linie MaBnahmen, die geeignet sind, die Bekanntschaft der 
Allgemeinheit mit den Wirkungen und Vorteilen der elektrischen Arbeit 
zu vermitteln. Erschwert wird diese Aufgabe vielfach dadurch, daB 
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die Offentlichkeit gleichzeitig iiber die wirtschaftliche und rechtliche 
Form der Unternehmung, iiber den Inhalt der abzuschlie13enden Ver
trăge oft in hohem Ma13e in Anspruch genommen ist. Dennoch darf sich 
hierdurch die Werbetătigkeit nicht in den Hintergrund drăngen lassen, 
wenn sie ~ich auch, solange die Form der Elektrizitătsversorgung noch 
nicht entschieden ist, auf Hinweise allgemeiner Art beschrănken mu13. 
Hierher gehoren kurze Notizen und belehrende Aufsătze in den Tages
zeitungen iiber das Wesen und den Nutzen der elektrischen Arbeit, 
iiber Ergebnisse der Elektrizitătswirtschaft in anderen ăhnlichen Orten, 
iiber den Umfang und die Art der Elektrizitătsversorgung. Die so er
weckte Aufmerksamkeit mu13 nun wach gehalten und vertieft werden 
und hierzu ist zunăchst der V ortrag am geeignetsten, und zwar wenn 
irgend moglich mit Lichtbildern, Films und Vorfiihrungen ausgestattet. 
Vortrăge dieser Art werden sich in der Hauptsache nur mit allgemeinen, 
die Elektrizitătsversorgung betreffenden Fragen befassen, daneben 
aber auch Nutzanwendungen auf die ortlichen Verhăltnisse, insbeson
dere die der Zuhorerschaft anfiihren, auch die Kosten der Einrichtung 
und des Verbrauchs in zahlreichen Einzelbeispielen erlăutern miissen. 
Um alle hierbei bestehenden Zweifel und Unklarheiten nach Moglich
keit auszuschalten, soU den Zuhorern nach dem Vortrage Gelegenheit 
gegeben werden, in freier Aussprache aUe ihre Bedenken und Wiinsche 
vorzubringen. Ist die Versorgung des gerade in Frage stehenden Ortes 
beschlossene Sache, so ist die Eroffnung einer Geschăftsstelle năchstes Er
fordernis; wenn sich dies in kleineren Orten nicht lohnt, kann fiir mehrere 
gemeinsam eine GeschăftssteUe errichtet werden, oder es geniigt auch, 
einen riihrigen und geschăftstiichtigen Einwohner, der das Vertrauen 
seiner Mitbiirger genieBt, entsprechend zu unterrichten und mit der 
Wahrnehmung der Interessen des Werkes zu betrauen. Die Lage, Ar
beitszeit der Geschăftsstelle usw. wird in zweckmăBiger Weise wieder
hoIt in den Zeitungen, gegebenenfalls auch durch Plakate oder Rund
schreiben, bekanntgegeben, ebenso sind die Stromlieferungsbedingun
gen und Preise zunăchst in den Tagesblăttern zu veroffentlichen und 
zu erlăutern. Sodann beginnt die Einzelbearbeitung der in Aussicht 
genommenen Verbraucher, und zwar etwa in der Form, daB je nach 
Verbrauchsgruppen mit verschiedener beruflicher oder wirtschaftlicher 
Grundlage verschiedene Werbeschreiben verfaBt und verschickt wer
den. Die Trennung nach Berufszweigen, nach der Art der Verwendung 
elektrischer Arbeit ist erforderlich, weil sonst in dem Inhalt des Werbe
schreibens zuviel zusammengedrăngt werden miiBte. Im allgemeinen 
geniigt es, etwa folgende Verbrauchsgruppen zu unterscheiden: GroBere 
Wohnungen, Kleinwohnungen, Ladengeschăfte, Gastwirtschaften, Ărzte, 
Handwerker, Fabriken, Landwirte; je nach Umfang und Art kann die 
Zahl der Gruppen vermindert oder vermehrt werden. Wohl gibt es in 
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jedem Ort ·eine groBere Anzahl von Einwohnern, die schon auf die ge
schilderte Werbetătigkeit hin oder gar ohne eine solche, sich zum An
schlusse melden; die Mehrzahl der Abnehmer aber muB durch person
liche Bearbeitung gewonnen werden. Deshalb hat schon wăhrend oder 
gleich nach Versendung der Werbeschreiben die personliche Werbetătig
keit einzusetzen, die durch die 4nlage der Kartensammlung vorbereitet 
ist (s. S. 55f.). 

Von ganz besonderer Bedeutung ist die Frage, ob sich die Werbe
tătigkeit von seiten des Elektrizitătswerkes lediglich auf die Verwen
dung der elektrischen Arbeit, oder auch auf die HerstelIung der hierzu 
notigen Einrichtungen erstrecken solI (L 129, 134-140). Wăhrend 

die Werke selbst vielfach der Meinung sind, daB die Ausfuhrung der 
Hausanlagen zu ihrem Geschăftsbereich gehore und nicht aufgegeben 
werden durle, bekămpfen die Installateure, namentlich bei Werken 
in offentlicher Verwaltung, diese Tătigkeit der Werke auf das heftigstc 
und haben auch in einzelnen Fii-llen die gănzliche Einstellung durch
gesetzt (L. 136). Das Verlangen der Installateure wird hauptsăchlich 
damit begrundet, daB die Elektrizitătswerke offentliche Unterneh
mungen seien und mit ihnen, als Steuerzahler, in ihrem Gewerbc
betrieb nicht in Wettbewerb treten durften. Allein, dieser Standpunkt 
ist ungerechtfertigt, da er dem Grundsatz der Gewerbefreiheit wider
spricht, ganz abgesehen davon, daB die Elektrizitătswerke mit delll 
einzelnen Installateur zwar in Wettbewerb treten, ursprunglich aber 
dem ganzen Gewerbe Arbeitsgelegenheit geschaffen und seine Lebens
bedingungen ganz wesentlich verbessert haben. Mit der gleichen Be
rechtigung konnten z. B. die Petroleum-, Kohlen-, Benzinverkăufer, die 
Lokomobil- und Gasmotorenverkăufer u. a. m. die Einstellung des Ver
kaufs elektrischer Arbeit uberhaupt verlangen. Es sprechen uberdies 
eine groBe Anzahl ZweckmăBigkeitsgrunde HiT die Beibehaltung der 
Installationstătigkeit der Elektrizitătswerke. Letztere haben als wirt
schaftliche Unternehmungen in erster Linie die Aufgabe, den Absatz 
elektrischer Arbeit zu fardern, und hierzu ist es erforderlich, daB die 
Werke soweit als moglich alle Arbeiten in ihren Tătigkeitsbereich ziehen, 
die mit dem Verbrauch elektrischer Arbeit verknupft sind. Die Einrich
tungen in den Hăusern und gewerblichen Stătten sind aber ebenso 
Bestandteile der Elektrizitătsversorgung, wie die Kraftwerke und 
StraBenleitungen und an ihrer zweckmăBigen Ausfuhrung und Unter
haltung haben năchst dem Abnehmer die Elektrizitătswerke selbst das 
gri:iBte Interesse. Sie mussen, wenn anders sie ihrer wirtschaftlichen 
Aufgabe maglichster Verbreitung der elektrischen Arbeit gerecht wer
den wollen, dauernd in engstem Zusammenhang mit den Verbrauchern 
bleiben, und dies kann, abgesehen von zufălligen Nachrichten, von Mit
teilungen der Zăhlerableser, Kassenboten, Prufungsbeamten u. a. lll. 



88 Die Beeinflussung der Nachfrage durch Werbetătigkeit. 

in der wirksamsten Weise durch die Ausfuhrung der Anlagen und den 
Verkauf von Gebrauchsapparaten geschehen. Beim Elektrizitătswerk 
mussen alle MaBnahmen, auch die Handhabung der Installations- und 
Verkaufstătigkeit, nur das eine ZieI eines măglichst wirtschaftlichen, 
umfangreichen und gesicherten Stromabsatzes haben; es gibt aber 
zahlreiche FălIe, wo dieses ZieI mit den Interessen des Installateurs nicht 
ubereinstimmt, wo er als Geschăftsmann seine Interessen iiber diedes 
Werkes stellen muB. So z. B. wird der Installateur bei ausgedehnten 
Dberlandzentralen in abgelegenen kleinen Orten Ausbesserungen und 
N acharbeiten nur selten iibernehmen wolIen; bei nicht genugend rascher 
und sachgemăBer Abhilfe wird der Abnehmer die Unzufriedenheit hier
iiber leicht auf den Gebrauch der elektrischen Arbeit iiberhaupt iiber
tragen und das Werk miiBte, um dies zu verhindern, solche unlohnenden 
Arbeiten mit sehr hohen Kosten iibernehmen, wenn es nicht schon iiber 
eine entsprechend ausgebaute I~stallationsabteiiung verfiigt. Gleich
zeitig kann es diese, wenigstens zum Teil, zur Dberwachung und Unter
haltung der Leitungsnetze heranziehen, so daB die Angliederung der 
InstalIationstătigkeit schon vom Standpunkt der gunstigsten Krăfte
ausnutzung und Arbeitsteilung geboten ist. - Diese Erwăgungen 
schlieBen es nicht aus, daB in besonderen FălIen dort, wo ein leist~ngs
făhiger und riihriger Installateurstand vorhanden ist, von der Aus
fiihrung von Hausanlagen und dem Verkauf von Verbrauchsapparaten 
abgesehen werden kann; in der Regel wird jedoch die Ausfuhrung 
solcher Arbeiten von seiten des Werkes beizubehalten sein. Ebenso 
verfehlt wie <;lie văllige Aufgabe der Installationstătigkeit sind aber anch 
MaBnahmen, die etwa eine Erschwernis oder gar Ausschaltung fremder 
Installationstătigkeit zur Folge haben kănnen. Gerade im Interesse 
einer eindringlichen Werbetătigkeit muB jedem Unternehmen die Mit
arbeit leistungsfăhiger und geschăftstiichtiger Installateure erwiinscht 
sein und es niitzt sich nur selbst, wenn es ihre Tătigkeit nach Măglich
keit unterstiitzt und namentlich auch nnnutze Preisunterbietungen 
vermeidet. 

2. Die Werbetătigkeit zur Gewinnung neuer Abnehmer. 

Eine schroffe Trennung der Werbearbeit zum AnschluB neuer Ort
schaften und zur Gewinnung neuer Abnehmer ist bei der Natur der 
Sache nicht durchfiihrbar, die eilIe muB zur anderen iiberleiten. Sie 
unterscheiden sich weniger durch die Auswahl der Mittel als vielmehr 
durch den Grad der Eindringlichkeit, mit dem die Werbemittel zur Ge
winnung von neuen Abnehmern angewendet werden miissen. Das Wesent
liche dieser Werbetătigkeit ist die stete Wiederholung der Anregungen, 
die immer wieder an den einzelnen, dem die Werbearbeit gilt, heran
treten miissen. Seine Aufmerksamkeit muB bald durch ein' Plakat, 
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durch eine Anzeige, ein Flugblatt, eine Broschlire, ein Geschenk, einen 
Werbebesuch u. a. m. immer wieder in mehr oder weniger eindring
licher Weise auf die Verwendung der elektrischen Arbeit hingewiesen 
werden. Natlirlich darf dies nicht planlos geschehen, sondern so, daB 
eine gewisse Steigerung in der Eindringlichkeit der Werbung eintritt, 
auch muB der Zeitpunkt jeder einzelnen Anregung wohl erwogen sein. 
Es ist deshalb zweckmăBig, zu Beginn jeden Geschăftsjahres einen 
moglichst genauen Plan liber die beabsichtigte Werbetătigkeit aufzu
stellen, der etwa den Zeitpunkt, den Gegenstand, die Mittel und die 
voraussichtlichen Kosten der Werbetătigkeit enthalten muB und wie 
folgendes Beispiel ausgestaltet sein kann. 

PJan fur die Werbetătigkeit im Jahre ... 

Monat Gegenstand und Mittel der in den den Strom- !iche Kosten I 
Monatsanzeige I Aufdruck auf I Voraussicht-

Werbetiitigkeit Zeitungen rechnungen .1{ 

---I--~------ ------ -I~~~-~~~ 
Erneuerung laufender Ab- i Wărme- I Januar. 

sehliisse liber zeitungs-II kissen und I ZimmerOfen i 
anzeigen, Postschalter- Fu Bwărmer I 

reklame. I I 
'Werbeschreiben an die II 

Hausbesitzer liber Trep-
penbeleuchtung (versen-I 
dung dureh die Post). 

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

Aufsatz in den Tageszei- l' 

tungen liber die Entwiek-
lung des Unternehmens, Elektr. Năh- II HeiBluft-
Hinweis auf besondere masehine dusehe 

_______ J_ ~~!~::~;!b~~r Licht- und I 

360 

Februar 

20 

lVIărz . '1 Flugblatt: Elekt:~sehe zim-I 1 I 
merofen als Ubergangs- T W 

I 
heizung (Bessere Woh- II ee-:. h as- Staubsauger l' 

nungen; Vertcilung durch ser oe er 
Boten). 

35 

April . . Vortrag liber elektrische I -----------
1 

Elektr. NăhHeiz-, Koch- und Haus- Staubsauger 
haltungsa ppara te. 

Ausgabe von Stundenplă
nen mit Aufdruck an die 
Schulkinder. 

Mai. . .1 Werbeschreiben: Der Som-I 
mer ist die beste Zeit zur 

maschine 
150 

40 

Einrichtung l'lektrischer Ventilatoren Biigeleisen 60 
Beleuchtung. 
(Versand durch die Post.) 
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I Monatsanzeige Aufdruck auf I VorallBsicht-

l
in den den Strom- !iche Kosten 

Zeitungen rechnllngen J(. 

'==========+==========+========= 

Monat 
I Gegenstand und Mittel der i _____ werb~ă~gkeit_ 

j~i.-.-~A~~f;::~e~E~te !u~~pt;~~~ 1, 1 
Koch-

weise Abgabe von Biigel- Ventilatoren apparate 
eisen. (Verteilung durch 
die Zahlerableser.) I 

80 

Juli ~---:- .1
1 

Flugblatt lib~r-V~tilator~~ I Biigeleisen -- -i~~h-- ---II --10-8---
(Zeitungsbeilage). apparate 

aus a - 60 
August .i. Vers~~dung de;BrOS~hiire-II------ -H -~h 1--1----

i "Die Elektrizitat im Haus- Beleuchtung i 1 

I halt". ____ -+ _____ +_t_u_ng_s_m...,o;:-t_o_r+-__ -'--_ 

September! Plakat fiir elektrische Be- Haushal- Treppt!n- I 
leuchtung. tungsmotor beleuchtung 

Bekanntgabe der Installa-
i tionserleichterungen. I 

i Kirchenheizung (Versen- I 
dung von Empfehlungs-: 

! 

140 

5 

: schreiben). I 

-----~ -------~----------T_-------+--------
. : Anzeige einer AusstelIung i ! 

im November. Zimmerăfen I Tee- u. Was- : 
! serkocher : 

Oktober 

________ ;_K __ irc~~_nheizung (Besuche)·...LI ___________ I 
November: Ausstellung von Koch-, Elektrische i , . I 

I Heiz- und Haushaltungs- i Apparate als I Chnstbaum- I 

1 apparaten. . Weihnachts- ; beleuchtung I 

1, Flugblatt iiber Christbaum- geschenke 

I 

beleuchtung (Zeitungsbei
lage). 

Dezember Empfehlung von Heiz- und I 

Kochapparaten als Weih-I Christbaum
nachtsgeschenke durch i heleuchtung 
Werbeschreiben. 

Ausgabe von Wandkalen-' 
dern. 

. I 

i Warmekissen I 
1 und :1 

I FuJ3warmer 
i 

30 

500 

108 

35 

150 

Insgesamt 1881 

Dieser Plan kann gleichzeitig fur die personliche Werbearbeit, 
z. B. fur die Bearbeitung bestimmter Verbrauchsgruppen, 4lihalts
punkte geben, im allgemeinen jedoch muB der Werber seine Arbeit in 
anderer Weise verteilen; damit er hierbei einigermaBen planmăBig vor
geht, kann er sich mit besonderem Vorteil der fruher beschriebenen 
Kartensammlung (s. S. 55) bedienen, die gleichzeitig fur die Be
triebsleitung zur Dberwachung der Werbearbeit dient. Eine solche 
Dberwachllng ist erforderlich, nicht nur um eine Hochstleistung der 



Die Werbetătigkeit zur Gewinnung neuer Abnehmer. 91 

Werber zu erzielen, sondern auch um stets uber die Schwierigkeiten und 
Hindeinisse der Werbearbeit unterrichtet zu seIn und mit entsprechen
·den MaBnahmen eingreifen zu konnen. Der Wetber erhălt die Karten 
der zu bearbeitenden Haushaltungen oder Betriebe fur den Tag oder 
bei groBeren Gebieten fur die Woche und schickt die Karten mit ent
sprechenden Vermerken a11~bendlich an die Ausgabeste11e zuruck. 
Fa11s erforderlich, oder wo eine Kartensammlung nicht vorhanden ist, 
sind kurze Mitteilungen mit knappen und klaren Angaben einzusenden; 
langatmige Berichte sind zu vermeiden, da die hierfur anfgewendete 
Zeit in anderer Weise besser nutzbar gemacht werden kann. Die Kar
tensammlung muB als Grundlage fur die Werbetătigkeit stets ergănzt 
werden; hierzu mussen z. B. a11e Wohnungsverănderungen, Neubauten 
usw. vermerkt werden. Die hierfur notwendigen Unterlagen werden 
am besten durch stăndige Fuhlungnahme mit den Baumeistern, Ver
mietungsbureaus, durch die Beachtung der Mietgesuche und -angebote 
m den Zeitungen beschafft. 

In groBeren Gebieten, wo mehrere Werber tătig sind, lasse man sie 
in bestimmten Zwischenrăumen zusammenkommen, um die gesam
melten Erfahrungen auszutauschen und zu besprechen. Hierbei werden 
z. B. auch Klagen uber fehlerhafte Anlagen und Apparate auftauchen; 
diese sind an die richtigen Ste11en weiterzuleiten. Es gehort zu einer 
zielbewuBten Werbetătigkeit, a11e derartigen Erfahrungen bis zu den 
Herste11ern gelangen zu lassen, wie uberhaupt eine moglichst enge Fuh
lungnahme zwischen dem Werk und den Verfertigern elektrischer 
Apparate und Einrichtungen notwendig ist. Daher sol1 man auch den 
Werbern von Zeit zu Zeit Gelegenheit geben, die Fabrikationsstătten 
"Selbst aufzusuchen und in unmittelbaren Meinungsaustausch mit dem 
Hersteller zu treten. Bei der Werbearbeit in kleingewerblichen Be
trieben, wo neben den elektrischen Apparaten noch Arbeitsmaschinen 
verschiedener Art gebraucht werden, kann man sogar noch einen Schritt 
weitergehen und die Hersteller solcher Arbeitsmaschinen unmittelbar 
zur Werbearbeit mit heranziehen. Dies ist schon aus dem Grunde ge
boten, weil es sich in solchen Betrieben zuweilen erforderlich macht, 
eine Anlage zunăchst probeweise zur Verfugung zu stellen. Freilich 
muB hierbei, um unnotige Kosten zu vermeiden, mit der notigen Vor
sicht vorgegangen werden, doch wird der erfahrene Werber meist un
terscheiden konnen, ob es sich nur um Neugierde oder um ernsthaftes 
Interesse eines zahlungsfăhigen Unternehmers handelt. 

Neben der Gewinnung neuor Verbraucher und Absatzgebiete wird 
€ine zielbewuBte Werbetătigkeit auch die angeschlossenen Abnehmer 
nicht vernachlăssigen; der Abnehmer empfindet dies als eine gewisse 
Fursorge, ganz abgesehen davon, daB die von ihm gewonnenen Er
fahrungen fur die weitere Werbetătigkeit von Wert sind. In manchell 
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Fa11en empfiehlt es sich hierbei, die Ausste11ung von Empfehlungs
schreiben zu erbitten, ăie dann an anderen Ste11en nutzbar gemacht 
werden konnen. Die Beobachtung der Abnehmer sol1 sich sogal' nicht, 
bloB auf ihre Erfahrungen, sondern auch auf die Holle ihres Verbrauches 
erstrecken; hierzu sind die Ableser und Abrechnungsbeamten mit 
heranzuziehen. Gar oft kann auf diesem Wege ein zu niedriger oder zu 
hoher Verbrauch festgeste11t werden, was beides zu verhindern im In
teresse des Werkes liegt. Letzteres kann z. B. durch ungiinstige Licht
verteilung und Lampen, oder unzweckmaBige Verbrauchsapparate ver
ursacht sein; der Abnehmer gewinnt Vertrauen, wenn er hierauf auf
merksam gemacht wird. Ein zu geringer Verbrauch, namentlich in 
Lichtanlagen, weist haufig auf gleichzeitige Verwendung anderer Licht
que11en, besonders von Petroleum, hin; es bedarf in solchen Fa11en meist 
nur geringer Werbearbeit, um den Abnehmer von der geringen Wirt
schaftlichkeit eines solchen Verfahrens zu iiberzeugen. 

Zur Ausfiihrung der Werbearbeit sind auch a11e MaBnahmen zu 
rechnen, die zwar nicht unmittelbar zum Verbrauch elektrischer Arbeit 
fiihren, die Werbearbeit aber spaterhin zu erleichtern geeignet sind. 
Hierzu gehort es, das Interesse und Verstandnis derJugend fiir den 
Verbrauch elektrischer Arbeit zu erwecken. Von besonderer Wichtigkeit 
ist ferner, die Bauunternehmer und Architekten zu veranlassen, daB 
sie bei Neu- und Umbauten die Anlage elektrischer Einrichtungen vor
sehen und erleichtern; hierzu ist es erforderlich, diesen Kreisen nicht 
bloB die Dberzeugung von den Vorteilen der Verwendung elektrischer 
Arbeit beizubringen, sondern anch sie in technischer Hinsicht zweck
entsprechend zn beraten, ihnen von Nenerungen Kenntnis zu geben 
n. a. m. In ahnlicher Weise konnen auch Behorden und Berufsgenossen
schaften auf die J;'euersicherheit nnd Gefahrenverhiitung durch die An
wendnng elektrischer Arbeit an Hand statistischer Aufstellungen hin
gewiesen werden. 

Die Zeit, in der die Elektrizitatswerke - wenigstens die deutschen
eine eindringliche Werbetatigkeit betreiben, ist yerhaltnismaBigkurz; 
es sind kaum einige Jahre her, daB die privaten Unternehmungen in 
dieser Hinsicht nach amerikanischen Vorbildern vorangingen, daB dann 
die Griindung der Geschaftsstelle fiir Elektrizitatsverwertnng erfolgte, 
die die Werke in ihren Werbebestrebungen ermunterte und unter
stiitzte. Aber die kurze Zeit hat geniigt, nm zn zeigen, daB die Aus
breitung der elektrischen Arbeit auf diesem Wege erheblich gefordert 
wenlen kann. Freilich muB hierbei beriicksichtigt werden, einmal, daB 
eine beharrlich dnrchgefiihrte Werbearbeit betrachtliche Kosten verur
sacht, nnd daB der Erfolg sich selten sofort beim Anfnehmen der Werbe
tătigkeit, sondern, je nach dem Charakter der BevOlkerung, oft recht 
vieI spater zeigt. Was die Kosten anbelangt, so lassen sich allgemein 
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zutreffende Angaben nicht machen, da die Werbetătigkeit nach Art und 
Umfang bei den einzelnen Werken zu sehr verschieden ist. Immerhin 
kann zu einem ungefăhren Kosteniiberschlag auf Grund der Erfahrung 
zahlreicher Werke angenommen werden, daB mit einem jăhrlichen Be
trag von Jfo 0,10 (bei kleineren Werken) bis Jfo 0,03 (bei groBen Unter
nehmungen) pro Einwohner des Versorgungsgebietes eine Erfolg ver
sprechende Werbetătigkeit entfaltet werden kann; in diesen Zahlen 
sind die Ausgaben fiir die Gehălter und Gewinnanteile der Werber 
nicht enthalten, ebenso nicht diejenigen Summen, die zur Beseitigung 
wirtschaftlicher Hemmnisse aufgewendet sind, schlieBlich nicht die 
Aufwendungen fiir einen Verkaufsraum, dessen Unkosten meist aus 
dem Verkauf der Apparate gedeckt werden konnen. Wo es sich um die 
erstmalige Einfiihrung der Werbearbeit, namentlich in kleineren Wer
ken, handelt, empfiehlt es sich, zunăchst geringere Summen aufzu
wenden und den Erfolg abzuwarten; diesen einwandfrei nachzuweisen 
ist nicht immer ohne weiteres moglich, da auf das Endergebnis, auf das 
es schlieBlich ankommt, noch eine groBe Anzahl anderer Umstănde, 
wie z. B. die allgemeine Wirtschaftslage, einwirken. Wenn die Werbe
tătigkeit sich auf die Verbreitung einzelner Apparate und Anwendungs
gebiete beschrănkt, wird zwar in den meisten Făllen der Erfolg zahlen
măBig erwiesen werden konnen; dabei darf aber nicht auBer acht ge
lassen werden, daB auch bei solch beschrănkter Werbetătigkeit die 
Wirkung sich nicht ausschlieBlich bei dem besonderen Gegen~tand der 
Werbetătigkeit zeigt, sondern hăufig, wenn auch nicht unmittelbar 
nachweisbar, sich allgemeiner ăuBert. Der Erfolg der gesamten Werbe
tătigkeit muB sich schlieBlich in der Steigerung des Gesamtverbrauchs 
oder desjenigen einzelner Abnehmergruppen zeigen und kann dann 
durch Vergleich mit den Ergebnissen friiherer Jahre oder anderer Werke 
nachgewiesen werden; dort, wo die Ausfiihrung der Hausanlagen und 
der Verkauf von Apparaten durch das Werk stattfindet, ist natiirlich 
auch der hierdurch sich ergebende Umsatz ein MaBstab des Erfolges. 



Zweiter Teil. 

Das Angebot elektrischer Arbeit,l) 
In der Einleitung wurde erwăhnt, daB sich die Preisbildung beim 

Vcrkaufe elekirischer Arbeit allzu einseitig auf die Verhăltnisse der Er
zeugung stiitzt. Diese Tatsache tritt in Gegensatz zu Erscheinungen 
auf anderen Gebieten, die sich hinsichtlich der Preisbildung mit den 
Elektrizitătswerken vergleichen lassen. Man sieht hier bei der Preis
bildung in den meisten Făllen den Wertschătzungen der Kăufer einen 
bedeutenden EinfluB eingerăumt, obwohl doch die natiirliche Absicht 
des Verkăufers darauf gerichtet ist, seinen eigenen Vorteil allein zu wahren. 
Namentlich bei der Preisbildung der Verkehrseinrichtungen, insbeson
dere der Post und der Eisenbahnen, ist weitgehende Riicksicht auf dic 
\Vertschătzung derer genommen, die ihrer Leistungen bediirfen. Geht 
man aber in der Geschichte der Tarifbildung der Bahnen einige Jahr
zehnte zuriick, so findet man ganz ăhnliche Verhăltnisse, wie sie heute 
noch bei den Elektrizitătswerken bestehen; d. h. man nimmt auch dort 
wahr, daB die Preise ausschlieBlich auf die Interessen der Unternehmer 
zugeschnitten waren. 

Offenbar hat man es hier mit einer allgemeinen Erscheinung zu tun. 
Sie erklărt sich dadurch, daB auf diesen Gebieten zuerst eine Nachfrage 
nach den betreffenden Leistungen nicht vorhanden war, so daB die 
Unternehmer ihre Ware zunăchst ohne Nachfrage anbieten muBten. 
Infolgedessen konnten sie bei der Preisbildung nur Riicksicht auf die 
Erzeugung nehmen, und erst nach und nach konnte sich in dem MaBe, 
wie die Nachfrage wuchs, ein EinfluB der Wertschătzung der Kăufer 
geltend machen .. Letztere tritt also gewissermaBen als eine Kompo
nente zu den iibrigen durch die Erzeugung bestimmten hinzu, und die 
Summe aller dieser ergibt als Resultante den Preis. 

Nachdem im vorausgehenden die Umstănde, welche die Nachfrage 
beeinflussen, erortert worden sind, werden nunmehr alle Erscheinungen, 
die auf das Angebot bestimmend einwirken, einer genauen Betrachtung 
unterworfen. Sie finden ebenso wie bei der Nachfrage ihren zusammen
fassenden Ausdruck in der "Wertschătzung", die der Erzeuger der 
elektrischen Arbeit beilegt. Wăhrend aber bei der Nachfrage diese Wert
schătzung bedingt ist durch die Art der Bediirfnisse und durch den 

1) Bei der Beurteilung der nachfolgenden Preis- und Kostenangaben ist zu 
berlicksichtigen, daB es sich liberali um die VerhaItnisse vor dem Kriege handelt; 
in welcher Weise sich die Preisgestaltung nach dem Kriege entwickeln wird, .ist 
noch nicht abzusehen. AHer Wahrscheinlichkeit nach ist mit einer dauernden, 
wesentlichen Erhohung aHer Kosten zu rechnen. 
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Grad ihrer Befriedigung, ist dies bei dem Angebot ausgeschlossell, da 
der Erzeuger das erzeugte Gut nur zum allerkleinsten Teile selbst ver
brauchen kann; er bemiBt also den Wert des Gutes nicht nach dem 
Grad seiner Brauchbarkeit und Nutzlichkeit (Gebrauchswert), sondern 
lediglich nl!-ch den Opfern, die er zur Erzeugung der elektrischen Arbeit 
aufwenden muB (Verkaufswert). Diese Opfer bestehen nun meisten
teils nicht in Verbrauchsgutern oder personlicher Arbeitskraft, sondern 
in den fur diese aufzubringenden Geldmitteln und werden unter dem 
Namen "Selbstkosten" zusammengefaBt. Somit ist die Wert
schătzung der elektrischen Arbeit auf seiten des Erzeugers 
d urch die Selbstkosten bestimmt. 

Die weitere Untersuchung muB sich nun mit der Frage beschăftigen, 
aus welchen Teilen die Selbstkosten bestehen, und welche Umstănde 
auf sie von EinfluB sind. Dabei hat aber diese Aufgabe eine gewisse 
Einschrănkung zu erfahren. Es ist klar,daB die technische Gestaltung 
der Unternehmung: die Art des Stromsystems und der Verteilung, die 
Zahl und Beschaffenheit der Maschinen, Kessel u. a. m. von groBer 
Bedeutung fur die Selbstkosten sind. Allein die Erledigung dieser Fra
gen liegt vor d.em Beginn der kaufmănnischen Unternehmertătigkeit, 
und es wird die Voraussetzung gemacht, daB in dieserHinsicht die 
denkbar gunstigste Anordnung getroffen ist; im Rahmen der vorliegen
den Arbeit werden daher nur die Umstănde technischer und wirt
schaftlicher Art einer genaueren Betrachtung unterzogen, die unmittel
bar mit dem Verbrauch oder Verkauf der elektrischen Arbeit im Zu
sammenhang stehen. 

1. Die Selbstkosten bei der Erzeugung elektrischer Arbeit. 
Unter den Selbstkosten wird allgemein nicht bloB die 

Summe aller einzelnen Aufwendungen verstanden, die zur 
unmittelbaren Erzeugung der elektrischen Arbeit und zur 
A ufrechterhaltung des technischen und kaufmănnischen 
Betriebes notwendig sind, sondern auch derjenige Betrag 
des Einkommens, der unter allen Umstănden vorhanden 
sein muB, um eine bestimmte Mindestverzinsung der ange
legten Gelder und diejenigen Rucklagen zu bestreiten, die 
zu ei ner ordnungsmăBigen und auf sicheren .Grundlagen 
beruhenden Geschăftsfuhrung notwendig sind. - Dem
gemăB sind bei den Selb'stkosten zwei wesentlich verschiedene Teile zu 
unterscheiden, die eigentlichen "Betriebskosten" und die "Kapital
kosten", oder, wie sie hăufig weniger bezeichnend genannt werden, die 
"direkten" und "indirekten" Betriebskosten. Wăhrend die Betriebs
kosten meist zum uberwiegenden Teile durch die GraBe des Verbrauchs 
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bzw. durch den Umfang der Erzeugung selbst bestimmt werden, sind 
die Kapitalkosten unabhăngig von der jeweilig erzeugten Menge. Man 
spricht deshalb auch von "festen" und "verănderlichen" Kosten. 

Bei fluchtiger Betrachtung scheint diese letztere Unterscheidung mit 
der Trennung in "Kapital-" und "Betriebskosten" gleichbedeutend zu 
sein. Das trifft aber nicht ganz zu; da nămlich Betrieb und Verwaltung 
auch aufrecht erhalten werden mussen, wenn die Arbeitsabgabe zeit
weise ganz eingestellt wurde, muB auch ein Teil der Betriebskosten zu 
den festen Kosten gerechnet werden. - Diese Tatsache der Scheidung 
in feste und verănderliche Kosten spielt zwar bei allen Preisberechnungen 
eine groBe Rolle, nirgends aber ist sie von so ausschlaggebender Bedeu
tung, wie bei dem Elektrizitătsverkauf, weil hier die festen Kosten einen 
weit groBeren Anteil an den gesamten Selbstkosten ausmachen als 9-ies 
unter sonst gleichen Bedingungen auf anderen Gebieten der FalI ist. 
Nur bei der Preisbildung der Verkehrseinrichtungen, besonders im Eisen
bahnwesen, sind ăhnliche Verhăltnisse vorhanden. 

A. Die Kapitalkosten. 
Da· die Hohe der Kapitalkosten wesentlich von de~ GroBe der an

gelegten Kapitalien abhăngt, ist es zweckmăBig, einige Zahlenbeispiele 
uber die Anlagekosten von Elektrizitătswerken anzufuhren und hierzu 
die Entstehung solcher Unternehrn.ungen in groBen Zugen zu betrachten. 

Meist sind zunăchst umfangreiche Vorarbeiten zur Erlangung der 
Konzessionen, zur Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs und zur 
Aufstellung der Planungen zu erledigen. Die hierdurch entstehenderi 
Kosten werden spăterhin gewohnlich auf die einzelnen Anlageposten 
vcrteilt. Auf Grund der Ermittlungen uber den voraussichtlichen Be
darf und uber die sonstigen Betriebsverhăltnisse werden die Lage des 
Kraftwerkes, die GroBe der Maschineneinheiten und sonstige technische 
Einzelheiten bestimmt; sodann wird der geeignete Platz fUr das Kraft
werk beschafft, es werden die erforderlichen Gebăude errichtet und 
darin alle zum Betriebe notigen Maschinen und Apparate aufgestellt. 
Gleichzeitig wird das Leitungsnetz verlegt und der AnschluB der ein
zelnen Verbrauchseinrichtungen bewerkstelligt. 

1. Die Anlagekosten. 
In Zahlentafel VIII sind die Anlagekosten einiger Unternehmungen 

angefuhrt. Die Auswahl eţer Werke ist so erfolgt, daB moglichst ver
schiedenartige Verhăltnisse zur Darstellung kommen. Die Anlagekosten 
sind in einzelne Teile zerlegt, und zwar derart, daB die Hohe des Anteils 
jeder Gruppe von einem bestimmten vom Verbrauch abhăngigen Umstand 
beeinfluBt wird. So sind die Ausgaben fur Grundstuck und Ge
băude durch den uberhaupt moglichen, die Kosten der maschi-
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nellen Einrichtung durch den wirklichen Umfang der Ma
schinenleistungsfăhigkeit jeweils bedingt. Die Kosten des Lei
tungsnetzes hăngen von der Hohe des gleichzeitigen Ver
brauchs und yon der Entfernung der Verbrauchsstellen von 
dem Krafthaus, die der Zăhler von ihrer Anzahl bzw. der der Ver
braucher ab. Mit Bezug auf die Selbstkostenverteilung ist es daher 
nicht unwichtig, den Anteil jeder Gruppe an den Gesamtkosten festzu
stellen, was ebenfalls in Zahlentafel VIII geschehen ist. 

Aus der Zahlentafel ist zunăchst ersichtlich, daB das Anlage
ka pi tai im Laufe der Jahre uberall rasch, stetig und zum Teil recht 
betrăchtlich angewachsen ist - eine Folge der in die Breite und TiEfe 
anwachsenden Ausbreitung der Elektrizităt; die Unternehmungen 
suchten mit Erfolg durch Erhohung des Verbrauchs einzelner Abneh
mer, durch die ErschlieBung neuer Verwendungsgebiete, durch Gewin
nung neuer Verbraucher innerhalb der versorgten Gebiete und endlich 
durch die Angliederung noch unversorgter Landstriche die Abgabe 
elektrischer Arbeit zu steigern und muBten dabei fortwăhrend ihre An
lagen erweitern -, eine Notwendigkeit, die bei dem heutigen Stand der 
Entwicklung immer von neuem an die Unternehmer herantritt. -
Ihren zahlenmăBigen Ausdruck finden die Erweiterungen auBer im An
lagekapital hauptsăchlich in der VergroBerung der Leistungsfăhigkeit 
der Kraftwerke; hieruber sind in Spalte 3 der Zahlentafel VIII fur die 
einzelnen Jahre Angaben gemacht. Man sieht, daB diese GroBe, rein 
?;iffernmăBig gemessen, meist in weit hoherem MaBe gestiegen ist als 
das Anlagekapital. 

Um ein ungefăhres Bild uber die zeitliche Verănderung der An
lagekosten, bezogen auf die Leistungseinheit, das Kilowatt, zu er
hal ten, sind in Spalte 5 der Zahlentafel die Kosten fur das Kilowatt 
Leistungsfăhigkeit berechnet. Hierbei făllt die Tatsache auf, daB sich 
diese Zahlen nicht bloB von Werk zu Werk, was selbstverstăndlich ist, 
sondern auch bei den einzelnen Werken in sehr verschiedener 'Veise ver
ăndern. In einigen Făllen nehmen die Kosten pro Kilowatt Leistungs
făhigkeit mit den Jahren zu, das ist namentlich dort der Fall, wo aus
gedehnte Dberlandnetze den ursprunglich ortlichen Werken ange
.gliedert wurden (z. B. StraBburg und Plauen), oder wo bei gleicher 
Leistungsfăhigkeit groBere Netzerweiterungen stattfanden (z. B. Kai
serslautern in den Jahren 1900-1905). Bei einer geringen Anzahl von 
Unternehmungen bleiben die Kosten ziemlich gleich, insbesondere dort, 
wo, wie bei Wasserkraftanlagen, die Wasserbauten, und dort, wo die 
Leitungsnetze einen so groBen Bruchteil des gesamten Anlagekapitals 
ausmachen, daB Verănderungen in der GroBe der Leistungsfăhigkeit 
einen nennenswerten EinfluB aui die GroBe der Einheitskosten nicht 
.ausuben (z. B. Wasserkraftanlagen A und e). 

Siegel, Der Vcrkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl. 7 
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Ort 

Bonn .. 

Breslau. 

Zahlentafel VIII. 

Anlagekosten von Elektrizitătswerken. 

_2_J'_ -_~ __ ! 4 i ~'I 6:.7 I 8 '1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 
1---:- . - - .---1--- ---.. --'-Anlagek~~~- . -

Gesamtes 
AlJlage

J ahr kapital 

1900 1 119 
1901 1 132 
1902 1175 
1903 1 185 
1904 1334 
1905 1387 
1906 2035 
1907 2132 
1908 2139 
1909 2476 
1910 2575 
1911 2737 
1912 2790 
1913 3065 

I ~.....: t;. ~ 
o; .z g ?- 1J ' d. Grundst., . d. Leitungs- : 
E ~ ti ~ .!:!' I Gebaude u. d. maschl- netze ein- I 
,~ '<il :g g;g ăuB .. Ein- nell.n Ein- schI. Trans-, der Zăhler 
H ~ El p, gj, richtungen richtungen formatoren 
Bm~ §0;1 ," 
S ~ 14 ~;:j ~ i '.""; ==' '. - t:1 1 '. ~ ~!', ae 
cc3 ...... ,.t;:< 11:I1E1 Q)IUl~ Q.)loo! IV rn~ Q)lrn-.;. 
00:':< o ...... :;toOIiQ)·~ S~ Q) ..... sNlla;I· .... ·sNI"·~ 
_,,~ f;t\:;I' 0;1'<:.?;t ,~0;1<:.?~ ._" C~I·~o; <:.?~ CI' El, >~ El,1>~ El,1>~: ~ >~ 
K!.. __ ,,,--i .1' I % , ], I % , -'10 i % 1 ,1{ I % 

9~O-li~0 l-i-;~-~-r-;2~T-;~-~~4;~-;8~=9 5,5 

980 11501 198 18 1 429 38 440 I 39 65, 5,7 
1 075 1090' 199 17 458 39 4461 38 721 6,1 
1075 1095 195 17 1455 39 448138 8617,3 
1265 1045 29lJ 22 483 36 4561 34 951 7,1 
1 265 1095 312 22 484 35 4851 35 106,7,6 
2 305 885 459 23 796 39 661 32 118 5,8 
2305 922 452 21 799 37 752 35 129 n,l 
3 825 560 455 21 777 36 772 36 135 6,3 
3825 648 459 19 1071 43 803 32 143 5,8 
4620 557 422 16 1201 47 743 29 159 6,2 
4; 620 594 434 16 1191 44 886 32 176 6,4 
4620 460675 i 434 16 1201 43 910 33 195 7,0 
6570 404 13 1466 48 931 30 214 7,0 

1900 3 502 3021 
I 

1160 I 779, 22 1278 
1282 
1319 
3064-
3741 
374.5 
3827 
3887 
3972 
4603 
4608 
4613 
6352 
7243 

37 11278 37 
34 111333 35 
34 1379 35 
45 1485 22 
41 2626 29 
40 2855 30 
39 3084 31 
38 3251 32 
37 3547 33 
36 4560 36 
36 4567 35 
35 4577 35 
35 6965 38 
35 9002 43 

168 
185 
221 
274 
418 
463 
552 
635 
725 
826 
912 

4,8 
4,8 
5,6 
4,0 
4,6 
4,9 
5,6 
6,2 
6,8 
6,5 
7,1 
7,8 
8,8 
7,5 

1901 60451)! 6151 
1902 75841): 6598 
1903 83821): 6769 
1904 9 143 i 8219 
1905 97031) i 8834 
1906 10 4421) ! 10 764 
1907 11 53(1) :11 070 
1908 123591) 111 070 
1909 12750 i Il 070 
1910 12885 ! 15 430 
1911 13029 119803 
1912 18198 i 19 113 
1913 20 803 124 870 

985' 1022 27 
1145 I 1011 26 
1235'2041 30 
1110 2357 26 
1100 2427 26 

965 2414 24 
1035 2425 24 
1115 2429 23 
1150 2762 22 

838 2797 22 
657 2834 22 
953 2995 17 
835 2714 13 

1005 
1604 
1561 

Chemnitz . '11900 2096 
19011 2373 

1 700 1230 2091 10 
1 700 1390 229 i 10 , 

487 23 1282 61 119 5,7 
789 33 1355 57 

1) In den Jahren 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908 sind die gesamten An 
lagekosten um den Betrag cines noch nicht aufgetcilten Baufonds griiBer als di( 
Summe der Spalten 6, 8, 10 und 12. 
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I 2 I 3 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 '1 10 1 11 1 12 I 13 

I I I ' I Anlagekosten 

I I ' ~ ~ il l' ::::] d. Grundst., 1 . d. Leitungs.! 

I Ge· I.E", r; , ~.~ Gebăude u. d. maschl' netze ein· 

, 
samtes .~.§ "al ,1 8 ~ iiuE. Ein· nellen Ein· schI. Trans- der Ziihler 

'1 ,AnIage·...:I ::: '3 ! '" ~ richtungen richtungen formatoren 
J ahr 'kapitaI .2l ~ S 1 il '" . 

I I l~·~~i~E ~~""; §[~C; ffi[;;a; ffi ~~ 
, I.,~~I 0$ s- m= s- m::: s- m::: s- m= 
I I~~< ~a,) ...... ~ O~ ...... .:: r;l~ ...... ~ O~ -= ctl§' 

I l in 1 c:5 'j...:l I ~ >~ I ~ I ~~ ~ ~~ ~ ~~ 
.1000"" 1 KW ,~I' ___ !'~_~'-L % j..!i_I_~ __ .Jt_..J',,-

-1:::1 ~ml ~E :f~ m li mnll1E -~ 1-1 . 
119051' 37221 2940 1260 467 13 1223 33 1842 50 190 5,1 
i 1906 4832[ 4590 1050 827 17 11563 32 2203 46 239 4,9 
'1907 5152 4670 1100 836 16 11620 32 2440 47 256 5,0 
19081 6056 i 5670 1070 906 15' 1846 31 3004 50 300 4,9 
19091 7 2091 7 450 970 1192 17 2070 29 3604 50 343 4,7 
1910 l' 8611 i 9460 mo 1403 16 2479 29 4278 50 452 5,3 

'1911 9471114858 635 1385 15 2321 25 5196 55 570 6,0 
1912 i Il 723114 763, 793 1924 16 31971 27 5964 51 614 5,3 
1913! 13 280 119 558, 680 2334 18 34361 26 6751 51 714 5,4 

! 1900 i 1801 117 i 1540 i 42 23 70 39 48127 21 12,0 
, 1901 ! 183: 117 1560 . 42 23 70 38 50 I 27 22 12,0 
1 1902 1 188 117 1600' 42 22 70 37 51 27 25 13,0 
: 19031 191 117 1630 43 22 71 37 53 28 26 14,0 
i 19041 195 117 1670 43 22 70 36 54 28 30 15,0 
119051 230 153 1500 44 19 100 44 55 24 32 14,0 
1906 243 153 1590 46 19 100 41 64 26 34 14,0 

1 1907 248 153 1620 46 19 101 41 67 27 35 14,0 
1908 255 153 1665 46 18 103 41 69 27 38 15,0 
1909 260 153 1700 46 18 105 40 71 27 39 15,0 
1910 268 153 1750 46 17 105 39 75 28 42 16,0 
1911 275 153 1800 46 17 105 38 79 29 46 17,0 
1912 281 153 1830 47 17 105 37 81 29 49 17,5 
1913 335 261 1280 63 , 19 133 40 85 25 54 16,1 

, 

)euben . 11900 1320 
1457 
1595 
1608 
1637 
1657 
1672 
1691 
1797 
1966 
2083 
2692 
3085 
3415 

1 040 1270 290 22 
1040 1400 300 21 
1 317 1210 304 19 
1317 1220 307 19 
1 317 1240 308 19 
1317 1255 309 19 
1 317 1260 309 19 
1 317 1280 309 18 
1317 1360 313 17 
1 992 990 318 16 
1 992 1040 377 18 
1 992 1350 1419 53 
4032 768 761 25 
4 032 850 786 1 23 

395 30 
414 28 
450 28 
450 28 
469 29 
475 29 
476 28 
477 28 
507 28 
634 32 
683 33 

in6 

596 45 
707 48 
798 50 
803 50 
811 49 
820 49 
836 50 
849 50 
921 51 
952 48 
960 46 

39 3,0 
36 2,4 
44, 2,5 
48 2,7 
50 3,0 
53 3,2 
52 3,1 
56 3,3 
57 3,2 
61 3,1 
63 3,0 
71 2,6 
75 2,4 
76 2,2 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

, 

1008 33 
1135 33 

1201 45 
1241 40 
1418 41 

7* 



100 Die Selbstkosten bei der Erzeugung elektrischer Arbeit. 

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 I 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 
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1 I . I Anlagekosten 
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Anlage- ..:1"'''' ""'tl richtungen Ort J ahr kapital Q)'~ a .::'" "'''''", '" .:: 

S~"" ..,'" 
.:: 1'-

"'.., Q) cn d 

"''''''''' ~.~ S ~ cu ~ 
~=!< ..... § ~ ~ 

" ..:1 
in ' '" ~ ~ 

1000 .1' ! KW A' I A' I % 

Eisenach ... 1900 
504

1 

610 8261 66 13 
1901 528 643 822 1 

68 13 
1902 543: 644 845

1 
71 13 

1903 6141 644 954 72 12 
1904 647i 406 

1590
1 

72 11 
1905 6671 405 1650 72 11 

1906
1 

6881 405 1700 73 11 
1907 855! 530 1600 97 11 
1908 877 i 530 1650 94 11 
1909 884

1 

530 1670 9J. 11 
1910 937 530 1770 119 13 
1911 1132 1 

734 1540 168 15 
1912 1192 734 1620 212 18 

1
1913 1220

1 

734 1665 212 17 

Kaigerslautern . 1900 1212
1 

945 1280 273 23 
1901 1329 945 1410 825 62 
1902 1398

1 

945 1480 907 65 
1903 1407

1 
945 1490 907 64 

1904 1428 1 945 1510 859 60 
1905 14561 945 1540 859 59 
1906 14741 1050 1400 859 59 
1907 150211050 1430 862 57 
1908 1572 i 1050 1495 896 57 
1909 1648! 1775 927 937 57 
1910 170711775 960 249 15 
1911 1755 \ 1775 983 249 14 
1912 1790; 1775 1005 249 14 
1913 1816 1775 1020 249 14 

Lahr ..... 1906 .386 268 1440 89 23 
1907 441 268 1640 90 20 
1908 457 753 607 96 21 
1909 755 1268 595 178 24 
1910 1038 1268 819 275 26 
1911 1099 1168 ! 940 276 25 
1912 1139 2268 502 276 24 
1913 1182 2268 520 297 25 
1914 1475 2268 650 390 26 

Miinchen 1900 13293 8540 1560 - -
Stădt. E.-W. 1901 13730 9445 1450 - -

1902 13928 9244 1510 - -

I d. Leitungs-
d. maschi- netze ein-
nellen Ein- schI. Trans-
richtungen formatoren 

.:: 1 '.- .:: 1 ' -8~1:5~ Q) 00 ee SH Q)~ 
'~;I~lt .~; ~lt 

'" ; ~~ '" ţ>~ 
.1, i% j(,1% 

255151 It71 260 49 146 28 
253 47 159 29 i 
310 50 169

1 
28 

331 51 176, 27 
331 50 1921 29 
331 48 2071 30 
402 47 268 31 
402 46 292' 33 
403 46 2991 34 
404 43 326i 35 
492 44 3751 33 
463 39 408 34 
463 38 425 1 35 

I 
467 39 406\ 34 

in 6 in 7 431 1 25 I 

" " 408! 29 

" " 414 1 
29 

" " 474 1 33 

" " 490 ( 33 

" " 501 34 

" " 514 34 

" " 540 34 

" " 563 34 
689 40 5951 35 
716 41 605 35 
716 40 632 35 
716 39,4 654 36 

141 37 125 32 
141 32 161 37 
142 31 165 36 
288 38 220 29 
441 43 244 23 
429 39 303 28 
428 38 336 29 
415 35 352 30 
584 40 372 25 

- - - -

der Zăh ler 

.:: 
S ~ 

., 
'" .- ~ " ~ '" 

./t o 
I 

471 
55 1 
60 1 
64 1 
68 1 
72 1 
77 1 
88 1 
88 1 

9,3 
0,0 
1,0 
0,4 
0,5 
0,8 
1,1 
0,3 
0,0 
9,9 
9,4 
88 
9,6 
9,9 

881 
88 
99 

109 
120 

66 
73 
83 
86 
95 

107 
114 
125 
136 
148 
153 
164 
172 
177 

32 ! 

49 

5,5 
5,5 
5,9 
6,1 
6,6 
7,3 
7,8 
8,3 
8,7 
9,0 
9,0 
9,4 
9,6 
9,7 

8,3 
Il 

54 1 
,O 

2,0 
9,3 
7,6 
8,4 
8,8 
0,0 
8,8 

70 
79 
92 

100 
119 1 
130 

-
- - -

29 I 749 1430 10 4030 5,4 
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2 ! 3 4 1 fi I 

\ Ge· 

Jahr I 

ii~§I~~1 
I .E ~ ~ 
I
'ihl$ 

" ţ<l:;1 

Ort 

sanltes 
Anlage-
kapital 

in 
l000.1b 

.... ...,::l 
,,'!il S 

• ..p,!;t:: ~ 

\ SOI)"" 
I .. '- "" 

I~K:< I 
Munchen 1903C=1=4~5=0=9=· 10 726 [ 

Stădt. 1904 15076 10 881 
E.W. 1905 16356 11 1791 

1906 18238 11 534' 

O"', 
~~ 1 
" OI) ., " ...,::l 
",.o.> 

o.~ 
ţ<l " .... 

.Il 

1350 
1385 
1460 
1580 
1120 
1260 

6 

d. Grundst., 
Gebăude u. 
iiuJl. Ein-

richtungen 

" 1;;3 S ~ . ~.s, .~ ; ." OI) >ţ<l 

.It i ~b ! 

3455 24 
3425 23 
3425 21 
4603 25 
7349 31 
8962 32 

1907 23436 20916 
1908 27 850 22 030 
1909 30379 22989 
1910 31419 24177 
1911 33285 24.198 
1912 35 (001) 24198 

132To494 
1295 11400 
1375 11 782 
1470 12041 

35 
36 
35 
34 

'1913 389741) 24557 1580 

Ober- 1900 8397 7057 1190 
schlesien 1901 9 324 7 057 1320 

1902 9 733 9277 1049 
1903 11 581 10 557 
1904 14 404 14857 
1905 15 540 14 857 
1906 17558 17567 
1907 20045 26567 
1908 22064 26567 
1909 24 813 34967 
1910 26044 34967 
1911 28 118 44967 
1912 29130 44967 

1095 
968 

1040 
999 
752 
830 
710 
744 
625 
648 

I 1913 31 647 59000 536 

Plauen 1900 1 683 1260 1 330 
1901 2038 1 300 1 570 
1902 2220 1 300 1 700 
1903 2303 1 300 1 770 
1904 2782 2440 1 140 
1905 3 307 2440 1 355 
1906 3527 2650 1 330 
1907 3 796 3 100 1 220 
1908 4004 3 100 1 290 
1909 4087 3100 1 320 
19lO 4153 3100 1 340 
1911 6229 3 100 2 000 
1912 6714 4960 1 350 

11913 7037 4 960 1 420 

1) abziiglich Beteiligungel1. 

12090 31 

1465 17 
1533 16 
1610 17 
1954 17 
2676 19 
2837 18 
3230 18 
3740 19 
4003 18 
4605 19 
4854 19 
5518 20 
5951 20 
6097 19 

165 10 
2571 13 
257 12 
257 Il. 
354 13 
456 14 
487114 
621 16 
687 17 
713 17 
687 17 
672 Il 
663 lO 
664 10 

8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 

Anlagekosten 
d. Leitungs-

d. maschl- netze ein-
nellen Ein- schI. Trans- der Zăhler 
richtungen formatoren 

§ 1;;" . ~ l;Si " ~~ S ~ S t<il a,)~ 
.§:l I ~.~ ._" I C ~ .- " CPo .. >~ ~ >ţ<ll ~ > ţ<l OI) 

,1(, % .It % .It % 

6044 42 . 4 180 29 830 5,7 
6250 41 4459 30 943 6,2 
6993 43 4766 29 1172 7,1 
7 204 40 .5092 28 1339 7,4 
8398 36 6213 27 1476 6,3 

10 396 37 6817 25 1681 6,1 
10 909 36 7169 24 1807 6,0 
9987 32 8045 26 1827 5,8 

10 608 32 8933 27 1962 5,9 
10 809 30 10 138 28 2613 7,3 
11311 29 12201 31 3363 8,6 

2582 31 4108 49 242 2,9 
2773 30 4707 51 311 3,3 
2788 29 4949 51 387 4,0 
3524 30 5633 49 ·1.71 4,0 
4874 34 6314 44 539 3,7 
5297 34 6809 44 597 3,8 
5949 34 7670 44 709 4,0 
6997 35 8504 42 803 4,0 
7904 36 9298 42 859 3,9 
9330 38 9938 40 942 3,8 
9147 35 10 348 40 993 3,8 
9530 34 11310 40 1011 3,6 

10 028 35 11260 39 1078 3,7 
10 930 35 112565 40 1136 3,6 

430 26 919 55 168 10,0 
649 32 941 46 191 9,4 
649 29 1094 49 220 9,9 
649 28 1252 54 145 6,3 
795 29 1458 53 174 6,3 

1010 31 1623 49 217 6,6 
1162 33 1634 46 245 6,9 
1186 31 1728 46 261 6,9 
1233 31 1803 45 281 7,0 
1234 30 1839 45 300 7,3 
1128 27 2018 49 320 7,7 
1443 23 3577 58 513 8,2 
1585 24 3869 58 570 8,5 
1578 23 4118 59 623 8,8 
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Ort 

StraBburg 
i. Els. 

Werdau . 

Wasser- 1 

kraftwerk i 
A. I 

Wasser
kraftwerk 

B. 

2 

Jahr 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1908/09 
1909/10 
1910/11 
1911/12 
1912/13 
1913/14 

1904/05 
1906/07 
1908/09 
1 
1 
1 

910/11 
912/13 
913/14 

Wasser- 1 
kraftwerk 1 

906/07 
908/09 

C. 1 910/11 
1 912/13 

3 4 I fi I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 

= " '" '" d. Grundst., 
Ge- '" "' ... ~~ "'=0 Gebăude u. 

samtes '~'Q)~ 0:<3 auU. Ein-... "" AnIage- ... ..,"3 ""'t; riehtungen 
kapitaI "',, 8 = '" ~.!IQ=, Q)= 

'. -; ~~~ 1i3~ ~ "'..., 
00,,"-< ~.- El" "'.-el"" 

I 1"-' I ~I'-~ :.:~ in bD 

1000 .J(, KW I J' .1' 0/ 
/0 

5586 5055 1100 925117 
6393 5255 1210 1040 16 
7509 6190 1210 1094 15 
8752 7100 1230 1498 17 
9657 7100 1360 1591 16 

10 983 7100 1550 1917,17 
14085 7750 1820 2102 15 
16288 8750 1860 2175 13 
17478 10 122 1730 1990 11 
19195 10 260 1860 2055

1

11 
22719 12608 1800 3564 16 
24 773 16 608 1480 3583114 
27348 16780 1625 3712 14 
31004 24000 1290 3872 12 

1662 1900 875 164 9,9 
2696 2900 930 213, 7,9 
3314 2900 1140 288 8,7 
3700 2900 1270 277 7,4 
4324 2900 1490 304 7,0 
4689 8500 552 333 7,1 
5927 8500 698 607 10,0 

1709 825 2070 1081 63 
5581 3655 1530 2376 43 
8150 6415 1270 3549 44 

10 504 7515 1400 3925 37 
11266 7515 1490 4044 36 
12056 7515 1600 4065 34 

8082 7000 1150 5031 62 
8701 7000 1240 5112 59 

12175 10 000 1217 7185 59 
12626 10000 1263 7210 57 

16 900 115 600 1080 8993 53 
20200 15600 1290 9100 45 

1 
9181 8400 1090 5623 61 
9410 8400 1120 5816 62 
9543 8400 llg0 5845 61 
9791 9590 1020 5870 60 

AnIagekosten 

d. mas ehi- netze ein-
neIlen 

. 1 d. Leitungs· 

Ein- schI. TraDs. der ZiihIer 
richtu 

= 
El ~ .- ; 

'" .1' 
1765 
2065 
2267 

1
2745 

1 2812 
3141 
3392 
3626 
3915 
4338 
5208 
5310 
5772 
5188 

524 
700 
736 
803 
817 
884 

1322 

120 
792 

1073 
1249 
1307 
1312 

1839 
1903 
2730 
2730 
3121 
4100 

535 
536 
536 

I 536, 

j i 

ngen formatoren 

32 
32 
30 
31 
29 
29 
24 
22 
22 
23 
23 
21 
21 
17 

32 
26 
22 
22 
19 
19 
22 

7 
14 
13 
12 
12 
11 

23 
22 
22 
22 
18 
20 

= 
El ~ .- '" '" "" 
./1, 

2 378 
2691 
3479 
3762 
4326 
4930 
7471 
9280 

10 253 
11484 
12270 
13790 
15580 
19338 

852 
1597 
2014 
2250 
2786 
3009 
3465 

452 
2282 
3 29~ 
5007 
5544 
6274 

1143 
1519 
2025 
2338 
4280 
6300 

'. c; "'.., "'.-el"" 
:.:~ 
% 

43 
42 
46 
43 
45 
45 
53 
57 
59 
60 
54 
56 
57 
62 

51 
59 
61 
61 
65 
64 
59 

26 
41 
41 
48 
49 
52 

14 
18 
17 
19 
25 
31 

5,8 3023' 33 
5,7 3058 33 
5,6 3162 33 
5,5 3384 34 

= ~3 
El ~ "'--.- = el"" 

'" :.:~ "" .«. % 

5151' 9,2 
5891 9,2 
664 8,8 
744 8,5 
894 9,3 
973 1 8,9 

1112 7,9 
' 1200 7,4 
1308 7,5 
1312 6,8 
1677 7,4 
2090 8,4 
2285 8,4 
2607 8,4 

122 7,4 
186 6,9 
277 8,4-
369 10,0 
417 9,7 
463 9,9 
534 9,0 

29 1,7 
85 1,5 

163 2,0 
248 2,4 
321 2,8 
404 3,a 

69 0,9 
167 1,9 
235 1,9 
348 2,8 
506 3,0 
700 3,5 
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Abb. 4. Anlagekosten von Elektrizitătswerken (Zahlentafel VIII). 
I. Grundstiicke und ăullere Einrichtung. II. Maschinelle Einrichtung. III. Leitungsnetz. IV. Zăhler. 

a - a Kosten des Kilowatts Leistungsfilhigkeit. 
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Bei der Mehrzahl der Werke dagegen lăBt sich ein stetiger Riick
gang der Anlagekosten pro Kilowatt feststellen, der zum Teil recht be
trăchtlich ist (siehe auch die zeichnerische Darstellung Abb. 4). So 
weist z. B. Bonn eine Verminderung von ca .• $' 1140,- pro Kilowatt 
auf ca . .$' 467,- auf, Chemnitz von v~~ 1230,- auf Ji~ 680,-, Kai
serslautern von -~ 1410,- auf Ji' 1020,-, Oberschlesien von 
Ji~ 1200,- auf ~ 536,-. Dieser Riickgang ist in erster Linie auf dic 
Verminderung der Anlagekosten fiir die Kraftwerke, bezogen auf dic 
Einheit der Leistungsfăhigkeit, zuriickzufiihren. Berechnet man dic 
Kosten hierfiir ausschlieBlich fiir das Kraftwerk allein, so ergibt sich 
fiir einige in der Zahlentafel aufgefii.hrte Werke folgendes: 

-----·--Ţ---I ------, ------ --------------, ---------

, i I Kosten des I '1 Kosten des 

Ort I Jahr ! Le;:ng K;:~~:e:s = __ ~rt_~c~ Jahr i ~~~g_K;:~;e~~ 

Ein ăhnliches Ergebnis erhălt man, wenn man einige Werke neueren 
und neuesten Datums mit ălteren Anlagen vergleicht, wie dies aus der 
nachfolgenden Zusammenstellnng ersichtlich ist: 

Ort 

Frankfurt 
Niirnberg 
Hannover 
Breslau 
Chemnitz 
Bremen 
Elberfeld 

1898 

.1 5 
6 

" 6 
8 
7 
4 

'1 7 

I 3130 
i 2600 

2240 
1800 
1440 
1084 

926 

620 
540 
740 

1110 
502 

1080 
1330 

Ort 

Reichenbach 
Neuk611n 
Steglitz 
Haidhof 
Wiirzburg 
Neubrandenburg 
Arnsberg 

1911 

I ... = 
1"'"' 

00.-
i t:lJ 0$ 

i ~:; 
i = e: 
I ~~ 

i iJ '

1 '$ ~ 
... -

I KW 
I 

o o 
~t:4 

i .f(, 

4 4900 i 230 
3 3750 I 436 
5 2560 i 465 
2 2500: 440 
4 1520 575 
3 1350 377 
2 I 830 404 

Wie man sieht, ist der Unterschied in den Kosten fur das Kilowatt 
Leistungsfăhigkeit bei Werken ălteren und neneren Datums von un
gefăhr gleicher GroBe etwa so groB, wie bei ein nnd demselben Werk, 
bei anfănglich kleiner nnd spăter betrăchtlich gestiegener Leistnngs
făhigkeit. 

Die Ursachen dieser ErmăBigung eingehend zu besprechen, ist hier 
nicht der Ort; sie sind fast ausschlieBlich auf technischem Gebiet und 
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vor allem in der durcli erhohte Baustoffbeanspruchung ermoglichten 
răumlichen Verkleinerung der Einheiten gleicher Leistung und insbe
sondere in der VergroBerung der Einzelleistungen der Einheiten zu 
suchen1). Dies gilt namentlich bei Dampfanlagen. Bei diesen letzteren 
erhellt die Bedeutung der Zusammenfassung der Betriebskraft in groBen 
Einheiten fur die Hohe der Anlagekosten am besten aus der Tatsache, 
daB heute die Anlagekosten von Kraftwerken mit 1000 bzw. 5000 bzw. 
20 000 Kilowatt Einheiten mit entsprechender Reserve ca. J(, 300 
bzw. vE' 200 bzw .• ~, 150 pro Kilowatt eingebauter Maschinenleistung 
betragen 2). Es ist ersichtlich, daB schon allein diese Tatsache fur die 
Preisfestsetzung der elektrischen Arbeit von einschneidender Bedeu
tung sein muB und es ist erklărlich, daB man sich in neuerer Zeit leb
haft bestrebt, die Erzeugung der elektrischen Arbeit in groBen Kraft
werken immer mehr zusammenzufassen. . 

Was die Wasserkraftanlagen betrifft, so sind zwar in der Zahlen
tafel VIn einige Beispiele angefuhrt, jedoch ist ihre Zahl, sowie die der 
uberhaupt in Deutschland befindlichen Wasserkraftanlagen zu gering, 
um ein allgemeines Urteil zu ermoglichen. Auf diesem Gebiete konnen 
die Mitteilungen schweizerischer Elektrizitătswerke (nach der Statistik 
der Starkstromanlagen der Schweiz) einige Anhaltspunkte geben. Die 
durchschnittlichen Anlagekosten pro Kilowatt bei ausschlieBlichen 
Wasserkraftbetrieben betrugen: 

im Jahre 1906 963 .«, Mittelwert aus 87 Anlagen mit ca. 63 000 KW Leistung 
1907 830 " 87 59000 
1908 795 " " 

90 66000 
" 

" 
1909 765 " 89 86000 

" 1910 680 " " 91 
" 

105000 
" 1911 765 " 61 76000 " 1912 600 " " 77 " 

130000 
" 

Es ist hierbei zu berucksichtigen, daB diese Kosten die Gesamt
anlagen umfassen; auf die Kraftwerke allein, einschlieBlich An
triebsmaschinen, jedoch ausschlieBlich des elektrischen Teiles, entfallen 
folgende Betrăge auf 1 Kilowatt: 

Jahr 

1906 
1907 
1908 

.f( 

526 
470 
455 

Jahr 

1909 
1910 
1911 
1912 

.J' 
430 
389 
448 
335 

1) Einige Zahlenangaben iiber den Preisriickgang wichtiger BestandteiIe von 
Kraftwerken sind in des Verfassers Arbeit "Die Preisbewegung elektrischer Arbeit 
seit 1898" (L. 10) enthalten. 

2) Siehe Kli ngen berg (L. 163). (Es handelt sich hierbei natiirlich um 
Frieden spreise.) 
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Also auch hier ist ein betrachtlicher Riickgang der Anlagekosten 
festzustellen. 

Gegeniiber dieser Verbilligung wesentlicher Teile der Kraftwerke 
erfordern einzelne wichtige Anlageteile heute weit hohere Kosten als 
friiher. Namentlich bei Schaltanlagen haben die ErhOhung der Span
nung, die Forderung groBerer Betriebssicherheit, die Selbst- und Fern
betatigung der Schalt- und Steuerapparate bedeutend hohere Ausgaben 
als friiher notwendig gemacht. So kommt es, daB die ErmaBigung der 
Anlagekosten der Maschineneinheiten durch die Verteuerung anderer 
Teile zum Teil wieder aufgehoben wird, und namentlich bei alteren 
Werken nicht, oder nur wenig, in Erscheinung tritt. 

Schwieriger als bei den Kraftwerken ist die Verănderung der An
lagekosten bei den Leitungsnetzen zu iibersehen. Bei den hierbei 
hauptsachlich verwendeten Baustoffen, wie Kupfer und Isolierstoffen, 
ist fast durchweg eine betrăchtliche Preissteigerung eingetreten. Auch 
sind die ArbeitslOhne, die hier einen weit groBeren Anteil als bei den 
Kraftwerken ausmachen, fortwahrend gestiegen; die Erhohung der 
Spannung und die Anspriiche auf groBere Betriebssicherheit haben 
weiterhin eher eine Verteuerung ·der Anlagen, bei sonst gleichen Ver
hăltnissen, als eine Verbilligung herbeigefiihrt. Andererseits hat die 
Verwendung von Mehrphasensystemen und von Hochspannnng eine 
Verminderung des Kupferverbrauchs - bei Leitungen gleicher Lănge 
und gleicher Dbertragungsfăhigkeit - zugelassen, jedoch sind diese 
Ersparnisse bei den einzelnen Unternehmungen wiederum durch stetig 
wachsende Ausdehnung der Netze ausgeglichen worden. Auf die Ein
heit des AnschluBwertes umgerechnet, sind die Netzkosten meisten
teils zuriickgegangen, weil der AnschluBwert stărker gestiegen ist als 
die gleichzeitige Inanspruchnahme der Netze. 

Die Kosten der Zăhler schlieBlich richten sich nach ihrer Anzahl. 
Die Einheitspreise fur Zăhler gleicher Art sind zwar gesunken, so daB 
die Kosten der MeBapparate des einzelnen Verbrauchers ebenfalls im 
allgemeinen zuriickgegangen sind, doch nicht entsprechend dem Preise 
der Zăhler, weil vielfach die Anwendung verwickelter Apparate, wie 
Doppeltarif- und Hochstverbrauchs-Zăhler, die Verbilligung wieder aus
geglichen hat. 

Hier diirfte ein Vergleich der Gesamtanlagekosten der verschie
denen Lander von Interesse sein. Es kann sich hierbei nur um die 
Angabe von Durchschnittswerten handeln, die auf Grund der Stati
stiken, und zwar durch Teilung der Gesamtanlagekosten durch die 
Gesamtleistungsfahigkeit jedes Landes ermittelt sind. - Es ergeben 
sich folgende Anlagewerte fiir das Kilowatt Kraftwerksleistungs
făhigkeit: 
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Land L Jahr "" 
fUr Deutschland . 1905 2300 

1911 1650 
1913 1300 

fur England. . . . . . . . . 1904 1710 
1909 1465 
1911 1352 

fUr die Vereinigten Staaten . . 1902 1540 
1907 1520 
1912 1470 

fUr die Schweiz . . . . . . • 1906 1065 
1909 995 
1912 824 

fUr Dănemark . . . . . . .. 1907 1685 
1909 1580 
1911 I 1480 

Das Verhaltnis der Kosten der einzelnen Anlageteile zu
einander ist in erster Linie von der Art der Stromerzeugung abhangig. 
Um. einen raschen Uberblick iiber diese Verhaltnisse zu ermoglichen, 
sind fur einige der in der Zahlentafel angefuhrten Beispiele zeichnerische 
Darstellungen beigefugt (s. Abb. 4, S. 103), aus denen die Zusammen
setzung der einzelnen Kostenanteile, femer auch die Veranderungen 
der Kosten pro Kilowatt Leistungsfahigkeit ersichtlich ist. Es ist zu 
bemerksn, daB Anlagen mit Warmekraftmaschinen eine vollig andere 
Zusammensetzung aufweisen als ·Wasserkraftwerke. Wahrend bei 
ersteren Grundstiicke, Gebaude und auBere Einrichtungen ungefahr 
ein Fiinftel der Gesamtkosten beanspruchen, fallen bei Wasserkraft
anlagen durchschnittlich die Halfte, ja zwei Drittel der Anlagekosteri 
auf diesen Teil. In der Hauptsache ruhrt dies von der Hohe der fur 
den· Erwerb der Wasserkraft und fur den kostspieligen Ausbau aufzu
wendenden Summen her. 

Bei den Warmekraftzentralen bedingen iin iibrigen weder die Art 
der Betriebskraft noch das Stromsystem wesentliche Unterschiede, 
wohl aber macht sich ein solcher zwischen Orts- und Dberlandwerken 
deutlich bemerkbar, indem bei letzteren das Leitungsnetz einen weit 
hoheren Anteil an den Gesamtkosten beansprucht als bei denOrtswerken. 
Dies ist in noch vieI hoherem MaBe bei den neuesten GroBuntemeh
mungen mit ihren ganze Kreise und Provinzen umfassenden Netzen 
der Fall. - Der Anteil der Zahler an den Gesamtanlagekosten schlieB
lich ist, wie die Zahlentafel zeigt, nicht unbedeutend. Namentlich 
bei kleineren Werken und bei Anlagen mit ausgedehntem Kleinabneh
merkreis stellen diese Apparate einen betrachtlichen Anteil der ge
samten Anlagekosten dar. 
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Wie weiter aus der Zahlentafel ersichtlich, verschiebt sich im Laufe 
der Zeit das Verhăltnis der Kosten der einzelnen Anlageteile innerhalb 
gewisser Grenzen, jedoch ohne bestimmt erkennbare RegelmăBigkeit; 
im allgemeinen geht der Anteil der ăuBeren Einrichtungskosten in den 
ersten Jahren etwas zuruck, weil Grundstuck und Gebăude so groB 
gewăhlt werden, daB fur spătere Maschinenerweiterungen Raum vor
handen ist. - Andererseits steigt dann der Anteil der maschinellen 
Einrichtungen gewohnlich in den ersten Jahren an, wăhrend die Kosten 
des Leitungsnetzes, das gewohnlich von vornherein so ausgebaut wird, 

.daB es fur eine Reihe von Jahren den Verbrauchszuwachs aufnehmen 
kann, anfănglich zuruckgehen, um dann mit der wachsenden Aus
dehnung der Netze wieder anzusteigen. Der Anteil der Zăhler weist 
im allgemeinen einen steigenden Wert auf, weil die Zahl der Abnehmer 
stărker wăchst als AnschluBwert und andere Umstănde, die die GroBe 
der Elektrizitătswerke bedingen. 

2. DieBestandteile der Kapitalkosten. 

Wie bei jeder Unternehmung ist das in den Elektrizitătswerken 
festgelegte Kapital zunăchst als eine ArbeitsgroBe zu betrachten 
nnd hat als solche Anspruch auf einen bestimmten Ertrag, die Zinsen 
des Kapitals. Es stellt weiterhin ein Vermogen, einen Wert dar, nnd 
erleidet als solcher durch mannigfache Ursachen EinbuBen, die jeder 
Unternehmer nach Moglichkeit auszugleichen bestrebt ist. Dies ge
schieht dadurch, daB man gewisse Werte aus dem Ertrag herauszieht 
und sie zum Ausgleich der vorhandenen oder erwarteten Wertminde
rungen verwendet; diese Werte werden mit dem Namen "Ruck
stellungen" bezeichnet. Demzufolge sind die Bestandteile der Ka
pitalkosten: die Zinsen und die Ruckstellungen. Welche Werte hier
fiir· bei den Elektrizitătswerken in Betracht kommen, ist aus der fol
genden Zusammenstellung (Zahlentafel IX) zu entnehmen, in der fur 
einige Werke an Hand der Jahresberichte die Aufwendungen fur Zinsen 
und Ruckstellungen angegeben sind; ihnen sind die Betriebskosten 
gegenubergestellt und, indem die Summe dieser drei Teile als gesamte 
Selbstkosten betrachtet werden, ist der Anteil jeder Gruppe an diesen 
letzteren b{)rechnet. 

a) Die Zinsen 

Der fur die Verzinsung des Kapitals aufzuwendende Betrag ergibt 
sich nach der Zusammenstellung etwa zu einem Viertel der gesamten 
Selbstkosten; er ist bestimmt durch die Hohe des Anlagekapitals und 
des ZinsfuBes. Letzterer ist abhăngig von den besonderen Umstănden, 
unter denen das Kapital aufgenomnien ist: von der Form der Kapital-
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Olt Jahr 

Bielefeld .. 00/01 
01/02 
02/03 
03/04 
04/05 
05/06 
06/07 
07/08 
08/09 
09/10 
lO/Il 
1I/12 
12/13 
13/14 
14/15 

Breslau ... 00 
OI 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Il 
12 
13 

Eisenach .. 00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Il 

I 
12 

! 
13 
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Za hlen tafel IX. 

Kapital- und Betriebskosten. 
I 

8 i 9 1 10 1 11 3 

I Anlage'l Zinsen I Abschrei· 
kapital in in bungen in I ' ... " " 

1000 .1, 1000.1' I % 1000,"1 "!o 1000:" I % 
.. _. 

1139 - - - - in 6 u. 7 
1 176 43 39,0 - - enthalten 
1276 48 26,2 61 33,2 
1314 49 25,5 55 28,9 
1396 49 25,7 57 29,7 
1471 49 24,0 64 31,4 
1545 48 21,8 67 30,0 
1633 46 17,8 80 30,6 
2175 63 21,3 81 27,4 
2285 65 18,9 126 36,6 
2428 66 18,0 Il4 31,4 
2637 67 16,6 133 33,0 
4954 IlO 15,9 268 38,6 
5308 151 20,0 263 34,9 
6889 145 19,3 278 37,1 

3502 95 22,2 86 19,9 34 8,1 
6045 126 17,7 242 34,0 50 7,1 
7584 184 19,3 293 30,8 78 8,2 
8382 222 19,1 408 35,1 80 6,9 
9143 223 18,6 405 33,7 103 8,6 
9703 219 17,5 389 31,2

1 
III 8,9 

10442 215 16,4 384 29,3 1I4 8,7 
Il 536 2Il 15,0 326 23,1 219 15,5 
12359 ; 254- 16,2 361 23,0 218113,9. 
12750 272 17,1 429 26,9 144 9,1 

! 12885 261 16,2 497 30,9 154 9,6 
13029 326 19,2 441 25,9 155 9,1 
18198 380 17,2 477 21,6 201 9,1 

I 

20803 433 16,5 663 25,3 258 9,8 

504 20 23,5 27 31,4 - -
528 21 22,4 38 40,0 - -
543 22 24,3 30 34,2 - -
614 25 26,0 31 32,8 - -
647 26 24,2 32 30,0 - -
667 27 20,7 33 25,5 - -
688 28 20,6 34 25,6 1 - -
855 34 21,5 43 '27,2 - -
877 35 20,5 45 26,0' - -
884 35 19,6 47 25,9 - -
937 37 19,9 45 24,1 - -

1132 45 21,21 51 23,8 - -
1 192 48 120,1. 52 22,0 - -
1220 49 18,8 55 21,2 - -

I Betriebs· 
kosten I 

l000JG I ') 
n 

-
68 
74 
87 
86 
91 

107 
135 
151 
153 
184 
203 
316 
340 
327 

214 
294 
397 
450 
471 
528 
591 

61 ,0 
0,4 
5,6 
4,8 
4,6 
8,2 

4 
4 
4 
4 
4 
51 
51 

,7 
,2 

5 
5 
4 
4 
4 

44,4 
0,5 
0,5 
5,6 
5,1 
3,6 

5 0,0 
,3 41 

41 
38 
39 

;7 
,8 
,2 

4 2,3 
45 

654
1
4 

733·4 

,1 
6,3 
6,7 
6,7 
3,4 
5,7 
2,0 

742 4 
700 4 
777 4 

Il 54 5 
1268 48 ,5 

39 
36 
37 
39 
49 
69 
72 
81 
92 
98 

105 
Il8 
137 

4 
37 

5,5 
,6 
,5 
,1 

41 
41 
4 
5 
5 

6,0 
3,7 
3,tl 

.51 ,2 
5 
5 
5 
5 

3,5 
4,tl 
5,9 
5,0 

57 
156: 60 

,8 
') ,-
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1 2 3 1 4 1 5 I 6 I 7 I 8 1 9 1 10 1 11 

E lberfeld •. 

I 
00 5708 207123'6 312 35,61 

I 
1

35S 
40,S 

01 7751 261 21,1 656 53,0 320 25,9-

I 
02 8592 281 129,8 358 38,0 I 305 32,3 
03 9123 288 29,4 365 37,3 in 6 u. 7 I 326 33,4 
04 9389 309 29,7 354 34,2 enthalten ' 374 36,0 
05 9726 242 23,3 342 32,9 

1
456 44,0 

06 10031 324 29,5 331 30,0 , 445 40,1) 

07 10814 286 23,6 368 30,4 560 46,1 
08 11501 325 25,4 379 29,6 574 44,9-
09 11886 278 22,7 376 30,7 571 46,6 
10 12436 267 20,2 393 29,8 659 50,0 
Il 12640 259 16,8 498 32,4 780 50,7 
12 13140 253 19,3 392 30,0 

I 

662 50,6 
13 13·866 246 17,4 407 29,8 752 53,2 

H alle a. S. 01 3124 69 35,2 47 24,0 - - 80 40,7 
02 3242 111 30,8 86 23,8 31 8,7 133 36,9-
03 3673 122 30,0 90 22,1 36 8,95 159 39,0 
04 4304 144 28,8 90 18,0 68 13,6 198 39,6 
05 4365 153 26,3 119 20,5 51 8,82 258 44,4 
06 4732 153 23,9 119 18,6 55 8,65, 312 48,7 
07 5089 159 23,6 119 17,7 57 8,50 338 50,2 
08 5184 164 22,5 119 16,3 71 9,80 373 51,3 
09 6026 170 16,2 119 11,3 74 7,07 690 65,5 
10 7081 192 18,5 119 11,5 77 7,50 648 62,1) 

Il 7619 219 19,0 119 10,3 80 6,93 733 63,7 
12 8013 229 19,4 328 27,8 in 6 in 7 627 53,0 
13 8758 243 19,4 388 31,0 in 6 in 7 616 49,2 

Tiirnberg .• 00 3523 148 19,3 218 28,5 I 399 52,1 
01 3725 147 19,0 235 30,4 391 50,6 
02 3961 145 22,7 134 21,0 I 359 56,2 

N 

03 4022 145 23,3 124 19,9 in4u.5 352 56,6 
04 4093 145 24,2 120 20,0 enthalten 335 55,S 
05 4183 146 24,6 115 19,4 

I 
333 56,1 

06 4344 150 23,0 112 17,2 391 60,0 
07 4527 158 24,2 115 17,7 378 58,1 
08 4690 167 23,2 119 16,5 434 60,3 
09 4864 175 23,2 121 16,1 457 60,7 
10 5066 182 21,8 124 14,8 528 63,3 
Il 5419 189 20,9 131 14,5 586 64,7 
12 5833 202 .20,3 143 14,4 647 65,2 
13 .6624 218 18,6 159 13,5 796 68,0 

traJ3burgi.E. 00 5586 251 28,9 205 23,6 - - 413 47,5 
01 6393 288 29,4 228 23,2 - - 466 47,5 

S 

02 7508 338 32,3 258 24,6 - - 450 43,0 
03 8752 394 31,7 284 22,9 - - 563 45,4 
04 9657 435 33,4 304 23,4 - - 560 43,0 
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________ ~ __ L_=- -1~3~+--4---,--1 5 I 9 I 10 1~1 

Ort 

StraBburg. 

Wasserkraft-
werk B. 

I 
Anlage'l Zinsen -- ! --Abschrel· I 

J ahr kapital in in l' bungen in Tilgung in 

1000 ,K 1000.1( I % l000J( I % 1000'" I % 

~~ --I-~~~~r-:~! i!:~ ;~~ II ;~'~ II 

07 16288 733 38,6 393 20:6 . 
08 17478 787 35,0 422 18,8 i 
09 19 195 864 39,0 248 11,2 
10 22719 1022 40,0 299 11,7 
Il 24773 llI5 39,2 401 14,1 
12 27348 1231 37,3 536 16,2 
13 31 004 1395 38,5 576 15,8 

03/04 
05/06 

r· 07/08 
09/10 
11/12 

~ ~ 
~ ~ 
SlraDburg 

7 631 343 68,0 1I4 23,0 
8336 375 56,0 125 19,0 

11 877 534 53,0 178 18,0 
12 367 557 58,0 I 186 20,0 
14816 667 55,0 I 222 18,0 

I 

Betriebs
kosten in 

1000." I % 

638 
734 
778 

1029 
1098 
1217 
1315 
1535 
1666 

43,3 
41,5 
40,9 
46,0 
49,7 
48,0 
46,3 
46,7 
45,9 

45 8,9 
165 25,0 
297 30,0 
210

1
22,0 

319 ! 26,0 

Abb. 5. ,Verbiiltnis zwiscben Kapital-
1. Verzinsung. II. Abschreibung. 

und Betriebskosten (Zahlentafel IX). 
1. Verzinsung. II. Abschreibung. 

III. Betriebskosten. III. Tilgung. IV. Betrieb skosten. 

aufnahme bzw. der Unternehmung, von der Lage des Geldmarktes bzw. 
von den artlichen und politischen Verhăltnissen. Hierbei ist festzu
stellen, daB etwa in dcn letzten 25 Jahren infolge Abnahme des Geld
wertes eine allmăhliche Erhahung des ZinsfuBes eingetreten ist. Wăh
rend die gemeindlichen Werke noch bis vor kurzem mit einer Verzin
sung von 4% rechnen konnten, muBten die privaten Unternehmungen 
schon friiher zu eincr 41/ 2 prozentigen Verzinsung ihrer 8chuldver
schreibungen schreiten. 80 verzinst z. B. das Rheinisch-Westfălische 
Elektrizitătswerk in Essen seine im Jahre 1905/1906 aufgenommene 
8chuld mit 4%, die Anleihe des Jahres 1908 bzw. 1911 mit 4,5 %, 
ebenso das Elektrizitătswerk 8iidwest Aktiengesellschaft die Ausgabe 
des Jahres 1906 mit 4%, die des Jahres 1912 mit 41/ 2%, die Elektrizi-
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tătswerke Liegnitz ihre Anleihe vom Jahre 1907 mit 4%, vom Jahre 
1910 mit 41/ 2%; das Mărkische Elektrizitătswerk hat sich sogar ent
schlossen, seine zu Anfang des Jahres 1913 begebene Anleihe mit 5% 
zu verzinsen. Ob man in Anbetracht der durch den Krieg herbei
geffihrten auBerordentlichen Geldentwertung in Zukunft mit diesem 
ZinsfuB wird auskommen konnen, IăBt sich auf Grund der heutigen. 
Verhăltnisse nicht fibersehen. Die angegebenen Sătze stellen das ge
ringste MaB an Verzinsung dar, das unter allen Umstănden erwirt
schaftet werden muB. Was sich darfiber hinaus ergibt, ist bei offentc 

lichen Unternehmungen willkommener ZuschuB ffir die offentlichen 
Kassen. Anders bei privaten Unternehmungen. Diese mfissen darauf 
bedacht sein, einen moglichst groBen Ertrag zu erwirtschaften, der 
fibrigens dauernd nur dann zu erzielen ist, wenn auch die Abnehmer 
bei der Benutzung der elektrischen Arbeit ihren Vorteil finden. Damit 
ist ffir alle auf gesunder wirtschaftlicher Grundlage errichteten Werke 
die Grenze fUr die Hohe der Verzinsung gegeben. Andererseits darf 
eine Mindestverzinsung nicht unterschritten werden, wenn anders 
dem Privatkapital ein" Anreiz gegeben werden solI, sich an solchen 
Unternehmungen zu beteiligen. 

Bei den privaten Unternehmungen wird daher ffir die Selbstkosten
berechnung derjenige Zins in Rechnung gesetzt werden mfissen, der 
sich auf Grund der zu erreichenden Dividende und des Verhăltnisses 
von Aktien- und Schuldverschreibungs-Kapital ergibt. Wenn z. B. ein 
Unternehmen das Anlagekapital zu zwei Dritteln durch Ausgabe von 
Aktien und den Rest durch Anleihen beschafft hat und ffir ersteres 
eine Dividende von 10% erwirtschaften, letzteres mit 4,5 % verzinsen 
muB, so ergibt sich ein ffir die Selbstkostenberechnung zugrunde zu 
legender Zinssatz von 

2· 10 ~ 1 ·4,5 = 8,17 %. 

Diese Ausffihrungen sind bei der Bewertung der in der Zahlen
tafel IX aufgeffihrten Beispiele m berficksichtigen. Dort sind bei den 
stădtischen Werken als Ausgaben ffir Verzinsung die tatsăchlich hier
fUr ausgeg~benen Betrăge eingesetzt. Bei den anderen Beispielen sind 
als Zinsen diejenigen Betrăge angenommen, die sich ergeben hătten, 
wenn das gesamte Anlagekapital durch Schuldverschreibungen hătte 
beschafft werden mfissen. Diese Art der Zinsberechnung hat aber nach 
den obigen Ausfuhrungen ffir Privatwerke keine praktische Bedeutung, 
sie solI lediglich einen Vergleich ermoglichen. Weiter ist bei den Bei
spielen n09h zu berucksichtigen, daB die stădtischen Werke meist die 
Zinsen immer nur von dem durch die Tilgung verminderten Kapital 
berechnen, was zwar von finanzpolitischem Standpunkt aus bequem 
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und richtig, nicht abel' dazu angetan ist, die Ubersicht uber die wirt
schaftlichen Verhăltnisse zu erleichtern. 

Nach dem Vorausgehenden hat man es also mit zwei Arten der 
Verzinsung zu tun, mit einer festliegenden fur geliehenes Kapital und 
mit einer erstrebtenals Ertrag der Unternehmung. Die beiden Arten 
unterscheiden sich noch in einer anderen Beziehung. Nach dem Wort
laut des Gesetzes nămlich (§ 9 des Handelsgesetzbuches) ist der Unter
nehmer berechtigt, die Zinsen gewerblicher Schulden, also die erst
genannte Art der Zinsen, als nicht versteuerbar vom Reingewinn ab
zuziehen, wăhrend die Zinsen von eigenem und Aktienkapital, also die 
letztgenannte Art der Zinsen, als Geschăftsgewinn gelten und daher 
als Einkommen zu versteuern sind. 

Folgt man hierbei den Erwăgungen des Gesetzgebers, so muB man 
die Frage aufwerfen, ob denn die Kapitalzinsen ohne weiteres als Selbst
kosten aufzufassen sind. Zwar kann kein Zweifel bestehen, daB sie in 
gewissem Umfang erwirtschaftet werden mussen und daB ein Elek
trizitătsunternehmen ebensowenig lebensfăhig ist, wenn nicht eine 
bestimmte Mindestverzinsung erzielt wird, wie wenn z. B. die Brenn
stoffe oder die Lohne oder sonstige Betriebsstoffe nicht bezahlt werden 
konnen. Und doch besteht ein Unterschied zwischen den Selbstkosten 
fUr die Betriebsfuhrung und den Selbstkosten fur die Verzinsung. 
\Văhrend jene unmittelbare Betriebsausgaben sind, sind letztere 
Betriebszweek, Betriebserfolg. Ferner sind' die Ausgaben fUr die 
Verzinsung mit dem Betrieb an sich nicht verknupft. Eine Anlage 
kann ganz oder zum Teil still stehen, und trotzdem mussen die Zinsen 
aufgebracht werden. Oder aber die Anlage ist, was gerade beim Elek
trizitiitswerkbetrieb hăufiger vorkommt, zu groB gebaut; es mussen 
dann auch fur die Verzinsung vieI mehr Kosten aufgewendet werden, als 
dem wirklichen Beti'ieb entsprechen. Man wird sich also der Ansicht 
nicht verschlieBen konnen, daB manche Grunde dafUr sprechen, die 
Zinsen nicht unmittelbar zu den Selbstkosten zu rechnen. Aus dieser 
Erkenntnis werden sehr wichtige Folgerungen zu ziehen sein, wenn 
es sich darum handelt, die Kapitalkosten auf die Einzelverbraucher 
zn verteilen. 

b) Die Ruckstellungen. 

Einen weiteren, hochst wichtigen und daher vieI umstrittenen Teil 
der festen Selbstkosten bilden die Ruckstellungen. In dem hiel' vor
liegenden Falle konnen drei gănzlich verschiedene Arten hiervon unter-
schieden werden: . 

1. Ist die Aufnahme des zur Erstellung der Anlage notigen Ka
pitals auf dem Wege der Anleihe erfolgt, 80 muB dieses Kapitalim Laufe 

SiegeI, Der Verkauf elektrischer Arheit. 2. Aun. 8 
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der Zeit zuriickgezahlt werden, und zwar je nach den vereinbarten Be
dingungen in lăngerer oder kiirzerer Zeit. Man hat es hierbei mit einer 
reinen GeldmaBnahme zu tun, die mit der Betrie bswirtschaft keinerlei 
Zusammenhang hat. Man bezeichnet diese Art der Riickste11ungen als 
"Tilgung des Anlagekapitals". Sie kommt insbesondere bei 
Unternehmungen 6ffentlicher Korperschaften in Frage, die fast aus
schlieBlich mit· geliehenen Geldern arbeiten, die ganz unabhăngig von 
ihrem Verwendungszweck in bestimmten Raten zuriickgezahlt werden 
miissen. Es liegt dann nicht rigentlich fine "Riickste11ung" vor, da 
der hierfiir bestimmte Betrag nicht mehr der Verfiigung des Unterneh
mers untersteht. Da diese Summen jedoch, wie die wirklichen Riick
ste11ungen, aus dem Ertrag herausgezogen werden und daher mit Be
zug auf ihre Zugeh6rigkeit zu den Selbstkosten nach den gleichen Ge
sichtspunkten wie jene zu beurteilen sind, werden sie zweckmăBig unter 
die Riickste11ungen eingereiht. Es kommt auch vor, daB die Riick
zahlung nicht alljăhrlich in einzelnen Raten, sondern am Ende eines 
bestimmten Zeitraumes auf einmal zu erfolgen hat. Bei dieser Art der 
Tilgung handelt es sich um eine wirkliche Riickstellung, da die hierfiir 
vorgesehenen Summen einstweilen in der Verfiigung des Unternehmers 
verbleiben. 

Einer solchen Tilgung ihrem Wesen nach verwandt ist eine MaB
nahme, die meist nur bei Privatunternehmungen in Frage kommt, 
dann nămlich, wenn durch Vertrăge bestimmt wird, daB die von dem 
Unternehmer erste11te Anlage nach einer Reihe von Jahren schulden
frei und betriebsfăhig an den Konzessionsverleiher, d. i. in den 
meisten Fă11en eine 6ffentliche K6rperschaft, iibergehen soU. Der 
Unternehmer wiirde in diesem Fa11e durch die Dbergabe der Anlage 
ohne weiteres den Wert des Kapitals verlieren, wenn er es nicht ge
tilgt hat. 

2. Fiir die Erste11ung der sămtlichen zum Betriebe n6tigen Anlagen 
ist das Kapital verbraucht, und die damit beschafften Gegenstănde 
steUen dieses Kapital dar. Der Unternehmer wird und muB bestrebt 
sein, dasselbe in 'seinem vo11en Wert zu erhalten. Durch die Einfliisse 
der Zeit, durch den Gebrauch niitzt sich aber die gesamte Anlage fort
wăhrend ab, verliert somit stetig _an Wert und wllrde nach einer be
stimmten Reihe von Jahren wertlos sein, d. h. das aufgewendete Ka
pital wăre verloren. Um dies zu verhindern, wird aUjăhrlich ein Teil 
des Ertrages zuriickgelegt, dessen Gr6Be so bemessen wird bzw. wer
den sol1, daB nach voUigem Zerfa11 wieder das gesamte urspriingliche 
Ka pital vorhanden ist; man sagt: der Wert des Gegenstandes ist "amor
tisiert" oder "a b g e s c h ri e ben"; der zuriickgelegte Betrag wird in 
seltenen Fă11en als besondere Geldsumme, meist wie das Kapital selbst, 
wieder werbend angelegt. 
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RiickstelIungen dieser Art sind von dem Gesetz vorgeschrieben. 
§ 40 HGB., Absatz 2, bestimmt: 

"Bei der AufstelIung des Inventars und der Bilanz sind sămtliche 
Vermăgensgegenstănde und Schulden nach dem Werte anzusetzen, 
der ihnen in dem Zeitpunkt beizulegen ist, fiir welchen die Aufstellung 
stattfindet. " 

Fiir AktiengeselIschaften kommt auBerdem § 261,3 in Frage: 

"Anlagen und sonstige Gegenstănde, die nicht zur Weiterver
ăuBerung, vielmehr dauernd zum Geschăftsbetriebe der GeselIschaft 
bestimmt sind, diirfen ohne Riicksicht auf einen geringerim Wert zu 
dem Anschaffungs- 'oder HerstelIungspreis angesetzt werden, sofern 
ein der Abnutzung gleichkommender Betrag in Abzug gebracht oder 
ein ihr entsprechender Erneuerungsfonds in Ansatz gebracht wird." 

Diese Bestimmungen geben jedoch hinsichtlich der Festsetzung 
"des Wertes der Vermăgensgegenstănde, der ihnen in dem Zeitpunkt 
der BilanzaufstelIung beizlliegen ist", als auch der Hăhe des "der Ab
nutzung gleichkommenden Betrages" keine bestimmten und eindeutig 
auszulegenden Vorschriften, so daB sowohl in der Rechts- und Handels
literatur als auch in der Praxis zahlreiche verschiedene Auslegungen 
moglich sind. Namentlich iiber den Begriff "Abnutzung", sowie iiber 
den ihr entsprechenden Betrag gehen die Ansichten auseinander. Vor
herrschend sowohl in den Fachschriften als auch in der Praxis ist die 
Anschauung, daB unter Abnutzung nur die durch den Betrieb selbst 
sich ergebende Wertminderung, nicht aber Entwertung durch neue 
Erfindungen, besondere Schăden und anderes zu verstehen ist. Der 
Ausdruck "Erneuerungsfonds" im Wortlaut des Gesetzes ist daher als 
unzutreffend zu bezeichnen. Er solI nur besagen, daB dem Gesetz 
geniigt wird, wenn statt eines Abzuges an den Vermogenswerten in 
der Bilanz ein entsprechendes Konto, dem der Gesetzgeber lediglich 
den Namen "Erneuernngsfonds" gegeben hat, auf der Schuldenseite 
der Bilanz aufgefiihrt wird. In der Praxis dagegen wird unter Erneue
rungsfonds eine besondere Riicklage verstanden, die auf folgenden Er
wăgungen beruht: 

3. Bei technischen Betrieben und insbesondere in elektrischen An
lagen ist die Gefahr vorhanden, daB groBere Betriebsunfălle, technische 
Neuerungen usw. mit einem Schlage unvermutet einen Teil der Ge
samtanlage entwerten konnen; dadurch wiirde den Unternehmer ein 
empfindIicher Schaden treffen. Will er gegen solche ZufălIigkeiten ge
schiitzt sein, so wird er aus dem Ertrag einen gewissen Teil zUrUck
legen, der die ausschlieBliche Bestimmung hat, im Falle derartiger 
Geschehnisse verwendet zu werden; diese Rii.cklagen werden "Er
neuerungsfonds" genannt. 

8* 
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Ein so beschickter Erneuerungsfonds hat mit den durch die Ab
nutzung hervorgerufenen Abschreibungen nichts zu tun und ist auch 
nicht gesetzlich vorgeschrieben. El' wird hăufig als "echter Reserve
fonds" bezeichnet, wăhrend die der Abnutzung entsprechende Ab
schreibung eine sogenannte "unechte Reserve" darstellt. 

Nach diesen Erklărungen sind also die Ursachen und der Zweck 
jeder dieser drei Kapitahiickstellungen durchaus verschieden. Die 
Tilgung ist durch vertragliche Bedingungen festgelegt, ist eine reine 
GeldmaBnahme und bezweckt die uber eine Reihe von Jahren ver
teilte Ruckgabe des geliehenen Kapitals; die Abschreibung ist 
durch Abnutzung hervorgerufen und bezweckt die Werterhal
tung des Vermogens. Der Ernouerungsfonds beruht auf Vor
sichtserwăgungen und bezweckt die Vermeidung ne uel' Kapi
talsanlagen. MiBverstăndnisse auf dies~m Gebiete waren fruher 
gerade bei den Elektrizitătswerken nicht selten; es wurden hăufig 

diese verschiedenen Gruppen durcheinander geworfen nnd auf Grund 
80 erhaltener Zahlen falsche Schlusse gezogen. 

Von diesen drei Arten der RuckstellUligen ist hiu"sichtlich ihrer 
Hohe nur die Tilgung unumstritten. Sie hăngt lediglich von den Auf
nahmebedingungen bzw. dor Konzessionsdauer ab; danach richtet sich 
die Tilgungsdauer und der Tilgungsplan. Dagegen bildete die Hohe 
der beiden anderen Arten der Rucklagen bis in die letzten J ahre eine 
()ft und lebhaft erorterte Frage. Wăhrend die einen Sătze von 10-12% 
gerade noch fur hinreichend erachteten, hielten andere solche von 
2-2,5% fi'tr reichlich. Diese Verschiedenheit der Ansichten ruhrte 
einmal davon heI', daB man uber die Lebensdauer der einzelnen Teile 
der Anlage auf Schătzung angewiesen war, und daB man vielfach Er
neuerung und Abschreibung zusammengeworfen hat. 

Die Hohe der gesetzlichen Abschreibung ergibt sich aus der 
Bestimmung, daB lediglich ein der Abnntzung entsprechender Betrag 
in Ansatz gebracht wird. Ein Gegenstand ist ganz abgenutzt, wenn er 
fur den Betrieb als solchen wertlos ist und nul' noch einen gewissen 
Stoffwerl besitzt. N!wh dem Sinne des Gesetzes und nach allgemeinem 
Gebrauch wird daher die Abschreibung so bemessen, daB nach vi:illiger 
Abnutzung ein dem ursprunglichen Anschaffungswert entsprechender 
Betrag, vermindert um den voraussiehtlichen Altwert, vorhanden ist. 
DemgemăB verleilt sich die Abschreibung auf die gesamte "Lebens
dauer" der abzuschreibenden Vermogenswerle. Streng genommen 
muBte fur jeden einzelnen Anlageteil eine seiner Lebensdauer entspre
chende Abschreibung vorgesehen werden. Dies ist bei einigen Elek
trizitătswerken gebrăuchlich. Da aber die Lebensdauer einzelner An
lageteile nur mit Unsicherheit angenommen werden kann und es sich 
bei der Abschreibung nicht so sehr um die Wertcrhaltung einzelner 
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Teile als vielmehr um die des gesamten Verm6gens handelt, wird die 
Abschreibung meist auf den gesamten Anlagewert bezogen, wodurch 
gleichzeitig die Dbersichtlichkeit der Bilanz und die Einfachheit der 
Buchfuhrung erh6ht werden. 

Zur richtigen Festsetzung der Abschreibung kommt es somit darauf 
an, zutreffende Annahmen uber die mittlere Lebensdauer von Elek
trizitătsanlagen zu mac hen . Die Erfahrung gibt hierfur nur Însofern 
Anhaltspunkte, als bei der vorliegenden Entwicklungszeit der bestehen
den Elektrizitătsanlagen von etwa 30 Jahren von einer v6lligen Ent
wertung infolge Abnutzung uberhaupt nicht gesprochen werden kann. 
Bei keinem auch der ălteren Unternehmungen sind die Anlagen iru 
ganzen infolge betrieblicher Abnutzung ersetzt worden. DaB trotz
dem keines dieser Unternehmungen den ursprunglichen Zustand 
mehr aufweist, hăngt mit ganz anderen Ursachen zusammen. Jeden
falls steht fest, daB die Elektrizitătsanlagen im ganzen eine lăn
gere Lebensdauer als 30 Jahre aufweisen. Dieser Tatsache wird 
denn auch heute in der Bemessung der Abschreibungen Rucksicht ge
tragen. 

In Zahlentafel Xa sind fur eine Anzahl von Elektrizitătsunterneh
mungen, die in der Form der Aktiengesellschaft betrieben werden, die fur 
die Betriebsanlagen aufgewendeten Kapitalien (mit Abzug der aus der 
Bilanz ersichtlichen Grundstuckskosten), femer, soweit feststellbar, 
die fur die gesetzliche Abschreibung allein ansgeworfenen und schlieB
lich die fur Abschreibung und Erneuerung zusammen vorgesehenen Be
trăge aufgefuhrt. Sămtliche Zahlen beziehen sich auf das Geschăfts
jahr 1913 bzw. 1912/13. Dieses Jahr ist gewăhlt, da in demselben noch 
normale Verhăltnisse vorlagen, die nicht dureh den Kriegszustand be
einfluBt waren. - Es ergibt sich, daB bei einem gesamten Anlagekapital 
der Unternehmungen von rd. 202000000.$1; fur Abschreibung allein 
rd . .1( 3089000, - und bei einem Kapital von rd. 485000000 J/I{'. 

fur Abschreibung und Erneuerung zusammen rd. JG 16300000,- zu
ruckgelegt worden sind. Es sind also bei jăhrlich gleichbleibendem 
Prozentsatz ohne Berechnung von Zins und Zinseszins durch
schnittlich 

fur Abschreibung allein . 

fur Abschreibung und Erneuerung zusammen 

ausgeworfen. 

1,52% und 

3,35% 

In Zahlentafel X b sind eIl1lge Angaben liber gebrăuchliche Sătze 
zusammengestellt von Unternehmungen, die auf die einzelnen An
lageteile abschreiben. 
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Zahlen tafe! Xa. 

Riicklagen von Elektrizitătsunternehmungen. 

_____ --+1_2 ~I __ 3_~_4 __ -----,---1 _5_1 6 1 7 

RUcklagen fUr I Riicklagen fUr Ab-

Unternehmung Jahr Anlagekapital 

Amperwerke 
Abo. 
Berggeist. 
Berliner Elektricităts-Werke 
Crottorf 
Derenburg 
Eisenach . 
Fulda 
HaLlburgische E. W. 
Konigsberg . 

12/13 
13 

12/13 
12/13 
12/13 
12/13 

13 
13 

12/13 
13 

Lechwerke 
'1 12/13 1 . 12/13 I Landkraftwerke Leipzig 

Mărkisches E. W .. 
Kommunales E. W. Mark . 
Niederrhein. Licht- & Kraft-

13 
13 

werke 12/13 
Niedersăchsische Kraftwerke 13 
Oberrheinische Kraftwerke . 12/13 
Oberschlesische E. W. 13 
Rheingau E. W. . . I 13 
E. W. Rheinhessen. . i 12/13 
Săchs. Elektricităts-Liefer.-

Ges. . 13 
Elektricităts- u. Gasvertriebs-

.Il 

11 200000 
3500000 

14800000 
130000000 

2100000 
1900000 
1730000 

700000 
56000000 
6000000 

16400000 
8000000 

13200000 
16600000 

10 000 000 
10 400 000 
13800000 
32200000 
3100000 
3900000 

16900000 

Ges. Saarbriicken 13 950000 
Siegerland 13/14 7400000 
Stettiner E. W. 12/13 6 800 000 i 
StraBburg i. E. 13 30 500 000 '1' 

'Thorn . 13 1800000 

Abschreibung schreibung und 
allein Erneuerung 

c" __ . 1 % J( 1 % 

156000 1,4 
91000 2,6 

40000 1,9 

55000 3,2 
13000 1,9 

140000 2,3 
269000 1,6 
35000 0,4 

144000 1,1 

190000 1,8 
63000 0,5 

51000 1,6 
27000 0,7 

178600 1,1 

10 600 1,1 

97000 1,4 
416000 1,4 

14000 0,8 

156000 1,4 
106000 3,0 
814000 5,5 

5000000 3,8 
90000 4,3 
58000 3,1 
55000 3,2 
23000 3,3 

2300000 4,1 
140000 2,3 
269000 1,6 
180000 2,3-
233000 1,8 

1000000 6,0 

200000 2,0 
190000 1,8 
202000 1,5 

1900000 5,9 
86000 2,8 
27000 0,7 

507600 3,0 

20600 2,2 
236000 3,2 
284000 4,2 
447000 1,5 
44000 2,4 

Thiir. Elektr. & Gaswerke 3 700000 'II 

Apolda. .. 13 56000 1,5 130000 3,5 
Thiir. Elektr.-Liefer.-GeseIl- I 

schaft . . . 12/13 6000 000 ! 73800 1,2 155400 2,6 
Unterelbe, Altona . . 112/13 6200 000 I 108000 1,7 108000 1,7 
WestfălischesVerbands-E.W. 12/13 14400000

1 

450000 3,1 
E. W. Westfalen 12/13 18300000

1 

500000 2,7 54;0000 2,95 
Zwickauer E. W. u. StraBen-

bahn. 13 17 100000 I 361000 , 2,1 361 000 2,1 

Sa. 14855800001 - 11,5311631260013,35 
1202 280 000 3 089 000 I 

(Die beiden uIIteren Zahlen betreffen die Werke, von denen die Abschreibung 
allein angegeben ist.) , 
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Zahlentafel Xb. 

Abschreibungssătze einiger gemeindIicher Unternehmungen. 

Diissel.j Elber- Miin· Niirn-I Darm· Halle 
Biele· 

dorfl) I feld 1) chen') berg ') stadt feld 
1913 lHl3 1913 1913 1910 1913 1913 

OI I OI % % I % % % 10 10 I 

Gebaude ·1 3,0 
I 

5,0 1,5 I 1,0 I 1,0 I 2,0 I 2,0 I 

I 
I 

Hof., Wege., Gleisanlagen 6,0 5,0 1,5 1,0 2,0 2,0 2,0 
Maschinen 10,0 10,0 5,0 7,5 5,0 4,0 

I 

8,0 
Kessel. und Rohrleitungen . 10,0 7,5 5,0 7,5 5,0 I 4,0 7,0 
Akkumulatorcn . 10,0 10,0 9,0 7,5 7,5 10,0 10,0 
Apparate . 10,0 10,0 8,5 6,0 5,0 4,0 8,0 
Kabelnetz, unterirdisch 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 
StraBenarbeiten . • I 3,0 3,0 3,0 1,0 

I 
3,0 3,0 I 4,0 

Freileitungsnetz . ·1 3,0 3,0 4,0 - 3,0 3,0 I 4,0 
Zăhler . . . . . . . . .:.,' -=-. ....:..+1....;1:.:5.:.;,0~.:.1O;:..;,.:.0-+1 ....:.8.:.;,5:....-r l.:.5,:.:.0+_-i......:...IO;.:,..:..0+-....:.8.:.;,0_ 

Im Durchschn. bezogen auf das I I 
ges. urspriing. Anlagekapital 4,4 2,94 2,75 2,4 1,36 3,8 4,95 

In dem Vertrage der Stadt Kănigsberg mit der Allgemeinen Elek-
tricităts-Gesellschaft sind folgende Abschreibungssătze vorgesehen: 

1. Fiir Fundamente, Gebăude. . . . . . . . . 1,0% 
2. Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5% 
3. Gleisanlagen, Transformatoren, Schaltanlagen 2,0% 
4. Dynamomaschinen, Akkumulatoren, Zăhler. 4,0% 
5. Dampfmaschinen, Turbinen, Kessel mit Zubehiir 

und Arbeitsmaschinen . . . . . . . . . . . . . 6,0% 

Die Gesamtsumme der Abschreibungen muB nach diesem Vertrage 
mindestens 3% des Kapitals abzuglich der Aufwendungen fur den 
Grunderwerb betragen, die Abschreibungen durfen aufhăren, sobald 
der Buchwert nicht hăher ist als der Marktpreis der Baustoffe (Ma
terialwert) . 

Der Magistrat der Stadt Berlin hat nach Vbernahme der Werke 
folgende Satze vorgeschlagen: fur Wohngebaude 2%, Betriebsgebăude 
4%, Bekohlungsanlagen 7,5%, Maschinen, Kessel usw. 10%, Trans
formatoren, Schaltanlagen 7,5%, Akkumulatoren, Zăhler 10%, StraBen
beleuchtungsnetz, Hausanschlusse 5%, Kabelnetz 3%, Telephonanlagen, 
StraBenbeleuchtung 15%, Automobile 331/ 3 %, Betriebswerkzeuge und 
Inventar 100%. 

Die Statistik der V. E. W. ergibt fur 1911 einen Mittelwert von 
ca. 4,1% einschlieBIich Tilgung, fur 1912 von ca. 4,5%. 

Alle die genannten Sătze sollten sich auf das ursprungliche An
lagekapital beziehen, nicht, wie vielfach iiblich, auf den' durch die 

1) Abschreibung crfolgt auf die Buchwerte. 
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jeweiligen Abschreibungen verminderten Buchwert. Letztere Form der 
Abschreibung wird heute beim Elektrizitătswerksbetrieb selten ange
wendet, weil die Abschreibung auf den Anlagewert ein klareres Bild 
der Vermogensverhăltnisse ergibt. Auch ist hierbei eine richtigere 
Verteilung der Abschreibungen auf die einzelnen Betriebsjahre moglich, 
indem nicht, wie bei der Zugrundelegung des Buchwertes, gerade in 
den ersten schwierigen und gewohnlich ertragsărmeren Betriebsjahren 
vieI hohere Summen aus dem Ertrag herausgezogen werden miissen 
als in den spăteren besseren Jahren; ja, die Abschreibung auf den Buch
wert widerspricht geradezu dem Sinne der Abschreibung, da in den 
spăteren Betriebsjahren bei steigender Entwertung immer kleinere 
Summen hierbei zuriickgelegt werden, wăhrend das Umgekehrte der 
Fall sein sollte. In der Tat wird denn auch in neueren Pachtvertrăgen 
vielfach die Bestimmung getroffen, daB die Abschreibungssătze mit 
den Jahren anwachsen. Eine solche MaBnahme liegt ebensosehr im 
Interesse des Păchters, der in den ersten Jahren geringere Betrăge ab
filhren muH, wie sie den tatsăchlichen Verhăltnissen entspricht. 
Bei der Berechnung der Abschreibungen auf Grund des Anlagekapitals 
bleiben die Betrăge bei gleichbleibendem Anlagekapital dieselben, 
somit sind auch die Grundlagen filr die Preisberechnung sicherer. 
SchlieBlich ergeben sich bei Neuanlagen und Erweiterungen bei der 
Buchwertabschreibung ungleiche Werte fiir die einzelnen Anlageteile 
und unilbersichtlichc Verhăltnisse. 

Eine weitere Meinungsverschiedenheit betrifft die Frage, ob die Ab
schreibungssătze unter Berii.cksichtigung einer Vnzinsm;g festgesetzt 
werden konnen. 

Ein solches Verfahren wird in den Fachschriften zum Teil als recht
măBig nicht anerkannt (Rehm L. 146), zum Teil als einzig richtiges 
bezeichnet (Schiff L. 148). Abgelehnt wird es mit dem Hinweis, daB 
der Abschreibungsfonds keinen wirklichen Wert, sondern das Fehkn 
vo~ Werten feststelle und daB infolge der Zins- und Zinseszinsrech
nung die jăhrliche Abschreibungsquote von Anfang an niedriger be
messen wilrde als der wirklich wăhrend der einzelnen Jahre eingetre
tenen Entwertung entsprăche. 

Beide Grilnde sind jedoch anfechtbar, denn in der Tat wird doch 
fftr die Abschreibung ein wirklicher Wert aus dem Jahresertrăgnis aus
geschieden. Ob dieser Wert in barem Gelde bei einer Bank oder in 
Wertpapieren oder in Anlageteilen angelegt wird, ist gleichgilltig; 
jedenfalls ist er in Wirklichkeit vorhanden und arbeitet in dem Rah
men des Unternehmens zinsbringend mit, sofern ilberhaupt das Unter
nehmen einen Zinsertrag erbringt. Aber selbst wenn letzteres nicht der 
Fan wăre, so wilrden die hierfftr aufzuwendenden Zinsell buchmăBige 
Schulden darsteJkn, ebenso wie auch die Abschreibung selbst fftr den 
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Fall, daB der Ertrag die wirkliche Beriicksichtigung der Wertverminde
rung nicht zuIieBe. - Wenn gegen die Zins- und Zinseszinsrechnung 
weiter eingewendet wird, daB infolg~dessen die Abschreibungsquote 
anfangs der wirklich eintretenden Entwertung nicht entsrrechend und 
zu niedrig angesetzt wiirde, so ist dem entgegenzuhalten, daB die wirk
lich eintretende Entwertung iiberhaupt nicht feststellbar ist. Es ist 
ganz unmoglich, bei einem Gebaude oder bei einer Masc.hine oder gal' 
bei einer Leitungsanlage anzugeben, daB am Ende eines Jahres eine 
Entwertung infolge Abnutzung um einen bestimmten Betrag einge
treten ist. Ebensowenig ist es nachweisbar, daB etwa eine gleichblei
bende Entwertung im Laufe der Jahre den Tatsachen entspricht~ Diese 
Annahme ist lediglich eine rechnerische Schatzung aus Bequemlich
keitl"griindm und kann·sich keineswrgs auf tatsăchliche Beweise stiitzen, 
im Grgenteil zeigt die Erfahrung, daB die Abnutzung in den ersten Jah
ren des Gebrauchs wesentlich geringer ist und erst mit fortschreiten
der Zeit starker und oft nach Jahren erst bemerkbar wird. SchlieBlich 
kommt (8 liberhaupt nicht darauf an, ob man die Moglichkeit, daB die 
in der Bilanz als Wertverminderungskonto nachgewiesenen Betrage 
Zinsen erbringen, zugibt oder nicht. Die Anwendung der Zins- und 
ZinseEzinsrechnung kann· als eine reine Formsache angesehen wer
den, um die Abschreibungssatze in der ersten Zeit, in der die Elek
trizitatsuntemehmungen ohnedies auf der einen Seite mit schwierigeren 
Verhaltnissen und auf der anderen Seite mit einer geringeren Abnutzung 
zu rechnen haben, niedriger als in den spateren Jahren zu halten, was 
ganz von selbst bei Anwendung der Zins- und Zinseszinsrechnung der 
Fall ist. Gerade aus dieser letzteren Erwăgullg heraus findet man denll 
auch in der Praxis die Zins- und ZinseszimrEchnung haufig ange
wendet; namentlich bei Bahnuntemehmungcn ist diese Art der Berech
nung geradezu gebrauchlich, aber auch bei Elektrizitatswerken uicht 
selten. Diese Erwăgungen beziehen sich lediglich auf die Abschreibung. 
Bei der Tilgung ist die Anwendung der Zins- und Zinseszillsrechllung 
unbestritten. Bei dem eigentlichell Emeuerungsfonds kommt sie nicht 
in Anwendung, weil ihm seinem Wesen entsprechend jahrIich ungleiche 
Betrăge zugefiihrt werden, die gewohnlich von dem Erfolg abhăngig 
gemacht werden. 

Wie bei den Zinsen erhebt sich auch bei den Riickstellungen di(· 
Frage, ob sie ohne weiteres als Selbstkosten zu bezeichnen und dem
gemaB gleichmaBig auf alle Verbraucher zu verteilen sind. Dies scheint 
am meisten noch bei den Abschreibungen zuzutreffen; sie sind durch 
Abnutzung hervorgerufen, der Betrieb ist ohne Abnutzung nicht durch
zufiihren, und so scheint zunachst die allgemeine Dbung gerechtfertigt, 
die Abschreibungen auf die Selbstkosten zu iibemehmen. Dieser An
sicht hat sich auch der Gesetzgeber angeschlossen, wenn er bestimmt, 
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daB Abschreibungen in 'der Bilanz gemacht werden miissen (§ 40und 
§ 261 des HGB.), und daB die hierfiir in Betracht kommenden Summen 
von der Versteuerung frei sind,d. h. den Betriebskosten zugezahlt wer
den konnen. Andererseits ist aber zu erwagen, daB die Abnutzungen 
nicht Mittel, sondern Folge des Betriebes sind. Es lassen sich also 
auch hier Griinde anfiihren, die dagegen sprechen, die Abschreibungen 
ohne weiteres als Selbstkosten im Sinne der Betriebskosten anzusehen. 
In der Tat sind derartige Erwagungen bei der Behandlung dieser Frage 
in stadtischen Betrieben schon geltend gemacht worden. Dort ist die 
Anlage aus Gemeindemitteln erbaut; der Wert des aufgewendeten 
Kapitals braucht also keineswegs an das Werk gebunden zu sein, son
dern kann sich auf die einzelnen Mitglieder der Gemeinde verteilen; 
kann somit infolge 'der Verwendung der elektrischen Arbeit eine Er
hohung des Wohlstandes festgestellt werden, so ist der Gleichwert fur 
das verbrauchte Kapital in der Verbesserung der wirtschaftlichen Ver
haltnisse des einzelnen zu suchen. Selbstverstandlich wird bei privat
wirtschaftlichem Betrieb diese Dberlegung nicht Platz greifen konnen. 

Sind die Abschreibungen mittelbar durch den Betrieb selbst bedingt, 
so ist bei der Tilgung ein solcher Zusammenhang nicht mehr vorhanden. 
Durch Vertrag wird festgesetzt, daB nach eiper bestimmten Reihe von 
Jahren das gesamte aufgenommene Kapital zuruckgezahlt oder wieder 
vorhanden sein muB; abhangig von dieser Zeit ist der jahrliche Til
gungssatz zu berec~nen. Die Hohe desselben ist also vom Betrieb vollig 
unabhangig und wird nur nach der Zeitdauer der Tilgung bemessen. 
Da die Tilgung die Riickerstattung des aufgewendeten Kapitals be
zweckt, ist sie ahnlich wie die Abschreibung eine verhiillte Form der 
Werterhaltung, die aber von der tatsachlichen Wertveranderung der 
das Kapital darstellenden Gegenstande vollstăndig absieht. Die hier
fur notigen Summen konnen daher als Selbstkosten im Sinne der Be
triebskosten nicht mehr bezeichnet werden, da sie weder durch den Be
trieb bedingt, noch zu seiner Aufrechterhaltung notig sind. Nichts
destoweniger miissen sie aus den Ertrăgnissen herausgewirtschaftet 
werden und bilden somit einen Teil des Betriebserfolgs. Eine gleiche 
Beurteilung bezuglich ihrer Zugehorigkeit zu den Selbstkosten ist 'bei 
den Rucklagen fiir Erneuerung am Platze, ferner beim gesetzlichen 
Reservefonds der Aktiengesellschaften und bei den verschiedenen 
Spezialreserven, die ihre Entstehung irgendwelchen finanzpolitischen 
Erwăgungen verdanken. Derartige Riicklagen stehen offenbar mit dem 
Betrieb in keinerlei Zusammenhang mehr. Sie bilden vielmehr eine 
gewisse Selbstversicherung groBen Stils und konnen deshalb nur dann 
angelegt werden, wenn sich entsprechende Dberschiisse ergeben haben. 
Auf Grund dieser Erwăgungen ist die hăufig gebrăuchliche Zusammen
legnng der Abschreibung nnd Erneuerung-, wobei statt der kleineren, 
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fur die reine Wertverminderung ausreiehenden Quoten hohere Pro
zentsătze vorgesehen werden, nieht zweekmăBig; sie sind vielmehr naeh 
dem Vorausgehenden, sehon mit Rueksicht auf ihre Abhăngigkeit von 
der Betriebsdauer, zu trennen. Infolgedessen ist der Betrag der Ab
sehreibungen im voraus festgelegt, wăhrend die Hohe der Erneuerung 
erst naeh dem Erfolgausweis zu bemessen ist. 

Da die Rucklagen, wie aus der Seite 109 zusammengestellten Zahlen
tafel IX ersichtlieh ist, einen betrăchtlichen Teil der Aufwendungen 
ausmaehen, ist es naturlich, daB sieh MiBgriffe hinsichtlieh der Ruck
Iagen sehr unliebsam bemerkbar maehen mussen. Naeh zwei Rieh
tungen hin wird hăufig gefehlt. Der eine Fehler ist die vollige Unter
lassung von Absehreibungen in der Absicht, einen hoheren Reingewinn 
ausweisen zu konnen; wird ein solches Verfahren auch nieht immer in 
den ersten Jahren zu MiBerfolgen fuhren, so wird doeh die gesieherte 
Fortfuhrung des Unternehmens in Frage gestellt, und unter Umstăn
den mussen die Gewinne der ersten Jahre mit empfindlichen Vermogens
einbuBen spăterhin bezahlt werden. 

Ebenso bedenklich ist es aber aueh, die Betrăge der Rucklagen im 
voraus zu hoch anzusetzen. Von der vermeintlichen Tatsache aus
gehend, daB die hohen RucksteIlungen notwendige Betriebsausgaben 
darsteIlen, mussen dann die Verkaufspreise entspreehend hoch ange
setzt werden; die Folge ist ein kleiner Absatz, das Unternehmen ent
wiekelt sieh nicht, und statt der vorhandenen Rueklagen weist der 
JahresabsehluB Verluste auI. Dies aIles kann vermieden werden. Ist 
die GroBe der Anlage dem wirklichen Bedurfnis angepaBt, werden die 
tatsăchlich notwendigen RuekIagen richtig bemessen, so werden sich 
bei gerechter und zweckmăBiger Verteilung der Selbstkosten stets Uber
sehusse erzielen lassen. Dann aIlerdings ist darauf zu sehen, in den 
Rucklagen moglichste Deckung gegen Unvorhergesehenes zu haben. 
Verkehrt wăre es dann, wie dies namentlich in stădtischen Betrieben 
vorkommt, aIle Vberschusse in anderer Weise zu verwerten. Ersatz
anschaffungen, technische Verbesserungen werden dann selten mehr 
bewilligt, wei! neue Kapitalien hierzu nicht mehr aufgenommen wer
den soIlen; das Unternehmen steht nicht mehr auf der Hohe der Zeit 
und geht zuruck. 

3. Verhiiltnis zwischen Kapital- und Betriebskosten. 

Schon eine fluchtige Betrachtung der Zahlentafel IX zeigt, daB es 
sieh bei der Verzinsung und bei den Ruekstellungen um reeht ansehll
liehe Betrăge handelt; sehon allein hieraus kalln der SehluB gezogen 
werden, daB diese Kosten bei der Preisbemessung eine aussehlaggebende 
Rolle spielen mussen. Dies tritt ganz besonders deutlieh vor Augen, 
wenn man untersueht, welehes Verhăltnis sieh zwisehen den Kapital-
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kosten und den Betriebskosten ergibt; in der Zahlentafel IX sind fiir 
einige Werke die Anteile der einzelnen Unkostengruppen an den Ge
samtausgaben bereehnet. Die genaue Kenntnis dieser Beziehung bildet 
die Grundlage fUr eine riehtige Preisstellung. Das wesentliehste aus der 
Zahlentafel zu entnehmende Ergebnis ist die Tatsaehe, daB selbst bei 
der angenommenen Mindestverzinsung ullgefăhr die Hălfte der ge
samten Erzeugungsausgaben auf die Kapitalkosten zu reehnen sind. 
Man kann also auf Grund dieser Erkenntnis feststeIIen, daB im aIIge
meinen die Einnahmen die reinen Betriebsausgaben um das Doppelte 
ubersteigen mussen, wenn eine beseheidene Rentahilităt erzielt werden 
soII. Dies gilt dort, wo es sieh in der Hauptsaehe um Erzeugung dureh 
Wărmekraftmasehinen handelt. Bei Wasserkraftwerken, wie bei dem 
letzten Beispiel der Zahlentafel IX, ist jedoeh der Anteil der Betriebs
kosten an den Gesamtausgaben ein vieI geringerer. Die Betriebskosten 
konllen hier auf den vierten Teil der Gesamtaufwendungen, ja noeh 
weiter, zuruekgehen. Im librigen libt weder die Art der Antriebskraft 
noeh das System der Stromverteilung auf das Verhăltnis der Betriebs
kosten zu den Gesamtaufwendungen einen groBen EinfluB aus. Zwar 
nimmt man allgemein an, daB bei 01- und Sauggasanlagen die reinen 
Betriebskosten einen wesentlieh geringeren Anteil an den Gcsamtauf
wendungen beanspruehen. Das trifft zwar in einzelnen Făllen, nament
lieh bei kleineren Anlagen, zu, doeh ergibt sieh bei Betraehtung einer 
groBeren Anzahl von Anlagen und Iăngeren Betriebszeitrăumen kein 
von den Dampfanlagen wesentlieh versehiedenes Bild. Aueh die GroBe 
der Unternehmungen spielt keine entseheidende Rolle; es ist deshalb 
von der Anfuhrung weiterer Beispiele abgesehen. 

Aus den angegebenen Zahlen ist weiter ersiehtlich, daLl sich der 
Anteil der einzelnen Unkostengruppen an den gesamten Aufwenclungen 
mit den einzelnen Jahren versehiebt; diese Erkenntn.is ist mit Bezug 
auf die Stetigkeit der Prei8gebarung der Wnke von Wert. Der besse
ren Vbersieht halber ist die Zusammensetzung der Kosten fiiI' einige 
Beispiele der Zahlentafeln aueh noeh zeiehneriseh dargestellt (8. Abb. ;>, 
S. lll). Man sieht,daB zwar irgendeine regelmăBige Verănderung nieht 
vorhanden ist, daB aber namentlieh bei den Dampfkraftwerken der An
teil der Betriebskosten allmăhlieh anwăehst, indem bei gleiehbleiben
dem odeI' măBig erhohtem Anlagekapital die Abgabe von elektriseher 
Arbeit und damit die Betriebskosten in hoherem MaBe waehsen - ein 
Zeiehen besserer Ausnutzung der Betriebsanlagen -; auch ist hierbei 
von EinfluB, daB die Zinsen und Tilgungssătze, namentlich bei stădti
schen Unternehmungen, im Laufe der Jahre geringer werden, dann ist 
aIIerdings die ErhOhung des Anteils der Betriebskosten lediglieh rech
llerischer Natur und IăBt keinen RuekschluB auf die bessere Ausnutzung 
der Betriebsanlagen zu. Umgekehrt vermindert sieh der Anteil der 
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Betriebskosten, wenn der Verbrauch bei gleichbleibenden Ruckstellun
gen nicht entsprechend den Erhohungen des Anlagekapitals fortschreitet; 
doch darf diese Erscheinung bei gut geleiteten Werken nur eine vor
iihergehende sein. 

B. Die Betriebskosten. 
Die Betriebskosten, die nach Zahlentafel IX bei Wărmekraftanlagen 

ungefăhr 40-60%, bei Wasserkraftwerken ca. 20--40 % sămtlicher 

jăhrlichen Aufwendungen ausmachen, setzen sich aus einer sehr groBen 
Anzahl verschiedener Ausgabeposten zusammen; als solche sind na
mentlich zu nennen: Gehălter fur clie Betriebsleitung, die Lohne der 
in den verschiedenen Teilen der Anlage beschăftigten Arbeiter, die 
Ausgaben fur die Arbeiter- und Angestellten-Versicherungen und 
-Krankenkassen, die Kosten der verschiedenen Betriebsstoffe: Feue
rung, Wasser, Schmierung, Putzzeug, Packungen und Dichtungen, die 
Aufwendungen fur Unterhaltung und Ausbesserung der Anlagen, die 
allgemeinen Unkosten fUr den kaufmănnischen Betrieb, namentlich fur 
die Buchhaltung, die Rechnungserteilung, den Geldeinzug, fur Miete, 
Steuern, Versicherungen u. a. m. Die Zusammenfassung und Unter
teilung der einzelnen Ausgaben geschieht hierbei hăufig nach Regeln,. 
dic auBerordentlich voneinander abweichen, so daB ein Vergleich der 
Werte recht schwierig ist. Um die hier herrschende groBe Verschieden
heit zu zeigen, seien die Einzelposten der Betriebsberichte von einigen 
groBeren Werken nebeneinander gestellt: 

A. B. C. D. 
1. Gehălter, l. Gehălter und 1. Besoldungen, 1. Allgemeine Un-
2. Lohne, Lohne, 2. Ruhegehălter, kosten, 
3. Kohlen, 2. Kohlen, 3. Allgemeine Un- 2. U nterhaltung, 
4. Schmier- und 3. vVasser, kosten, 3. Betriebs-

Putzmaterial. 4. Schmier- und 4. Kosten der unkosten. 
5. Unterhaltung, Putzmaterial, Stromerzeugung, 
6. Aligemeine 5. Bureaubedarf, 5. Unterhaltung, 

Unkosten. 6. Unterhaltung, 6. Sonstiges. 
7. Steuern u.Ver-

sicherungen, 
8. Sonstige Ausgaben. 

Die groBte deutsche Betriebsgflsellschaft, die Elektricităts - Lieferungs-
Gesellschaft, benutzt fiir ihre Betriebsberichte folgende AufsteIlung: 

A. Allgemeine Ausgaben (Verwaltung); 
B. Steuern, Versicherungen, Mieten; 
C. Betrieb des Kraftwerks: 

a) Gehălter und Lohne, 
b) Materialien, 
c) Strom bezug ; 

D. Unterhaltung, Ausbesserung des Kraftwerks: 
a) Gebăude, 
b) Maschinen, Kessel und Rohrleitungen, 
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e) Sehaltanlage und Verbiildungddtun;:;cn, 
d) Akkumulatoren, 
e) Gradierwerk mit Zubehor, 
f) Versehiedenes; 

E. Betrieb des Netzes; 
F. Unterhaltung und AusbesEcrunf," Les N( tzc::: 

a) der Leitungcn und BCftanckiL, 
b) der Gestănge; 

G. Unterhaltung der HausancchliisEc; 
H. Unterhaltung und AusbesEcrung der Ziihlcr; 
,T. Offentliche Beleuehtung: 

a) Gehălter und Lohne, 
b) Materialien; 

K. Automobilunterhaltung. 
In der Statistik der Vereinigung der Elektrizitătswerke (18) - die Haupt

quelle fiir vergleichende Untersuehungen auf dem Gebiete der Elektrizitătserzeu
gung ~ ist die Trennung der Betriebsausgaben bis zum Jahre 1910 naehfolgen
den Ausgabeposten erfolgt: 

1. Brennmaterial, 
2. Sehmier-, Packungs- und Diehtungsmaterial, 
3. Gehălter und Lohne, 
4. Unterhaltung, 
5. Kostenfreier Gliihlampenersatz, 
6. Sonstiges. 

Seit dem Jahre 1910 wird die naehstehende Unterteilung benutzt: 
Allgemeine Verwaltung; 
Stromerzeugung: 

Brennmaterial, 
Wasser, 
Sehmier-, Paekungs- un$l Dichtungsmaterial, 
Unterhaltung, 
Gehălter und Lohne; 

Stromfortleitung: 
Unterhaltung, 
Gehălter und Lohne, 

Strommessung: 
Unterhaltung, 
Gehălter und Lohne; 

S:mstiges. 
Abweiehend hiervon teilt das von der V. E. W. empfohlene Buehungssehema 

die Ausgaben in folgende Hauptposten: 
Gehălter und Lohne; 
Betriebsmaterialien, 
Unterhaltung, 
Allgemeine und besondere Ausgaben. 

In den englisehen Statistiken sind durehweg die Ausgabeposten wie folgt ange-
geben: 1. Kohlen und anderes Heizmaterial, 

2. Sonstige Betriebsmaterialien, 
3. Betriebsarbeiterlohne, 
4. Reparaturen und Unterhaltung, 
5. Miete und Steuern, 
6. Verwaltungsausgaben, einschl. GehaIter. 
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In den Vereinigten Staaten vcrlangen die Beharden alljăhrlich iiber die Be
triebsverhăltnisse genaue Berichte, die in einheitlicher Form aufgestellt sind und 
nachstehende Unterabteilungen der Betriebskosten aufweisen: 

Stromerzeugungskosten (Produktion), 
Stromfortleitungskosten (Transmission), 
Stromaufspeicherungskosten (Storage), 
Stromverteilungskosten (Distribution), 
Verbrauchsapparatekosten (Utilization), 
Werbekostert (New Bushiness), 
Kaufmănnische Verwaltung (Commercial Expense), 
Allgemeine U nkosten (General-Expense ), 
Sonstiges (Miscellaneous). 

Je nach der GraBe der Unternehmung werden einzelne Abteilungen zusammen
gezogen oder weitere Untergruppen eingefiihrt; so z. B. werden die fiinf erst
genannten Hauptteile zunăchst nach Betrieb (Operation) und Unterhaltung 
(Maintenance) und beide wiederum je nach Bediirfnis weiter unterteilt, z. B. 
nach Verwaltung, ArbeitslOhnen, Betriebsstoffen, Unterhaltung. 

Es handelt sich bei diesen Einteilungen keineswegs um eine reine 
Formsache, vielmehr wird durch sie sowohl die Gestaltung der Buch
flihrung als auch die leichte und schnelle Dbersicht liber den Aufbau 
der Selbstkosten gefGrdert oder gehemmt. Einzelne Ausgabengruppen 
sind von bestimmten Umstănden des Verbrauches in verschiedener 
Weise abhăngig, so z. B. die Verwaltungskosten von der Zahl der Ab
nehmer, die der Strommessung von der Zahl der Zăhler, die der Strom
erzeugung, und hiervon wiederum besonders die Kosten der Brennstoffe, 
in gewissem Umfang von der Anzahl der erzeugten Kilowattstunden. 
Es ist daher ersichtlich, daB eine diesen Abhăngigkeiten moglichst Rech
nung tragende Einteilung der Betriebskosten ganz andere Aufschllisse 
liber den Aufbau der Betriebskosten gestattet als eine zum Zwecke ein
facher Buchflihrung zu weit getriebene Zusammenfassung einzelner Aus
gabeposten. Lcider ist die in dieser Hinsicht zweckmăBige Einteilung der 
Statistik der V. E. W. erst in den letzten Jahrgăngen angewendet, so daB 
ein Vergleich mit den frliheren Jahren nur in beschrănktem Umfang mog
lichist. - Die folgende Zahlentafel XI gibt liber die GroBe der einzelnen 
Ausgaben und ihren Anteil an den Gesamtbetriebskosten nach den An
gabender St: V. E. W. einigen AufschluB. Die tatsăchlichen Ausgaben in 
Pfennigen sind jedoch nicht auf die erzeugten, sondern auf die nutzbar 
abgegebenen Kilowattstunden bezogen, d. h., es sind die Gesamtausgaben 
jeder Gruppe durch die Anzahl der zum Verkauf gelangten Kilowatt
stunden geteiIt. Dadurch sind gewissermaBen die Verluste, die durch die 
Fortleitung, Messung und Umwandlung, zum Teil auch durch Aufspeiche
rung der elektrischen Arbeit verursacht sind, auf die einzelnen Ausgabe
gruppen verteilt. - In der Zahlentafel, die lediglich liber die Hohe und Ver
ănderung der einzelnen Betriebskosten und ihren Anteil an den gesamten 
Betriebsaufwendungen im Laufe der Jahre AufschluB geben 8011, ist 
wiederum ein Anzahl Werke verschiedenen Charakters zusammengestellt. 
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Schon eine fliichtige tJbersicht der Zahlentafel zeigt, da13 fast 
sămtliche Ausgaben fur die nutzbar abgegebene Kilowattstunde im 
Laufe der Jahre sich vermindert haben. Die Ursache hierfiir ist in 
erster Linie in der besseren Ausnutzung der Betriebsmittel zu suchen, 
infolge deren sich die unvermeidlichen, von der Leistung unabhângigen 
Bereitstellungs- und Arbeitsverluste (Strahlungsverluste der Kessel, 
Leerlaufarbeit der Maschinen und Transformatoren u. a. m.) auf eine 
immer mehr anwachsende nutzbare Abgabe verteilen und daher, 
bezogen auf die einzelne Kilowattstunde, immer geringer werden. 

Weiter ist die Verminderung der Betriebskosten eine Folge zahl
reicher Verbesserungell der Betriebsanlagen, und zwar sind die tech
nischen Einrichtungen so ausgestaltet wordell, da13 sie nicht nul' zu
verlăssiger arbeiten und daher geringerer Wartung bediirfen, sondern 
anch gegeniiber iriiherell Jahren erhohte Wirkungsgrade nnd damit ver
ringerten Verbrauch an Betriebsstoffell aufweisen. Diese Fortschritte 
wiederum ergeben sich ans der Anwendung gro13erer Einheiten bei fast 
allen Einrichtungen zur Erzeugung der elektrischen Arbeit, z. B. bei 
Kesseln, Maschinen nnd Transformatoren. Auch ist vielfach die teuere 
menschliche Arbeitskraft durch billigere Maschinenarbeit ersetzt wor
den. 1m folgenden werden znnăchst die Hohe und zeitliche Entwick
lung der einzelnen Ausgabengrnppen besprochen, sowie ihr Zusammen
hang mit ău13eren Einfliissen; von ihrer Abhăngigkeit von den Um
stănden des Verbranchs wird spăterhin ausfiihrlich die Rede sem. 

1. Die Ausgaben îiir die Verwaltung. 

FiiI' die Erorterung der Verwaltungskosten, die in den friiheren 
Statistiken meist in die Gehălter und Lohne eingerechnet wnrdell, 
stehen nul' die Angaben aus den letzten Jahrgăngen der St. V. E. W. 
zur Verfiigung, abel' auch bei diesen wenigen Zahlen ist ein einwand
freier Vergleich nicht moglich, weil nicht blo13 bei den einzelnen Unter
nehmnngen, sondern auch bei ein und demselben Werke in den ein
zelnen Jahren verschiedenartige Ausgaben zusammengefailt sind. 1111 
allgemeinen werden als Verwaltungsausgaben folgende bezeichnet: die 
Gehălter der Betriebsleitung ganz odeI' teilweise, je nach ihrer Vertei
lung auf Verwaltung, Kraftwerk, 1nstallationsgeschăft u. a. m., die 
Kosten fiiI' die kaufmănnische Venvaltung, also Gehălter und Bureau
material, Postgebiihren, Mieten, die Ausgaben fiiI' das Ausschreiben 
und Einziehen der Rechmmgen,fiir die Werbetătigkeit, Versicherungen 
fiir die kaufmănnischen Beamten, sowie gegen Feuersgefahr und Haft
pflicht; die Versicherungen fiir clie Arbeiter gehoren zu clenjenigen Aus
gabengruppen, bei clenen clie Lăbne aufgefi'thrt sind. Weitere allge
meine Ausgaben, wie Steuern, Ahgaben, Kosten fur Rechtsstreitig
keiten, werden balcl den Verwaltullgskosten, bald den Ausgaben fiir 
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Sonstiges hinzugerechnet. Der Anteil der Verwaltungskosten an den 
gesamten Betriebsausgaben schwankt daher im Mittel zwisclien 10 und 
20%. El' ist naturgemăB bei Uberlandwerken mit ausgedehntem Klein
abnehmerkreis groBer als bei einzelnen Stădten und bei letzteren um 
so groBer, je kleiner das Versorgungsgebiet ist, weil gewohnlich bei 
kleinem Umfang des Versorgungsgebietes die Ausnutzung und damit 
der Anteil der ubrigen Betriebskosten geringer ist. Im Zusammenhang 
mit der steigenden Ausnutzung steht es auch, daB der Anteil der Ver
waltungskosten mit den .Jahren zUrUckgeht, weil die ubrigen Betriebs
kosten mit der Erhohung der Stromabgabe stârker wachsen als die Ver
waltungsausgaben. Die scheinbarcn Abweichungen von diesem Verlauf 
riihren meist von verschiedenartiger Zusammenfassung der Ausgaben
posten in einzelnen Jahren heI', in einigen Făllen auch von der Steigerung 
der Gehălter. Năheres hieriiber ist bei der Erorterung dcr "Lohne" gesagt. 

Die Hohe der Verwaltungsausgaben schwankt in den angefuhrten 
Beispielen zwischen 0,3 und 3 ~ fiir die Kilowattstunde. Letzteren 
Betrag erreichen sie nul' ausnahmsweise bei kleineren Unternehmungen, 
falls nicht besondere Ausgaben, wie Abgaben an die Gemeinden, mit 
eingerechnet sind. Ohne diese letzteren durfen bei einigermaBen giin
stiger Ausnutzung die VerwaltuIlgskosten flir die Kilowattstunde bei 
kleineren Unternehmungen 2~, bei groBeren 1 ~ nicht liberschrei
ten. Im fIbrigen ist ihre Hohe zum groBen Teil von der Ausnutzung 
der Einrichtungeu abhăngig und daher um so geringer, je mehr die 
Stromabgabe fiir Kraftzwecke die fiir Beleuchtung ubersteigt. Unter 
soust gleichcn Verhăltnissen gehen daher die Betrăge, bezogen auf die 
abgegebene Kilowattstunde, mit den Jahren zurUck. Dazu kommt, 
daB an vielen Orten eine Einschrănkung der Ausgaben durch Verein
fachungen der Tarife, des Rechnungswesens, der Buchhaltung, der 
Lohllabrechnungen moglich geworden ist. SchlieBlich hat, auch in die 
Bureaus der maschinelle Betrieb seinen Einzug gehalten: die Allwen
dung von Buchschreib-, Rechen-, Geldzăhl- nnd Adressiermaschinen 
wirkt ebenfalls im Sinne einer Herabsetzung der Verwaltungsausgaben. 
Andererseits haben die Bemuhungen um die steigende Ausbreitung 
der Elektrizităt eillen erhohten Aufwalld an Personal fiir Werbetătig~ 
keit erfordert, sowie die erhOhte soziale Fiirsorge nicht ullbetrăchtliche 
Mehrausgaben veranlaBt. 

2. Die Ausgaben fUr die Stromerzeugung. 

Weitans den groBten Anteil an den Betriebskosten beanspruchen 
die Ausgaben fur die Stromerzeugung bzw. fiir den Betrieb des Kraft
werks. Sie betragen bei Wărmekraftanlagen etwa 50-80% der ge
samten Betriebsausgaben; im Mittel Rann mit etwa 70% gerechnet 
werden. Bei Wasserkraftanlagen ist dieser Anteil unter Umstănden 
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noch haher. Im einzelnen geharen zu den Betriebskosten fur das Kraft
werk die Ausgaben fur Brennstoff, fUr Wasser, fUr Schmierung, Packung 
und Dichtung, fur Unterhaltung und Ausbesserungen, fur Gehălter und 
Lahne. Die Ausgaben fur Wasserbeschaffung sind in den Zahlentafeln; 
wie auch im folgenden nicht besonders aufgefUhrt, da sie meist im Ver
gleich zu den ubrigen Kosten gering sind; wo in den Zahlentafeln solche 
zu berucksichtigen waren, sind sie den Kosten fur Sonstiges zugezăhlt. 

a) Die A usga ben fur Brennstoffe. 

Die Kosten des Brennmaterials hăngen in weitem MaBe von der Art 
der Antriebsmaschinen ab. Explosionsmotoren und von diesen wiederum 
besonders die Olmaschinen, erfordem bis zu einer gewissen Maschinen
graBe unter sonst gleichen Umstănden geringere Brennstoffkosten als 
Dampfanlagen, dafur aber hahere Wartungs-, Unterhaltungs- und 
Ausbesserungskosten; wesentliche Unterschiede im Gesamtergebnis sind 
gegeniiber Dampfanlagen, abgesehen von einzelnen besonderen Făllen, 
im allgemeinennicht festzustellen. Von der Wiedergabe von Beispielen ist 
abgesehen, da in der Statistik nur vereinzelte Werke angefUhrt sind, 
die zu einem einwandfreien Vergleich herangezogen werden kannten. 

Bei den mit Dampf angetriebenen Kraftwerken stellen die Kosten 
fur Brennstoff den graBten Anteil der Betriebsausgaben dar. Er wech
selt zwischen 30 und 60%, betrăgt im Mittel etwa 40% und wăchst bei 
der graBeren Zahl der Kraftwerke mit den Jahren etwas an, - ein Zei
chen fUr die fortschreitende Mechanisierung der Bedienung und fur die 
bessere Ausnutzung der Betriebsmittel; denn, da die Kohlen den
jenigen Teil der Betriebskosten bilden, der am meisten von dem Ver
brauch an Kilowattstunden abhăngig ist, folgt, daB dort, wo die Ab
gabe steigt, auch der Kohlenverbrauch immer mehr hervortreten muB. 

Ihrer Hahe nach sind die Brennstoffkosten, bezogen auf' die abge
gebenen Kilowattstunden, namentlich von der GraBe dermaschinellen 
Einrichtungen und ihrer Ausnutzung und weiter von der Art der Kohlen 
und der Lage des Kraftwerks abhăngig. 

Der EinfluB der GraBe der Einzeleinrichtungen1) auf den Brenn
stoffverbrauch beginnt schon im Kesselhaus. Je graBer die einzelnen 
Kessel, um so geriilger sind unter sonst gleichen Umstănden die Strah
lungs- und Abkiihlungsverluste, und um so graBer der Wirkungsgrad. 
Je geringer femer die Zahl der Maschinen, je graBer also ihre Einzel
leistung, um so einfacher und kiirzer kannen auch die Rohrleitungen 
werden, d. h. um so geringer werden die Wărmeverluste in den An
lageteilen. - Noch betrăchtlicher als durch die wachsende GraBe der 
Maschineneinheiten ist die Kohlen- bzw. Dampferspamis durch tech
nische Fortschritte· im Laufe der Entwicklung geworden. In erster 

1) Ausfiihrliches hieriiber siehe Klingenberg (L. 163). 
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Linie ist hier die Anwendung hoheren Dampfdruckes und der Dampf
uberhitzung zu nennen, femer die Ausnutzung der Warme der Ab
gase zur Vorwarmung des Speisewassers, die Verbesserung der Feue
rung durch selbsttatige Rostbeschickung, die Regelung der Verbren
nungsvorgange durch kunstliche Zugbeeinflussung, die erhohte Druck
ausnutzung durch Verbesserung der Luftleere in den Kondensatoren, 
die VervoIlkommnung der Hilfsbetriebe, wie Speise- und Konden
sationspumpen, die Verhutung von Warmeverlusten an Kesseln, Rohr
leitungen und Maschinen, die Vervollkommnung der Steuerorgane an 
Lokomobilen, Dampfmaschinen und Turbinen. Die Fortschritte auf dem 
Gebiete des Kesselbaues ermoglichen femer eine weitreichende Anpassung 
des Kesselsystems an die Art der Brennstoffe, sowie die Verwendung 
minderwertiger Kohle, die fruher nicht ausgenutzt werden konnte. 

Weiter ist der Grad der Ausnutzung der Betriebsmittel auf die. 
Hohe der Brennstoffkosten fur die Kilowattstunde von groBtem Ein
fluB. Da ein Teil der Brennstoffe stets fur die vom Verbrauch unab
hangigen Verluste aufzuwenden ist, folgt, daB dieser Anteil an dem 
Gesamtverbrauch und damit die durchschnittlichen Einheitskosten um 
so geringer werden, je groBer die Ausnutzung der Betriebsmittel ist. 
Dies gilt ebenso von Kesseln und Rohrleitungen, wie von Maschinen 
und Nebenapparaten. 

Es ist besonders bemerkenswert, daB dieser Ruckgang der Kohlen
kosten fUr die Kilowattstunde sich zu einer Zeit vollzogen hat, in der 
die Kohlenpreise fast stets eine steigende Richtung aufgewiesen haben. 
Dies ergibt sich aus der folgenden AufsteIIung: 

Zahlentafel XII. 
Kohlenpreise in Mark pro Tonne (ab Grube). 

Fiskalische Gruben Rhein.-Westf. Kohlensyndikat 

Saarbriicken 

I 
Oberschlesien Richtpreise Gasflamm 

Jahr Fettkohle Nu13 II I Erbs Nu13 III I NuB IV 

00 11,40 - - - -
01 12,50 - - - -
02 11,40 9,40 6,00 11,0 9,75 
03 11,00 8,90 6,10 11,0 10,0 
04 11,20 8,90 6,30 11,0 10,0 
05 11,20 9,50 6,70 1l,5 10,4 
06 11,50 10,60 8,10 12,0 11,0 
07 12,20 1140 9,35 13,0 12,0 
08 12,50 11,20 9,10 13,0 12,0 
09 12,10 11,20 9,20 12,75 11,75 
10 11,90 11,20 8,90 12,75 11,75 
11 11,20 11,30 9,30 12,75 11,75 
12 11,50 11,80 9,80 13,75 13,0 
13 11,90 12,00 10,30 14,25 13,75 
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Diese Steigerung kommt auch zum Ausdruck, wenn man die Auf
wendungen betrachtet, die die Werke im einzelnen fur Kohlen zu mac hen 
hatten. In der folgenden Zahlentafel sind, um einen Vergleich zu ermog
lichen, die Brennstoffkosten fur je 100000Wărmeeinheiten (WE.) berech
net. In der St. V. E. W. sind sowohl die gesamten Ausgaben fur Kohlen, 
ferner der Kohlenverbrauch in Tonnen und der durchschnittliche Heizwert 
angegeben; es kann somit die Gesamtzahl der jăhrlich verbrauchten 
Wărmeeinheiten und ihr Preis pro 100000 Einheiten ohne weiteres berech
net werden, wie es in der nachfolgenden Zahlentafel XIII geschehen ist. 

Die Zahlen zeigen, in welchem MaBe die Hohe der Kohlenpreise 
von der GroBe des jăhrlichen Gesamtverbrauchs, besonders aber von 
der Lage der Werke zu den Kohlengruben abhăngig ist, und wie sehr 
die in. năchster Năhe der Gruben gelegenen Kraftstationen den weiter 
entfernten Zentralen uberlegen sind. Die Oberschlesischen Elektrizităts
werke z. B. haben fur 100000 WE. im Durchschnitt nur 8 ~, Miinchen 
dagegen etwa 40 ~, also den funffachen Preis, hierfur aufzuwenden. 

Zahlentafel XIII. 
Kohlenkosten in Pfennig pro 100000 WE. 

1 1 2 I 3 i 4 1 5 I 6 I 7 I 8 9 1 10 I 11 12 I 13 

-Jahr II Bres· '1 Kiiln- Deu'-I-;;ort'l Mii:JI'?c~~~: 1 Plauen l' st.et'l Stutt.II-:e~: :1 wies'l. Wiirz· 
Iau I I ben mund chen sien I tm. gart burg I baden, burg 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

1

19,o - 118,9 19,8 40,5 
23,1 - i 22,6 18,4 51,2 

! 20,8 - 1 18,8 16,6 43,9 
I 17,3 17,0 19,6 15,9 33,0 

17,3 17,0 19,3 16,8 33,8 
16,9 16,9 17,3 19,2 34,3 
16,3 17,6 18,9 18,3 36,3 
16,9 18,5 17,5 16,6 38,4 

,20,4 21,2 22,0 20,6 41,2 
16,6 20,4 22,5 20,6 39,0 
16,61 20,5 21,5 I 17,4 44,0 
16,7 20,0 20,9.17,6 37,0 
18,0 i 21,7 24,51 19,7 -

1 19,°,23,0 20,0 20,0 35,0 

11,7 30,4 
9,4 31,7 
8,35 28,4 
7,64 27,9 
5,62 24,2 
4,97 23,6 
5,36 25,4 
7,15 26,2 
8,10 28,8 
9,00 28,6 
8,32 26,9 
8,06 24,0 
8,20 27,1 
9,00 i 28,0 

I ; 24,0 
-

21,8 
21,1 
20,6 
22,6 
23,4 
23,8 
24,8 
24,0 
23,8 
28,8 
-

27,0 

i 32,41 11,80 I - I 39,0 

[ 
35,3 . 12,70 I - 38,0 
33,41' 10,90 I 25,9 34,8 

I 30,6 8,95 24,2 29,6 
30,0 8,14 24,4 29,4 
31,2 7,80 24,9 30,2 
30,6 8,90 24,0 31,7 
32,2 9,09 28,6 33,6 
35,1 13,80 26,7 33,8 

32,8 
31,8 
30,2 
32,8 
33,0 

32,2 11,00 26,9 
30,5 9,25 26,0 
30,0 9,15 26,2 
29,5 26,6 

I 
25,0 

Wenn nach den Zahlen der Zahlentafel XI auch bei Wasserkraft-
werken Kosten fur Brennstoffe auftreten, so ist dies eine Folge der 
Verwendung von Dampfaushilfe, die sowohl in wasserarmen Zeitell 
als auch hăufig wăhrend der Hochstbelastung zum Betrieb herange
zogen wird. Da in den statistischen Berichten der Brenpstoffver
brauch gewohnlich auf clie gesamte Jahreserzeugung, nicht nur auf 
die mittelst Dampfkraft erzeugtell Kilowattstullden bezogell wird, 
ergibt sich ein llaturgemăB wesentlich niedrigerer Brennsto{fyerbrauch 
pro Kilowattstunde, als den tatsăchlichen Verhăltnissen entspricht. 
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b) Die.A usgaben fur Schmierung, Putzzeug, Packung und 
Dichtung. 

Der Ruckgang der Kosten fur Schmierung, Packung und Dichtung, 
die einen geringen Prozentsatz der Gesamtkosten ausmachen, ist ein
mal auf die Einfuhrung selbsttătiger Schmiervorrichtungen und 01-
reiniger und femer, und zwar namentlich bei grăBeren Werken, auf die 
Verwendung der Dampfturbinen zuruckzufuhren. Da letztere im we
sentlichen nur eine einzige rotierende Welle gegenuber den zahlreichen 
hin und her gehenden und sich drehenden Teilen der Dampfmaschinen 
besitzen, da ferner bei ihnen eine geringere Anzahl Offnungen nach 
auBen hin abzudichten ist, ist der Verbrauch betrăchtlich zuruckgegan
gen. Die Verminderung dieser Kosten wăre noch bedeutender, wenn 
nicht die Anwendung des uberhitzten Dampfes und die gesteigerten 
Anspruche an Betriebssicherheit bessere und daher teuerere Schmier
stoffe bedingt hătten. Bei Wasserkraftwerken ist der Anteil dieser 
Stoffe an den gesamten Betriebskosten infolge der einfacheren tech
nischen Einrichtung ein noch geringerer, dagegen ein grăBerer bei 01-
und Explosionsmaschinen. 

c) Die A usgaben fur Unterhaltung und A usbesserungen. 

Die Betrage fur Unterhaltungund Ausbesserungen weisen bei den 
einzelnen Werken groBe Verschiedenheit auf, hauptsăchlich, weil die 
buchmăBige Behandlung dieser Ausgaben eine sehr verschiedene ist; 
grăBere Unterhaltungs- und Ausbesserungsarbeiten we'rden bald aus 
den Betriebskosten gedeckt, bald dem Erneuerungsfonds entnommen, 
oder auch als Neuanschaffungen gebucht. Schlusse auf die Betriebs
fuhrung kănnen daher aus den mitgeteilten Zahlen nicht gezogen wer
den; es kann lediglich gesagt werden, daB im allgemeinen die Aus
gaben fur die Unterhaltung im Laufe der Jahre sich erh6hen, weil 
naturgemăB mit der wachsenden Betriebsdauer alle Anlagen stărker 
beansprucht werden und daher eine sorgfăltigere Wartung und gr6Bere 
UnterhaItungskosten erfordem. 

Auf die Hăhe des Anteils dieser Kosten sind zahlreiche technische 
Umstănde von EinfluB: die Art der Betriebskraft, des Stromsystems, 
der Fortleitung, die Gr6Be des Versorgungsgebietes u. a. m. So ist 
z. B. der Anteil bei Dampfkraftwerken geringer als bei Anlagen mit 
Explosionsmotoren und h6her bei Wasserkraftanlagen, nicht bloB, 
weil es sich dort um die UnterhaItung verhăltnismăBig gr6Berer Anlage
kapitaIien handelt, sondern auch, weil diese Anlagen vieI mehr den 
Beschădigungen durch die Elemente ausgesetzt sind. Weiter sind unter 
sonst gleichen U mstănden die UnterhaItungskosten bei einem Freileitungs
netz oder bei einem ausgedehnten Uberlandwerk verhăltnismăBig h6her 
als bei einem Kabelnetz oder bei einem rein 6rtlichen Versorgungsgebiet. 
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d) Die Ausgaben fur Gehălter und L6hne. 

Năchst den Brennstoffkosten sind die Ausgaben fur Gehălter und 
L6hne fur die gesamten Kraftwerks-Betriebskosten von ausschlag
gebender Bedeutung. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben ist um so 
gr6Ber, je kleiner das Unternehmen und je geringer die Abgabe an 
Kilowattstunden ist. Bei einer gleichmăBigen Entwicklung geht der 
Anteil mit den Jahren etwas zuruck, weil mit steigender Ausnutzung, 
wie schon oben erwăhnt, diejenigen Ausgaben stărker wachsen mussen, 
die den gr6Bten Anteil an den verănderlichen Kasten darstellen, und 
das sind dle Brennstoffkosten. Ihrem zahlenmăBigen Werte nach gehen 
auch die Ausgaben fur Gehălter und L6hne fUr die Kilowattstunde im 
Laufe der Jahre betrăchtlich zuruck, und zwar auch hier im Gegensatz. 
zu der Tatsache, daB die Gehălter und L6hne im einzelnen fortwăhrend 
gestiegen sind. Dies geht zunăchst fur die Entlahnung van Arbeitern 
und Betriebsbeamten aus der Zahlentafel XIV a hervar. 

1 I 

Jahr 

99 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Il 

12
1 

13 

2 

Mittleres 
Elektrizi
tatswerk 
Mittel· 
deutsch· 

lands 

Heizer 
Lohnp.Tag 

3,60 
3,80 
3,90 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,00 
4,10 
4,10 
4,20 
4,30 
4,40 
4,40 
4,50 

Zahlentafel XIVa. 

Steigerung VOll Lohnen und Gehaltern. 

3 I 4 I fi I 6 7 

Grofle westdeutsche 
tJberlandzentrale 

I-
1 3,80 
13,90 
1 4,00 

4,10 
4,20 
4,20 
4,30 
4,40 
4,50 
4,50 
4,50 
4,75 
4,90 

120 
120 
120 
125 
125 
130 
130 
140 
150 
160 
160 
160 
160 

125 
125 
130 
130 
130 
135 
135 
135 
140 
140 
150 
150 
160 

Grofle ost
dtsch. Uber
landzentrale 

26,6 
27,3 
27,2 
27,2 
27,1 
26,9 
27,5 
28,6 
29,5 
30,3 
31,5 
32,5 
33,3 

28,4 
29,2 
29,2 
29,5 
29,9 
28,7 
29,1· 
30,9 
31,8 
32,3 
32;6 
33,2 
35,0 

8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 

Siiddeutsch. Elek
trizitatswerk und 
Uberlandzentrale 

Sachsische 
Uberlandzentrale 

33,0 1132,0 [no -i~-:~--ii:g -~~~~ 
= = I = ;~:~ ~~:~ ~!~~ 

i _ 30,0 35,0 1548 
36,0 40,0 - 30,0 35,0 1614 
- 50,0 ,130 30,5 37,5 1680 

- 34 O 39,0 1746 
- 34,0 
- 34,0 
- 34,0 

50,0 57,0 150 37,0 
- 39,0 
- 40,5 

55,0 63,0 160 40,5 

39,0 1812 
39,0 1878 
39,0 2010 
42,0 2076 
44,0 2142 
46,0 2142 
46,0 2142 

(Die angegebenen Zahlen entstammen den Angaben der in Frage kommenden 
Werke. Die in Spalte 6 und 7 angegebenen Zahlen sind nÎcht die wirklichen 
Stundenl6hne, sondern auf Grund der Gesamtausgaben fUr L6hne durch Teilung 
der im ganzen geleisteten Arbeitsstunden errechnet.) 
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Bei Beurteilung dieser Zahlen ist zu beriicksichtigen, daB vielfach 
noch die Arbeitszeit herabgesetzt worden ist. So betrug bei dem an
gefiihrten siiddeutschen Unternehmen die Schichtdauer bis 1905 12 Stun
den, von da ab lOStunden und von Ende 1913 ab gar nur 9 Stunden; 
die Lohnsteigerung ist also noch h6her als sie in der vorstehenden Zah
lentafel zum Ausdruck kommt. 

In einem anderen stădtischen Werke mittlerer Gr6Be Bind folgende 
Verhăltnisse festgestellt worden: 

Jahr 

97 
05 
12 

Zahlentafel XIVb. 

Anderung von Arbeitszeit und JahreslOhnen. 

2 3 

Heizer 
St 
d ~~-I 

43 
35 
27 

80 
51 
88 

Lohn 
p.Jahr 

1029,00 
1264,18 
1618,12 

4 5 

Maschinisten 

8tun-1 Lohu 
den p.Jahr 

4380 1320,00 
3420 1443,20 
2734 1807,69 

6 8 9 

1 

Hilfsmaschinisten 

I 

Monteure 

Stun- I Lohn Stun· I Lohn 
den p. Jahr den p. Jahr 

4380 1105,00 3300 11200,00 
3617 1084,27 3300 1356,70 
2819 1376,69 3226 I 2075,52 

I 

Dies bedeutet teilweise mehr als eine Verdoppelung des Stunden
lohnes. 

Auch die Gehălter der Betriebs- und Vetwaltungsbeamten haben 
sich wesentlich erh6ht. So wurden z. B. bei dem in der Zahlentafel 
angefiihrten săchsischen Unternehmen folgende Gehălter ausgezahlt: 

Zahlentafel XIVc. 

Steigerung der Gehalter von Betriebs- und Verwaltungsbeamten. 

Jahr 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

1

, Gesamtsllmme Durchschnitts
in ,I( gehalt p. Kopf .Ii 

37189 
46464 
60401 
70158 
95435 

103260 

1488 
1858 
1979 
2126 
2220 
2410 

Die Zahlen ergeben also eine durchschnittliche Erh6hung des Ein
kommens um mehr als 50% innerhalb der letzten sechs Jahre. 

Wenn trotzdem die Kosten an Gehăltern und Lohnen, bezogen auf 
die Kilowattstunde, in so auffallender Weise zuriickgegangen sind, so 
ist dies wiederum zum Teil auf die steigende Ausnutzung - hăufig bei 
gleichbleibenden Betriebsmitteln - zuriickzufiihren. Weiter ist es 
gelungen, die personlichen Ausgaben durch die umfangreiche Anwen
dung selbsttătiger Einrichtungen bei Schalt-, Sicherungs- und Rege-
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lungsapparatpn, bei den Schmiervorrichtungen, bei der Kohlenzufuhr, 
bei der Feuerung und bei der Beseitigung der Asche herabzusetzen. 
In einem Kraftwerk mit einer Spitzenleistung von etwa 5000 KW. war 
fruher zur Bedienung der zahlreichen Maschinen und Kessel ein Bestand 
von 20-30 Leuten erforderlich. Heute sieht man in neueren Kraft
hăusern kaum noch Bedienungsmannschaften. Selbst in den neuesten 
Riesenkraftwerken genugt fur je 2-3 Maschinen heute ein einziger 
Mann zur Uberwachung und Bedienung der Maschinen, ein weiterer 
zur Beaufsichtigung und Wartung der Schalt- und MeBinstrumente 
und zwei oder drei zur Bediemmg der zugehorigen Kessel; dazu hat 
auBer der erwăhnten Einfuhrung selbsttătiger Einrichtungen der Er
satz der Dampfmaschinen durch Turbinen und besonders die Ver
wendung groBerer Einheiten beigetragen, denn die Wartung und Be
dienung einer Maschinenanlage ist nicht so schr durch die GroBe der 
Maschinen als durch ihre Zahl bedingt. 

Bei Wasserkraftanlagen kommt den Bedienungskosten ihrer Hohe 
nach eine weit geringere, ihrem Anteil nach jedoch eine weit hăhcre 
Bedeutung zu als bei Dampfkraftwerken. Zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes gehort, da Brennstoffkosten und die Zuftihrullg der Betriebs
stoffe uberhaupt in Wegfall kommen, ein wesenilich geringeres Per
sonal, auf das dann aber der Hauptteil der Betriebsausgaben entfăllt. 

3. Die Ausgaben fiir die Stromfortleitung. 

Die Ausgaben fur die Stromfortleitung bzw. fur den Betrieb des 
Netzes sind fast ausschlieBlich fur Unterhaltung und Uberwachung 
aufzuwenden; Betriebsstoffe, wie Wasser und 01, fur Kuhlung oder fur 
Hilfsmaschinen kommcn nur in verschwindendem Umfang in Frage, sie 
sind vielmehr zu einem kleinen Teil durch Ersatzstoffe (Kupfer, Siche
rungen, Isolatoren, Maste nsw.), zum groBten Teil durch die fur die 
Unterhaltung und Uberwachullg aufzuwendenden Gehălter und Lohne 
bedingt. Eine genaue Festsetzung dieser letzteren, namentlich der Ge
hălter, ist nicht immer moglich, da die mit den Netzarbeiten betrauten 
Angestellten hăufig auch in anderer Weise, z. B. zu Werbe- und In
stallationszwecken, verwendet werden. Die Netzausgaben sind daher 
vielfach geschătzt; dies ist jedoch fur die Hăhe der Gesamtausgaben 
nur von untergeordneter Bedeutung, da, -\vie aus der Zahlentafel her
vorgeht, die Stromfortleitungskosten selten mehr als 10% der Gesamt~ 
ausgaben betragen. Auch wird der in die Erscheinung tretende Betrag 
durch die Art der Verbuchung beeinfluBt, indem manche Werke grăBere 
Unterhaltungsarbeiten aus den ErneuerungsrUck1agen bestreiten, was 
zwar der Betriebsabrechnung ein gunstiges Aussehen gibt, aber nicht 
immer mit den Grundsătzen einer einwandfreien Geschăftsfuhrung 

ubereinstimmt. Im ubrigen sind diese Ausgaben van der Ausdehnung 
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des Versorgungsgebietes, von Witterungseinflussen, von der Artder 
Verlegung und von dem Alter der Anlagen abhăngig; sie sind groBer bei 
Freileitungen als bei unterirdischer Verlegung, und zwar um so mehr, 
je weiter sich das Leitungsnetz erstreckt. Namentlich in gebirgigen 
Gegenden mit Rauhreifbildungen, hăufigen und starken Schneefăllen, 
mit zahlreichen atmosphărischen Entladungen konnen sie einen ver
hăltnismăBig hohen Betrag erreichen. Im Laufe der Jahre nehmen sie 
allenthalben zu. Dies tritt nicht uberall in Erscheinung, einmal, weil, 
wie bereits erwăhnt, die Deckung dieser Ausgaben zum Teil aus den 
Rucklagen erfolgt, und feruer, weil sie von der Stromabgabe vollstăndig 
unabhăngig sind und daher nach ihrem Anteil an den Gesamtausgaben 
und ihrem Betrag, bezogen auf die abgegebenen Kilowattstunden, ab
nehmen, je mehr der Verbrauch an elektrischer Arbeit anwăchst. 

4. Die Ausgaben fiir die Strommessung·. 

Zu den Kosten der Strommessung, von denen an anderer Stelle 
(s. S. 2(6) noch die Rede sein wird, geMren alle Ausgaben fur 
das Ablesen, fur die Unterhaltung, Vberwachung, NachprUfung der 
Zăhler und die durch die Zăhler verursachten Arbeitsverluste; letztere 
werden jedoch selten in die Ausgaben mit eingerechnet, da sie im Ver
gleich zu den ubrigen Kosten gering sind und ihre einwandfreie Fest
stellung Schwierigkeiten bereitet. Von den ubrigen Strommessungs
ausgaben hăngen die Kosten des Ablesens von der Art des Tarifes, von 
der Anzahl der Abnehmer und von dem Verfahren, das zur Erledigung 
des Ablesegeschăfts angewendet wird, ab. Sie wachsen feruer mit dtr 
Anzahl der Abnehmer und mit der Ausdehnung des Versorgungsgebietes 
und erreichen bei Vberlandwerken und GroBstădten mit zahlreichen 
Kleinabnehmeru so hohe Betrăge, daB vielfach aUein mit Rucksicht 
hierauf die Einfuhrung des Pauschaltarifes in Erwăgung gezogen wird. 
Von wesentlichem EinfluB auf die Kosten des AblEsens ist schlieBlich 
das hierbei angewendete Verfahren (s. S. 339). Die Ablesekosten sind 
also fast ausschlieBlich Personalausgaben. Dies ist auch zum groBen 
Teil bei den Ausgaben fur Prufung, Vberwachung und Instandhaltung 
der MeBeinrichtungen der FaU; auBerdem treten hierbei noch Kosten 
fur Ersatzstoffe, wie Bursten, Lagerzapfen, Magnete, Plomben u. a. 
hinzu, feruer Ausgaben fur Werkzeuge und Einrichtungen zur Eichung 
1;Ind Prufung der Zăhler, Miete fUr die hierzu verwendeten Răume, 
Heizung und Beleuchtung der letzteren. Die Hoheall dieser Ausgaben 
icst in erster Linie davon abhăngig, in welchem Grade Prufung, 
Vberwachung und Instandhaltung stattfindet. Manche Werke be
schrănken sich auf gelegentliche Untersuchungen und haben selbst 
keinerlei Einrichtungen zu einer sorgfăltigen Pflege der Zăhler; andere 
Unteruehmungen unterhalten einen ganzen Stab von Beamten und 
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umfangreiche Einrichtungen zur regelmaBigen PrUfung und Aus
besserung der Zahler. Im ersteren Fall sind zwar die Ausgaben fUr 
Zăhleruberwachung gering, doch stehen ihnen Verluste durch unregel
maBigen Zahlergang und Beschwerden von seiten der Abnehmer gegen
uber; im letzteren Falle werden die h6heren Unkosten durch zuver
Iăssige Zahlerangaben und durch das Vertrauen der Abnehmer meist 
aufgewogen, wenn auch nicht in Abrede gestellt werden kann, daB manche 
Werke in dieser Hinsicht zu weit gehen. AuBer von diesen, mehr den 
Ansichten und Erwagungen der einzelnen Betriebsleiter entspringenden 
Umstanden sind die Zahlerausgaben auch von der Stromart unddem 
Tarifsystem bzw. dem Zahleraufbau abhangig. Sie sind naturgemaB 
bei verwickelteren MeBeinrichtungen mit mehreren Anzeigevorrich
tungen h6her als bei einfachen Zahlern und im allgemeinen bei Gleich
stromzăhlern mit stromunterbrechenden Teilen betrachtlicher als bei 
Wechselstromzahlern, die derartige empfindliche und erneuerungs
bedurftige Teile nicht besitzen. 

Aus den angegebenen Ursachen sind die Ausgaben fur Strom
messung sowohl hinsichtlich ihres Anteils an den gesamten Betriebs
kosten als auch ihres Betrages fur die nutzbar abgegebene Kilowatt
stunde sehr verschieden; sie schwanken zwischen 5/10 und 5/100 Pfg. /Kilo
wattstunde und zwischen 0,1 und 5% der Gesamtausgaben. Die h6heren 
Werte ergeben sich bei Gleichstromwerken mit verwickelteren Tarifen 
und kostspieliger Zahleriiberwachung (Dusseldorf, Leipzig), die nied~ 
drigeren Betrage bei Wechselstromwerken. Di"e auffallig geringen Werte 
bei letzteren sind eine Folge des zum Teil in weitem Umfang eingefuhr
ten Pauschaltarifs (Oberschlesien, Werdau). Im Laufe der Zeit gehen 
die Werte im allgemeinen langsam zuruck, da bei gleichbleibenden 
Strommessungskosten der Bedarf des einzelnen im Durchschnitt we
sentlich gewachsen ist. Nur beim Hinzutritt zahlreicher neuer Klein
abnehmer macht sich voriibergehend eine Erh6hung der Werte be
merkbar. 

5. Die Ausgaben fiir Sonstiges. 

Die Ausgaben fUr Sonstiges umfassen bei den einzelnen Werken sehr 
verschiedene Posten, so z. B. den Verbrauch an Wasser dort, wo fur 
seine Beschaffung besondere Aufwendungen gemacht werden mussen, 
sodann die Kosten fur Licht und Kraft fur eigenen Bedarf, die Aus
gaben fur kostenlosen Gluhlampenersatz bei den Verbrauchern, der 
fruher in einigen Werken gebrauchlich, mit der Ausbreitung der Metall
fadenlampe aber allmahlich in Fortfall 'gekommen ist, die Kosten fur 
Werkzeuge, fur Bureaumaterial, fur Steuern, Mieten, Versicherungen 
usw., soweit diese Ausgaben nicht den Verwaltungskosten zugerechnet 
werden. 
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Es muI3 noch erwăhnt werden, daI3 neuerdings eine groI3e Anzahl 
von Unternehmungen die elektrische Arbeit ganz oder teilweise nicht 
mehr selbst erzeugt, sondern von gr6I3eren Werken bezieht. Dies ist 
bei einigen der angefuhrten Beispiele zum geringen Teil der FalI (z. B. 
Werdau) und erklărt hier den starken Abfall der Kohlenkosten und das 
Anwachsen der Ausgaben fur Sonstiges, in denen die Kosten des Strom
bezuges enthalten sind. 

Ob die Werke dem Strombezug vor eigener Erzeugung den Vorzug 
geben, ist lediglich eine Rechnungssache. Die angefuhrten Beispiele 
zeigen, daI3 in der Tat groI3e Werke vielfach die elektrische Arbeit so 
billig erzeugen, daB der Einkauf derselben fur kleinere Unternehmungen 
vorteilhafter ist als die eigene Erzeugung. 

II. Die Abhăngigkeit der Selbstkosten von der 
Nachfrage. 

Nachdem im Vorausgehenden Art und Umfang der Selbstkosten 
festgestellt sind, muI3 nunmehr untersucht werden, in welchem Zu
sammenhange die Selbstkosten mit der Nachfrage stehen, welche Um
stănde der Nachfrage auf die H6he der Selbstkosten bestimmend ein
wirken und in welchem Umfang eine solche Einwirkung stattfindet. 
Diese AUfgabe ist, wie wiederholt bemerkt wurde, eine ăuI3erst schwierige 
und eine zahlenmăI3ig genaue L6sung ist uberhaupt nicht m6glich; doch 
Jst es fur eine auf sicheren Grundlagen beruhende Preisfestsetzung un
bedingt erforderlich, wenigstens ungefăhr diesen Zusammenhang zu er
kennen. - Es wird sich hierbei wiederum als zweckmăI3ig erweisen, 
Kapital- und Betriebskosten getrennt zu behandeln. 

A. Zusa:mmenhang zwischen Kapitalkosten und Nachfrage. 
Da die'Kapitalkosten stets in einem festen Verhăltnis zu dem An

lagekapital stehen, gibt die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 
Nachfrage und Anlagekosten gleichzeitig AufschluI3 uber die Abhăngig
keit der Kapitalkosten von der Nachfrage. Bereits bei der Besprechung 
der Anlagekosten ist darauf hingewiesen worden (s. S. 97), daI3 ihre 
einzelnen Teile von ganz bestimmten Umstănden der Nachfrage ab
hăngig seien. Demzufolge hat in Zahlentafel VIn eine Trennung der 
Anlagekosten in solche fUr 

1. die ăuI3ere Einrichtung, 
2, die maschinelle Einrichtung, 
3. das Leitungsnetz und 
4. die Zăhler 

stattgefunden. 

Si e gel, Der Verkauf elektrlscher Arbeit. 2. AufI. 10 
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Bonn Lahr 

Chemnifz Oberschlesien 

Oeuben Plauen 

Ousseldorf Werdau 
Abb.6. 

Zusammenhang zwischen Leistungsfăhigkeit und Anlagekosten des Kraftwerkes. 
{Abszissen: Leistungsfahigkeit in Kilowatt. Ordinaten: Anlagekosten in Mark. Zahlenwene und MaJ3-
stabe sind forlgelassen, da es sich hier lediglich um den Nachweis der An des Zusammenhanges handelt.) 
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Die Kosten der ăuBeren Einrichtung des Kraftwerkes stehen unter 
sonst gleichen Verhăltnissen in einem gewissen Zusammenhang mit der 
zu irgendeinem Zeitpunkt in Aussicht genommenen groBten Leistungs
făhigkeit des Kraftwerkes. Das Grundstiick wird im allgemeinen so 
groB gewăhlt und die Gebăude in solchem Umfang erstellt, daB sie Ein
richtungen bis zu einer bestimmten Hochstleistung aufzunehmen in 
der Lage sind; ihr Anteil an den Gesamtkosten geht daher, wie die 
Zahlentafel VIII zeigt, im Laufe der Zeit zuriick, da die anderen Teile 
der Anlage wesentlichen Zuwachs erhalten, ehe fiir die VergroBerung 
der ăuBeren Einrichtungen neue Aufwendungen notwendig sind. Auf 
sie entfallen, von Wasserkraftanlagen abgesehen, ungefăhr 10-20% 
des Anlagekapitals, also ein verhăltnismăBig geringer Anteil. In un
mittelbarem Zusammenhang mit der jeweiligen tatsăchlichen Leistungs
făhigkeit stehen die Kosten der inneren Einrichtung des Kraft
werkes; sie wachsen stetig mit der Leistungsfăhigkeit an, wenn auch 
nicht im gleichen Verhăltnis . 

. Betrachtet man die betreffenden Zahlen der Tafel Nr. XV (Spalten 
4, 9, 10), so scheint eill regelmăBiger Zusammenhang zwischen den ge
samten Kraftwerkskosten (Kosten der ăuBeren zuziiglich der maschi
nellen Einrichtung) und der Leistungsfăhigkeit nicht zu bestehen. 
Dies riihrt jedoch weniger von dem tatsăchlichen Fehlen eines solchen 
Zusammenhangs als vielmehr davon her, daB die einander entsprechen
den Verănderungen im Kraftwerk meist nicht gleichzeitig vorgenom
men werden und auch die zugehorigen Zahlungen und Buchungen oft 
zu spăterer Zeit erfolgen. Es werden z. B. neue Grundstiicke hinzu
gekauft oder die GebăudevergroBert, wăhrend neue oder groBere 
Maschineneinheiten erst sehr vieI spăter aufgestellt werden; dann 
wachsen natiirlich die Anlagekosten, obwohl die Leistungsfăhigkeit 
unverăndert bleibt. Oder es wird die Maschinenanlage vergroBert, ohne 
daB auch die Leistungsfăhigkeit der Kessel in gleichem MaBe erhOht 
wird. Oder es werden neue Maschinen aufgestellt und in Betrieb ge
nommen, wăhrend die Bezahlung bzw. Verbuchung erst im folgenden 
Jahre, oder noch spăter, erfolgt. Dann muB naturgemăB wiederum 
ein MiBverhăltnis zwischen den Kosten des Kraftwerks und der 
Leistungsfăhigkeit bestehen. FaBt man dagegen bei der Betrachtung 
dieses Zusammenhangs groBere Zeitrăume ins Auge und beriicksichtigt 
vor allem die Jahre, in denen die vorhandene Leistungsfăhigkeit den 
tatsăchlich aufgewendeten Anlagekosten entspricht, so ergibt sich, daB 
ein regelmăBiger, meist sogar sehr einfacher Zusammenhang zwischen 
den beiden GroBen besteht. Dies ersieht man am besten aus der 
zeichnerischen DarsteIIung (Abb. 6). Ais Beispiele hierfiir sind der 
Zahlentafel XV folgende Werte entnommen: 
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.-

I Leistungs-
Kraft- I Leistungs-

Kraft-
werks- werks-

Ort J ahr făhigkeit kosten Ort Jahr făhigkeit kosten 

I KW in lOOO.K I KW in 1000 .'II 
-

Bonn. .. .1 00/01 980 627 Diisseldorf 08/09 16000 7900 
, 02/03 1075 654 10/11 17600 8400 
I 04/05 1265 790 12 21400 10100 

06/07 2305 1250 13 33500 12200 
08/09 3825 1530 Lahr .... 06/07 268 230 
10/12 4620 1630 08 753 460 

13 6570 1870 09/11 1268 710 
Chemnitz .. 01 1700 1018 12/13 2268 974 

03 2400 1500 Ober- 00/01 7057 4100 
05 2940 1690 schlesien . 02 9277 4400 
07 4670 2456 03 10557 5478 
09 7450 3262 04/05 14857 7550 
11 14858 4900 06 17567 9180 
13 19600 5770 07/08 26567 11 900 

Deuben 00/01 1040 700 09/10 34967 13900 .. 
11/12 44967 15900 02/08 1317 780 

09/11 1992 1000 13 59000 17000 

12/13 4032 1800 Plauen ... 00/03 1300 906 

Diisseldorf 00 3100 1100 04/05 2440 1400 

OI 3900 2130 06 2650 1650 

02/03 4900 3100 07/11 3100 1900 

04 5800 3400 12/13 4960 2250 

05 6700 3800 I Werdau .. 07 1900 700 
06 8400 4900 08/11 2900 1100 
07 13000 6500 12/13 8500 1900 

Die hierdurch sich ergebenden Schaulinien zeigen einen einem 
Parabelast ăhnlichen Verlauf und konnen teilweise durch eine gerade 
Linie angenăhert ersetzt werden, d. h. die Kraftwerkskosten Kk konnen 
fur bestimmte Zeitrăume durch die Gleichung 

Kk=a+b.L 

ausgedruckt werden, wobei L die Leistungsfăhigkeit in Kilowatt be
deutet; die gleichbleibenden Werte a und b konnen fur jeden Fallieicht 
mit Hilfe der zeichnerischen Darstellung bestimmt werden. Damit sind 
nun zwar die Kosten des Kraftwerkes in eine einfache Beziehung zur 
Leistungsfăhigkeit gebracht; um nun auch den Zusammenhang mit der 
Nachfrage zu gewinnen, mu13 man sich erinnern, da13 die Leistungs
făhigkeit (L) stets als ein Vielfaches der jeweils zu erwartenden hOchsten 
Inanspruchnahme des Kraftwerkes (H) gewăhlt wird, und daB die 
Hochstbelastung wiederum sich als ein Bruchteil des GesamtanschluB
wertes (A) ergibt; letztere ist aber unmittelbar durch die Verhăltnisse 
der Nachfrage bestimmt: je nach der Gro13e und Zusammensetzung des 
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Gesamtanschlu13wertes wird sich die Hochstbelastung des Kraftwerkes 
einstellen und mit Rucksicht auf die letztere wird die Leistungsfăhigkeit 
des Kraftwerkes in solcher Hohe vorgesehen, da13 stets au13er der je
weils zu erwartenden Hochstbelastung ein Bruchteil der gesamten 
Leistungsfăhigkeit zu Aushilfszwecken zur Verfugung steht. Vm 
somit den Zusammenhang zwischen Leistungsfăhigkeit und Nach-' 
frage zu bestimmen, ist das Verhăltnis zwischen Hochstbelastung 
und Anschlu13wert ("Benutzungsverhăltnis"), ferner zwischen Hochst
bdastung und Leistungsfăhigkeit ("Belastungsziffer") und aus bei
den schlie13lich das Verhăltnis zwischen Leistungsfăhigkeit und 
Anschlu13wert ("Ausbauverhăltnis") zu untersuchen1 ). Diese Ver
hăltnisse sind in Zahlentafel XV fur verschiedene Werke und Jahre be
rechnet. Es zeigt sich, da13 das Benutzungsve~hăltnis mit den Jahren 
langsam abnimmt, weil bei der steigenden Ausbreitung der elektrischen 
Arbeit der Anschlu13wert in vieI hoherem Ma13e wăchst als die Hochst
beanspruchung des Kraftwerkes, da13 es aber fii.r eine Reihe von Jahren 
als gleichbleibend angenommen werden kann, d. h. also, die Hochst
belastung ăndert sich fur bestimmte Zeitrăume ungefăhr in gleichem 
Ma13e wie der Anschlu13wert und gibt somit ein Bild von der Verănde
rung der Nachfrage. Andererseits ist das Verhăltnis der Hochstbelastung 
zur Leistungsfăhigkeit und somit zu den Kosten des Kraftwerkes 
scheinbar ein ganz unregelmă13iges; es wăchst bis zu einer bestimmten 
Grenze an, d. h. solange, bis a!lch die Aushilfsmaschinen zur Hochst
belastung mit herangezogen sind. Dann, tritt gewohnlich eine Erweite
rung der Maschinenleistungsfăhigkeit ein und das Verhăltnis sinkt auf 
einen betrăchtlich kleineren Wert, um dann allmăhlich entsprechend 
dem Anwachsen der Hochstbelastung bei gleichbleibender Maschinen
leistung wieder anzusteigen. Aus Sicherheitsgrunden, d. h. um stets 
einen bestimmten Bruchteil der Leistung im Notfalle zur Verfugung zu 
haben, wird man jedoch in regelmă13igem Betrieb im allgemeinen die 
Leistungsfăhigkeit je nach der Vnterteilung der Maschinensătze so be
messen, da13 die Hochstbelastung nicht uber 50-80% der Leistungs
făhigkeit hinaus anwachsen kann. Dieses bestimmte Verhăltnis wird 
im Laufe der Jahre sich immer wieder einstellen, so da13 es, wenn man 
gro13ere Zeitrăume betrachtet, als ungefăhr gleichbleibend angesehen 
werden kann. Wenn somit das Benutzungsverhăltnis und die Be
lastungsziffer, wenn auch nur fur gro13ere Zeitrăume, als feststehend be-. 
zeichnet w:erden konnen, so mu13 die gleiche Beobachtung sich auch bei 
dem Verhăltnis: Leistungsfăhigkeit zum Anschlu13wert ergeben; inder 
Tat zeigt die Zahlentafel, da13 auch das Ausbauverhăltnis im regelmă13i-

1) Da in der Literatur noch keine Einheitlichkeit in der Bezeichnung dieser 
Verhăltniszahlen besteht, ist ihre Benennung hier so gew1ihlt, wie sie ihrer Be
deutung am meist3n zu entsprechen scheint (siehe auch L. 181). 
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gen Betrieb immer wieder einem gleichen Werte zustrebt. Damit aber 
ist die Bezlehung zwisehen Anlagekosten des Kraftwerkes und der 
Nachfrage hergestellt: die Kosten ăndern sich, wenn auch nicht 
stetig, so doch sprungweise, in gleicher Weise, wie der An
schI u13wert. Nun ist abel' der Anschlu13wert keine ohne weiteres er
kennbare Gro13e; el' mu13 stets aus der Gesamtsumme der Einzelanschlusse 
ermitteIt werden und ist aus mannigfachen Ursachen nicht einwandfrei 
festzustellen. Dagegen ist die Hochstbelastung des Kraftwerkes jeder
zeit an den hierfur bestimmten Me13einrichtungen abzulesen. Man wird 
daher nicht den Anschlu13wert, der zwar unmittelbar ein zahlenmă13iger 
Ausdruck der Nachfrage ist, sondern die Hochstbelastung des Kraft
werkes als unabhăngige Verănderliche der weiteren Untersuchung zu
grunde legen und dies um so mehr, als, wie sich weiterhin ergeben wird, 
auch der hauptsăchlichste Anteil der Anlagekosten, der des Leitungs
netzes, sich in bestimmter Abhăngigkeit von der Hochstbelastung ver
ăndert. Dies kann man schon daraus schlie13en, da13 die Berechnung der 
Leitungsquerschnitte auf Grund einer angenommenen Hochstbean
spruchung erfolgt. Zwar sind demgemă13 nul' die Kupferkosten pro
portional der Hochstbelastung; auch erfolgt die Berechnung stets so, 
da13 das einmal ausgebaute Leitungsnetz fur einige Jahre, trotz steigen
der Beanspruchung, ausreicht und wird dann oft in gro13erem Umfang 
erweitert als dem augenblicklichen Hochstbedarf entspricht. Weiter 
wird zwar jeder Leitungsstrang fur e}ne bestimmte Beanspruchung 
berechnet, jedoch wird die Hochstbelastung des Kraftwerkes nicht un
mittelbar durch die algebraische Summe der Einzelbeanspruchungen 
gebiIdet; schlie13lich erhoht unter sonst gleichen Umstănden ein ent
fernterer Anschlu13 die Leitungskosten in gro13erem Umfang als ein.in 
der Năhe des Kraftwerks gelegener. Trotz aller dieser gegen eine ein
fache Beziehung zwischen Hochstbelastung des Kraftwerks und Lei
tungsnetzkosten sprechenden Umstănde zeigen die tatsăchlichen Ver
hăItnisse einen einfachen Zusammenhang zwischen den beiden Gro13en, 
der sich ohne weiteres bei zeichnerischer Darstellung der Leitungs
kosten in Abhăngigkeit von' der Hochstbelastung des Kraftwerkes er
gibt. Wie die Abb. 7 zeigt, wird der Zusammenhang, wenn 
auch nicht unmittelbar durch eine gerade Linie, so durch eine 
Kurve dargestellt, die wenigstens streckenweise d~rch eine Gerade 
zu ersetzen ist. Fur bestimmte Zeitrăume ist somit der 
gro13te Teil der Kapitalkosten fur das Leitungsnetz pro
portional der Hochstbeanspruch ung des Kraftwerks an
zunehmen. 

Der noch verbleibende Teil des Anlagekapitals, die Kosten der 
Zăhler, sollen der Dberlegung nach in einem einfachen Verhăltnis zu 
der Zahl der Zăhler bzw. der Abnehmer stehen. In der Tat ist auch 
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aus der zeichnerischen DarstelIung, Abb. 8, zu ersehen, daJ3 diese 
Abhăngigkeit bei einigen Werken durch einen geradlinigen Verlauf 
zum Ausdruck gebracht wird; meist jedoch nehmen die Kosten weit 
langsamer zu als die Anzahl der Abnehmer, und so ergibt sich im alI
gemeinen eine parabelastăhnliche Kurve. Der Grund hierfur liegt in 
dem starken Preisrlickgang fast aHer Zăhlerarten. Der Parabelast 
kann in den meisten Făllen durch eine gerade Linie ersetzt werden, so 
daJ3 auch zwischen den durch die Zăhler verursachten festen Ausgaben 
und der Nachfrage, in diesem Falle der Anzahl der Abnehmer, eine 
einfache Beziehung hergestelIt werden kann. Wenn man aber be
rUcksichtigt, daJ3 das fur die Zăhler aufgewendete Kapital einen ver
hăltnismăJ3ig geringen Anteil der Gesamtanlagekosten ausmacht, daJ3 
ferner offenbar die Hochstbeanspruchung des Kraftwerkes· in gewissem 
Umfang durch die Zahl der Abnehmer bedingt ist, so kann man folgern, 
daJ3, nachdem Kraftwerks- und Leitungsnetzkosten; also die Haupt
teile der Gesamtanlagekosten, in einfacher Beziehung zur Hochst
belastung stehen, dies auch bei den Gesamtkosten der Anlage, ein
schlieBlich der Ausgaben fur die Zăhler, der FalI sein muJ3. In der Tat 
ergibt sich bei zeichnerischer DarstelIung auch fur die Gesamtanlage
kosten in Abhăngigkeit von der Hochstbelastung des Kraftwerkes eine 
durchaus einfache Beziehung; wie Abb.9 zeigt, kann meist der Zu
sammenhang zwischen den heiden GroBen angenăhert durch eine 
Gerade dargestelIt werden. Es besteht also zwischen dem groBten 
Teil der Anlagekosten und damit auch der Kapitalkosten 
und zwischen der Hochstbeanspruchung des Kraftwerkes 
einfache Proportionalităt. In Anlehnung an zeichnerische Dar
stellungen ăhnlicher Art kann die Schaulinie, die die Abhăngigkeit der 
Anlagekosten von der Hochstbelastung des Kraftwerkes wiedergibt, 
die Charakteristik der Anlagekosten genannt werden. Be
zeichnet man das Anlagekapital mit K, die hierdurch verursachten 
Kapitalkosten mit k, die Hochstbelastung mit H, so bestehen die Be
ziehungen 

Anlagekosten K = A + B . H, 
Kapitalkosten k = a + b· H. 

Die gleichbleibenden Werte A und B sind ohne weiteres aus der zeich
nerischen Darstellung zu berechnen; a und b stehen zu A und B im 
gleichen Verhăltnis wie die Kapitalkosten zum Anlagekapital. 

Bei der Beurteilung und Verwertung der Gleichungen und Schau
linien darf nicht auBer acht gelassen werden, daJ3 der ersichtlich ge
machte Zusammenhang nur ein angenăherter, nicht aber streng ge
setzmăJ3iger ist und sich nur unter mancherlei Vernachlăssigungen 

nachweisen lăJ3t. Der Nachweis einer gesetzmăBigen Abhăngigkeit 

wăre nur dann einwandfrei zu fiihren, wenn alle Anlageteile stets in 



BOl/n Nilrnberg 

Dahme StraDburg 

Kaiserslautern Wilrzburg 

Abb.8. 

Zusammenhang zwischen der Zahl der Abnehmer und den Anlagekosten 
der Ziihler. 

(Abszissen: Zahl der Abnehmer bezw. der Zăhler. Ordinaten: Kosten der Zăhler in M.rk. 
Siehe auch Bemerkung zu Abb. 6.) 

Si e gel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl. 11 
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gleichem Verhăltnis vergroBert wiirden, die Preise gleich blieben und 
Anderungen in der Art der Stromerzeugung und Fortleitung nicht vor
genommen wiirden. Alle diese Voraussetzungen treffen aber in Wirk
lichkeit nicht zu, vielmehr werden die Anlageteile oft in sehr ungleichem 
Verhăltnis erweitert, z. B. werden groBe Leitungsnetze hinzugefiigt, 
ohne daB das Kraftwerk irgendeine Verănderung erfăhrt; feruer sind 
die Kosten ein und derselben Anlage zu verschiedenen Zeiten, selbst 
auf gleiche Grundlagen zUrUckgefiihrt, stark von einander abweichend, 
und endlich erfăhrt die Art der Stromerzeugung und Stromverteilung, 
sei es durch Wechsel des Stromsystems, der Spannung, der Antriebs
maschinen, der Leitungsverlegung usf., hăufige Verănderungen. 

Diese UmstăRde konnen im Einzelfall recht betrăchtliche Abweichungen 
von dem festgestellten Verlauf der Abhăngigkeit verursachen; sie ver
mogen aber die allgemeine Giiltigkeit des Ergebnisses, daB nămlich, 
insbesondere, wenn man lăngere Zeitrăume ins Auge faBt, Proportio
nalităt zwischen der Hochstleistung und dem Hauptteil der Anlage
kosten und damit mit den Kapitalausgaben angenommeiJ. werden 
kann, um so weniger zu beeinflussen, als bei wirtschaftlichen Zusammen
hăngen von mathematisch genauen Gesetzen ohnedies nicht die Rede 
sein kann. 

Fiir die in Zahlentafel XV zusammengestellten Unteruehmungen 
ergeben sich auf Grund der zeichnerischen Darstellung Abb. 9a-d 
fiir die Abhăngigkeit der Anlagekosten von der Hochstbelastung 
folgende Gleichungen: 

Ort 

Bonn. 
Breslau . 
Chemnitz 
Dahme . 
Deuben . 
Dusseldorf 
Kaiserslautern . 
Lahr .. 
Munchen .. 
Nurnberg .. 
Oberlungwitz 
Oberschlesien 
Plauen .. 
StraBburg. 
Werdau .. 
Wurzburg. 

885 000 + 800 H 
2900000 + 1480 H 
1 100 000 + 995 H 

103 000 + 1040 H 
290000 + 1610 H 

5 000 000 + 850 H 
900000 + 750 H 
205 000 + 980 H 

1 600 000 + 2590 H 
1 950000 + 1060 H 

620 000 + 2230 H 
6 900 000 + 670 H 

0+2200H 
400 000 + 2300 H 
600 000 + 1025 H 
740000 + 730 H 

Der von der Hochst
belastg. unabhangige 
Teil d. Anlageko~ten 
in Proz. d. gegenwart. 
Anlagekapitals betragt 

29,0 
14,0 
8,0 

31,0 
8,5 

26,0 
48,0 
14,0 
4,0 

29,0 
6,0 

22,0 
0,0 
1,3 

10,0 
40,0 
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Hieraus ist ersichtlich, daB ein Teil der Gesamtanlagekosten von 
der H6chstbelastung unabhăngig ist. Offenbar steht dieser Teil der 
Anlagekosten mit der H6chstbelastung in keinem einfachen Zusammen
hang, er ist vielmehr von der baulichen und technischen Anordnung 
der Gesamtanlage abhăngig. Er enthălt alle diejenigen Betrăge, die 
uber die unbedingt notwendigen Ausgaben fur die Einrichtung der 
Elektrizitătsversorgung hinausgehen, so z. B. die Kosten fur die bessere 
architektonische Ausgestaltung des Kraftwerkes, die Mehrkosten eines 
Kabelnetzes gegenuber Freileitungen, sămtliche Kosten fUr Vorarbei
ten, fur Konzessionserwerb u. a. m. Dort, wo sich ein ganz regelmăBiger 
und gleichf6rmiger Verlauf der Kostencharakteristik ergibt, kann der 
von der H6chstbelastung unabhăngige Anteil den Bereitstellungs- und 
Ausstattungskosten gleichgesetzt werden. Er ist um so kleiner, je mehr 
alle Teile der Anlage von vornherein dem jeweiligen Bedurfnis ange
paBt waren und ist dort gr6Ber, wo einzelne Teile der Anlage, wie: 
Grundstuck, Gebăude oder Leitungsnetz wesentlich uber die ursprung
liche H6chstbelastung hinaus angelegt wurden, oder um vieles teurer 
sind als unter sonst gleichen Verhăltnissen, oder wo bei ălterenAn
lagen kostspielige Umănderungs- und Erneuerungsarbeiten notwendig 
wurden. 

Die Beispiele zeigen denn auch, daB der feste Anteil bei kleineren 
Unternehmungen mit eng begrenztem Versorgungsgebiet, die von.vorn
herein auf Jahre hinaus ausgebaut wurden und sich nur langsam ver
gr6Bert haben (Werke mit geringer Kraftbelastung), wie Dahme, 
Kaiserslautern und Wurzburg, weitaus den gr6Bten Wert erreicht, 
daB er ferner bei groBstădtischen Gleichstromwerken infolge der kost
spieligen Ausstattung der Baulichkeiten, der teueren Grundstucke, der 
unterirdischen Verlegungsart groBer ist als bei Unternehmungen, die 
sich aus kleineren Anfăngen zu gr6Beren Vberlandwerken mit Dreh
strom-Freileitungsversorgung entwickelt haben (vergl. auf der einen 
Seite Bonn, Breslau, Dusseldorf, Nurnberg [fruhzeitiger Kabelausbau 
ohne entsprechende H6chstbelastung], Oberschlesien [unterirdisches 
Hochspannungsnetz, zwei Kraftwerke], auf der anderen Seite Deuben, 
Lahr, Oberlungwitz, Plauen, StraBburg, Werdau). Wie aus den Bei
spielen weiter ersichtlich, ist im allgemeinen der auf die Einheit der 
H6chstbelastung entfallende Betrag um so gr6Ber, je kleiner der von 
ihr unabhăngige Kostenanteil ist, d. h. das Anwachsen der H6chst
belastung verursacht um so weniger zusătzliche Kosten pro Kilowatt, 
je gr6Ber der unabhăngige Teil der Gesamtanlagekosten ist. So er
fordert jedes neu hinzutretende Kilowatt der H6chstbelastung im 
Durchschnitt der letzten Jahre in Kaiserslautern, Wurzburg, Dahme, 
Bonn, Diisseldorf, Niirnberg, bei denen der feste Kostenanteil uber 
25% betrăgt, meist weniger als j(, 1000 Anlagekosten, wăhrend sich 
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die entsprechende Summe bei Deuben, Munchen, Oberlungwitz, Plauen, 
StraBburg, wo die von der Hochstbelastung unabhăngigen Kosten 
weniger als 10% ausmachen, hoher als Jţ, 2000 ergibt. Es handelt sich 
hierbei lediglich um die zusătzlichen Kosten fur Erweiterungen, nicht 
aber um Gesamtanlagekosten fur das KiIowatt Hochstbelastung; fur 
letztere muB auch der unabhăngige Kostenanteil mit berucksichtigt 
werden, der jedoch mit den Umstănden der Nachfrage einen einfach 
erkennbaren Zusammenhang nicht besitzt. Es bleibt somit, da zur 
Verteilung der Kosten auf die Verbraucher irgendeine Beziehung her
gestellt werden muB, nichts anderes ubrig, als auch fur diesen festen 
Teil eine Abhăngigkeit von der Hochstbelastung anzunehmen bzw. 
diese Kosten jeweils auf die Hochstbelastung zu verteilen. Dies er
scheint um so eher berechtigt, als sie zumeist den weitaus geringeren 
Teil der Gesamtanlagekosten ausmachen. Ein solches Verfahren ge
wăhrt auch den Vorteil, daB der auf das Kilowatt der Hochstbelastung 
entfallende Kostenanteil um so kleiner wird, je mehr die Hochst
belastung anwăchst, ein Umstand, der einerseits dem Unternehmer 
eine gesicherte Ertragsgrundlage, andererseits dem Abnehmer die 
Aussicht auf spătere VerbiIligung gewăhrleistet. Nimmt man die 
Kapitalkosten zu 10% der Anlagekosten an, so ergeben sich, indem 
man nach dem Vorausgehenden die Bereitstellungskosten auf die 
Hochstbelastung des letzten Jahres gleichmăBig verteiIt, fUr die 
angefuhrten Werke fur jedes Kilowatt der Hochstbelastung folgende 
jăhrliche Kapitalkosten: 

Anteil an 
Znsatzliche 

Ort den festen Ge.amt 
Kosten Kosten 

Bonn .;U, 32 + 80,00 112 
Breslau 23 + 148,00 171 
Chemnitz 9 + 99,50 109 
Dahme 56 + 104,00 160 
Deuben 18 + 161,00 179 
Diisseldorf 29 + 85,00 114 
Kaiserslautern 76 + 75,00 151 
Lahr 25 + 98,00 123 
Munchen. Il + 259,00 270 
Nurnberg 44 + 106,00 150 
Oberlungwitz . 14 + 223,00 237 
Oberschlesien . 18 + 67,00 85 
Plauen ° + 220,00 220 
StraBburg 3 + 230,00 233 
Werdau 12 + 102,50 114 
Wiirzburg 56 + 73,00 129 

Wie man sieht, ergeben sich fur die einzelnen Unternehmungen 
recht verschiedene Werte; sie durfen in dieser Form nicht ohne weite
res der Preisstellung zugrunde gelegt werden, sondern sollen nur 
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ein ungefăhres Bild von dem Zusammenhang zwischen der Hochst
belastung als MaB und Ausdruck der Nachfrage und den Kapital
kosten als MaB des Angebotes geben. 

B. Zusammenhang zwischen Betriebskosten 
und N achfrage. 

Schon bei der Besprechung der Betriebskosten wurde festgestellt, 
daB einzelne Ausgabengruppen von bestimmten Umstănden der Nach
frage abhăngig sind. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Einteilung 
der Betriebskosten in solche fur "allgemeine Verwaltung", "Strom
erzeugung", "Stromfortleitung", "Strommessung" und "Sonstiges" als 
zweckmăBig bezeichnet worden. 

Die Ausgaben fur allgemeine Verwaltung umfassen einen .Teil der 
Aufwendungen fur die Betriebsleitung, die gesamten Ausgaben fur den 
Verkehr mit den Abnehmern, also fur Buchhaltung, Rechnungswesen, 
fur die Werbetătigkeit u. a. m. Offenbar sind diese Ausgaben um so 
groBer, je hoher die Zahl der Abnehmer wăchst. Damit steigt die Ver
antwortung der Betriebsleitung und somit auch ihr Einkommen, der 
Umfang der kaufmănnischen Arbeiten, der Schriftwechsel, die Zahl der 
Buchungen, der Rechnungen; die fur die Verwaltung benotigten Răume 
werden groBer, d. h. also, mit der Zahl der Abnehmer wachsen die Aus
gaben fur Miete, fur Versicherungen, fur Bureaumaterial u. a. m. Ebenso 
steigen mit der Zahl der Abnehmer die Kosten fur das Ablesen der Zăhler, 
fur das Einziehen der Gelder, d. h. also die Strommessungskosten. Lei
der geben die Ver6ffentlichungen der Werke uber diesen Zusammenhang 
nicht genugenden AufschluB; es ist bereits an anderer Stelle darauf hin
gewiesen worden, daB namentlich in fruheren Jahren die Einteilung der 
Betriebskosten nach rein ăuBerlichen Gesichtspunkten erfolgt ist, so 
daB meistenteils eine Trennung der Betriebsausgaben in der oben 
angedeuteten Weise unmoglich ist. Auch die Statistik der Vereinigung 
der Elektrizitătswerke kann,obwohl die Einteilung der Betriebs
kosten in den letzten Jahren nach dem Zweck der Betriebsausgaben 
erfoIgt ist, zur năheren Untersuchung dieser Zusammenhănge nicht 
herangezogen werden, weil auch bei gIeicher Benennung verschie
denes unter den einzelnen Posten, namentlich bei den "VerwaI
tungskosten" zusammengefaBt ist. Selbst die ausfuhrlichen Betriebs
berichte der einzelnen Werke geben hieruber nicht immer einwand
freien AufschluB. Es k6nnen daher nur einige wenige Beispiele ange
fuhrt werden. 

In der folgenden Zahlentafel sind fur eine Reihe von Werken fur 
verschiedene Jahre die Zahl der Abnehmer und die entsprechenden 
Verwaltungskosten angegeben. 
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Zahlentafel XVI. 

Zahl der Abnehmer und Verwaltungskosten. 

A B C ,----------,. ,----- , ,-------
Ausgaben Ausgaben Ausgaben 

Jahr fiir fiir fiir Zahl der 
Verwaltung 

Zahl der 
Verwaltung 

Zahl der 
Verwaltung Abnehmer Abnehmer Abnehmer 

.n j( .1, 
~ ~ ~ -_. - ~-- -- ,-".-

04 266 5 688 -
I 

- 114 4 304 
05 282 5 881 -

1 
- 278 8 377 

06 300 5 996 263 I 5 153 407 8 744 ! 
07 319 6351 308 

I 

5756 506 9844 
08 344 6761 336 5846 580 9518 
09 374 6712 397 1 6055 732 12440 

1 

10 445 I 7507 475 ! 6363 837 17840 
Il 492 8029 554 i 6813 1032 19315 1 

12 541 8194 634 I 7275 1327 22712 
13 638 9544 778 I 7640 1668 21809 

D E F 
,---------, ,----------,. ,--------,. 

04 326 10984 433 12982 2490 I 32000 
05 468 12837 480 14673 3190 35500 
06 618 12667 660 15599 4560 40600 
07 771 18748 832 21244 6090 i 45000 

1 

08 904 19642 964 23919 7310 I 50800 
09 1064 19365 1I78 25583 9120 

I 

56100 
10 1249 19072 1355 29267 10740 61300 
Il 1534 21094 1493 32132 14500 

I 
72100 

12 1789 22563 1812 38267 19300 I 90200 
13 2049 25038 2205 1 44912 25500 I 106500 

! 

Die zeichnerische Darstellung (Abb. 10) ergibt einen ăuBerst ein
fachen Zusammenhang: Abgesehen von einem bestimmten festen An
teil sind die Verwaltungskosten der Abnehmerzahl unmittelbar pro
portional. Bedeutet Kv die Verwaltungskosten, Adie Zahl der Abneh
mer, so ergeben sich fur die dargestellten Werke, folgende Gleichungen: 

A. Kv = 3 000 + 10,20 . A 
B. Kv = 4 250 + 4,40· A 
C. Kv = 2200 + 15,50· A 
D. Kv = 9000 + 8,00· A 
E. Kv = 4700 + 17,80· A 
F. Kv = 24500 + 3,25· A 

Der feste Anteil der Verwaltungskosten wird offenbar durch diejenigen 
Ausgaben gebildet, die aufzuwenden wăren, auch wenn nur eine Min
destzahl von Abnehmern zu versorgen wăre. Die Unterschiede in der 
Hahe des festen Anteils deuten auf die verschiedenartige Bezahlung der 
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einzelnen Beamten und die ungleiche Hohe der ubrigen Ausgaben, z. B. 
der Bureaumiete und Ausstattung. Es ergibt sich weiter, daB auf den 
einzelnen Abnehmer nicht unbetr~chtliche Kosten entfallen, die bei 
den einzelnen Werken wesentlich verschieden sind. Diese Unterschiede 
ruhren von den mannigfachsten Umstănden her, in erster Linie von der 
Hohe der Gehălter und Lohne, weiter von der ortlichen Ausdehnung 
des Versorgungsgebietes, von der Hohe der Steuern und Abgaben, dem 
Grad der Werbetătigkeit u. a. m. Daher ist die Giiltigkeit der Verwal
tungskostengleichung keine unbeschrănkte, sondern kann sich z. B. 
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Abb.lO. 
Zusammenhang zwischen der Zahl der Abnehmer u. den Verwaltungskosten. 

infolge Umgestaltung der Verwaltungsanordnung ăndern. Die Art der 
Beziehung zwischen den Ausgaben und der Zahl der Abnehmer wird 
sich jedoch immer wieder einstellen. 

Der weitaus groBte Teil der Betriebskosten entfăllt, namentlich bei 
Wărmekraftwerken, auf die eigentlichen Stromerzeugungskosten; 
sie bilden den wesentlichsten Teil der Betriebsausgaben und der Zu
sammenhang zwischen ihnen und der GroBe der Stromerzeugung ist 
von jeher Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit von seiten der Be
trieb:sleiter gewesen. Die Versuche, sich uber diesen Zusammenhang 
einigcrmaBen Klarheit zu verschaffen, reichen bis in die erste Zeit der 

! 

I 

1 

I 

I 
I 
I 
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offentlichen Elektrizitătsversorgung zuruck. Zuerst stellte man auf 
Grund von Erfahrung und einfacher Dberlegung fest, daB ein bestimm
ter Teil der Erzeugungskosten allein fur die Betriebsbereitschaft des: 
Kraftwerkes aufzuwenden ist, auch wenn eine nutzliche Erzeugung 
nicht stattfinden kann. Um diesen Teil der Erzeugungskosten fest
zustellen, hat man zuerst eine rechnerische Methode versucht (Wright,. 
L 183). Hiemach bezeichne T die reinen Erzeugungskosten (Kohle, 
OI, Bedienung usw.), wăbrend eines Monats oder eines Zeitabschnittes, 
in welchem die gesamte Erzeugung U groB ist und TI die Kosten fur· 
die gleiche Zeit desselben Jahres, wăhrend welcher die Gesamterzeu
gung Ul klein ist; femer bezeichne S den von der Erzeugung unabhăn
gigen Teil der jedesmaligen Gesamtausgabe und R den auf die er
zeugte Einheit fallenden Betrag der verănderlichen Kosten, dann ist. 
die Gesamtausgabe in dem betreffenden Zeitraum 

aus beiden ergibt sich 

T =S+R· U, 
TI = S + R· Ul , 

R,=,T <TI und 
U-U l 

S = T - R· U = TI - R· Ul . 

Auf diese Weise erhălt man die festen Ausgaben fur den angenommenen 
Zeitraum. Hierbei sind zwei Voraussetzungen gemacht, einmal, daB 
die festen Kosten S fur die zwei verschiedenen Betriebszeiten gleich 
sind. Dies trifft aber nicht zu; denn wenn man die Kostengleichung 
T = S + R· U fur verschiedene Betriebszeiten aufstellt, so hat S fiir 
jeden dieser Abschnitte einen anderen Wert, da sich sowohl die Lohne 
ais auch die Leerlaufarbeit geăndert haben. Die zweite Voraussetzung 
beruht auf der ebenfalls nicht ganz zutreffenden Annahme, daJ3 die 
laufenden Kosten pro Einheit bei groBer und kleiner Gesamtabgabe 
gleich sind. - Genauer ist eine zeichnerische Methode, die ebenfalls 
zuerst von Wright (L 221) angegeben, in einer etwas verănderten Form 
von Agthe (L 164) bekannt gemacht wurde. Man trăgt als Abszissen 
die pro Monat erzeugten Kilowattstunden auf und als zugehorige Ordi
naten die hierfur erwachsenen Erzeugungskosten. Es ergeben sich Punkte, 
die vielfach annăhemd eine gerade Linie bestimmen, deren Verlăngerung 
auf der Ordinatenachse den Betrag der von der Hohe der Stromabgabe 
unabhăngigen Erzeugungskosten abschneidet. Diese Methode fuhrt aber 
auch nur bei denjenigen Werken zu einem brauchbaren Ergebnis, bei 
denen fUr die einzelnen Betriebszeitrăume wesentliche Unterschiede in 
der erzeugten Strommenge bestehen, wie dies namentlich bei kleineren 
Kraftwerken mit vorwiegender Lichtabgabe der Fall ist. DieTrennung 
der hauptsăchlichsten Erzeugungskosten (Brennstoff und Lohne) nach 
dieser Methode ist an dem folgenden Beispiel durchgefiihrt. 
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Zahlentafel XVII. 

Erzeugung und Betriebsausgaben. 

I 1912 1913 

Ausgaben Ausgaben Ausgaben 
Monat 

I Ausgaben 
I ftir fiir Erzeugte fiir fiir Erzeugte 
Bedienung Kohlen Kwstd. Bedienung Kohlen Kwstd. 

I .Jt ." .Jt ./1, 
. .. . 

Januar . 254 
I 

841 13043 I 182 
I 

657 10567 
Februar 241 844 11010 166 I 570 9403 
Mărz . 350 1101 14177 160 

I 
631 8938 

April . 227 883 11487 185 792 11284 
Mai 321 1392 18993 264 1128 18993 
Juni. 242 1664 23137 253 1242 22953 
Juli 268 I 1692 26203 266 1371 25199 
August. 348 1640 27651 356 1466 25062 

eptember 281 1187 21260 287 1262 20590 
Oktober. 181 790 12361 283 

I 

829. 13150 
November 200 767 11687 223 814 13410 
Dezember. 185 753 12411 202 703 15009 

Sa. 3098 13554 203420 2827 1 11465 1194558 

! 
i I i 

1800 
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Trennung in teste und verănderliche Ausgaben bei den Betriebslohnen 
(untere Linie) und den Brennstoffkosten (obere Linie). 

Fii.r die zeichnerische Darstellung (Abb. Il) sind die Angaben zweier 
aufeinanderfolgender Jahre benutzt, dies ist zulăssig, da sich in den 
Betriebsverhăltnissen wăhrend der beiden Jahre nichts geăndert hat. 
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Sie ergibt, daB VQn den BedienungskQsten im Jahre 68 X 12'= 816 J' 
d. h. im Jahre 1912 26,5%, im Jahre 1913 29%, VQn den KQhlenkQsten 
im Jahre 165 X 12 = 1980 J', d. h. im Jahre 1912 17,6% und 1913 
17,3% unabhăngig VQn der Hohe der Erzeugung waren. 

Versucht man, dieses Verfahren auch auf gr6Bere Werke anzuwen
den, s'O wird es meistenteils aus verschiedenen Grunden versagen; ein
mal ist, namentlich bei uberwiegender Kraftabgabe, die Erzeugung 
in den einzelnen MQnaten nicht sehr verschieden, s'O daB die Betriebs
kQstencharakteristik sehr schwer mit einiger Genauigkeit zu bestimmen 
ist. Ferner kann eine geringe Erhohung Qder Erniedrigung des KQhlen
preises, eine unwesentliche Abweichung im Heizwert der KQhle, die 
lnbetriebnahme anderer Maschinen- Qder Kesseleinheiten s'O betrăcht
liche Verănderungen hervQrbringen, daB die zeichnerische Darstellung 
nach der Agtheschen MethQde meist ein unzulăngliches Bild ergibt. 
Der Gedanke, statt der Ziffern der. einzelnen MQna.te diejenigen auf
einanderfQIgender Jahre der Berechnung zugrunde zu legen, ist zwar 
bestechend, fuhrt aber fast nie zu richtigen Ergebnissen, da sich die 
Betriebsgrundlagen in dem Zeitraum mehrerer Jahre meist betrăchtlich 
verschieben; es ist einleuchtend, daB die festen KQsten sich wesentlich 
ăndern, wenn groBere Qder kleinere Kessel- und Maschineneinheiten, 
Qder gar verschiedene Systeme in den einzelnen Jahren in Betrieb sich 
befinden (s. SQschinski L 180). 

Einen anderen Weg zur Trennung der Betriebsausgaben schlăgt 
Klingenberg (LI63) VQr. ErgehtdavQnaus, daB zunăchstdieAbhăngig
keit des groBten Teils der BetriebskQsten, alsQ der BrennstQffkQsten, 
VQn der jeweiligen Belastung des Werkes annăhernd durch eine gerade 
Linie dargestellt werden kann und daB sich die ubrigen BetriebskQsten 
in ăhnlicher Weise verhalten; zeichnet man sQmit die gesamten Be
triebskQsten eines Tages in Abhăngigkeit VQn der Belastung auf, s'O 
ergibt sich nach seinen Ausfuhrungen wiederum annăhernd eine Gerade, 
die er als wirtschaftliche Charakteristik bezeichnet. Sie schneidet 
auf der Ordinatenachse den VQn der Belastung unabhăngigen Teil 
der Gesamtausgaben ab; auf Grund der Tagesbelastungskurve, die in 
jedem Falle leicht ermittelt werden kann, wird dann zeichnerisch das 
Diagramm der BetriebskQsten ermittelt (s. Abb. 12)1). Nunmehr muB 

festgestellt werden, wieviel Stunden im Jahre jede einzelne Belastung 
vQrhanden war. Wird dann fur jede Jahresstundenzahl die zugeh6rige 
Belastungsstufe aufgetragen, s'O ergibt sich die Jahresbelastungskurve 
(Abb. 13)1); mit Hilfe der wirtschaftlichen Charakteristik kann dann 
das JahreskQstendiagramm ermittelt werden. 

1) Abb. 12 u. 13 sind dem Buch: Klingenberg, Bau groBer Elek
trizitătswerke 1 (L. 163) mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen. 



Abb. 12. Wirtschaftliche Charakteristik, Belastungskurve und Tagesbetriebskosten. 

Abb. 13. Feste und ·veranderliche Jahresbetriebskosten. 
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Diese Methode setzt groBe rechnerische Vorarbeiten voraus, auch 
trifft die Voraussetzung, daB die wirtschaftliche Charakteristik eine 
Gerade ist, im allgemeinen nur fur den Brennstoffverbrauch und nur 
bei Dampfturbinen zu; ferner durfte es in den meisten Făllen auBer
ordentlich schwer sein, fur einzelne Belastungen die 'zugehorigen Be
triebskosten einigermaBen genau zu bestimmen, daher durfte auch diese 
Methode nur in vereinzelten Făllen Anwendung finden konnen. 

Fur groBere Dampfkraftwerke, bei denen hauptsăchlich ~ Turbinen 
verwendet werden, fuhrt folgende rechnerische Methode am einfachsten 
zum Ziele: 

Die von der Belastung unabhăngigen Brennstoffkosten werden in 
erster Linie durch den Leerlaufverbrauch der Dampfturbinen und die 
Kosten fur die Abdeckung und Bereitstellung der Kessel verursacht, 
die durch einen einfachen Versuch festgestellt werden konnen. Die 
Zahl der Betriebsstunden der Dampfturbinen sowie der Kessel werden 
in jedem geordneten Betriebe festgestellt. Die Ausgaben fur die Be
dienung sind in modernen Kraftwerken zum groBten Teil von der Hohe 
der Belastung unabhăngig, konnen aber proportional zu der Gesamt
Betriebsstundenzahl der Kessel und Maschin~m angenommen werden. 
Es wird sich in den meisten Făllen ergeben, daB diese Betriebsstunden 
mit den Zeiten gleichbleibender Belastung bzw. mit den Zeiten ver
ănderlicher Belastung sich verăndern, d. h. diejenigen Bedienungs
kosten, die auf die Zeiten ungefăhr gleichbleibender Belastung falleI)., 
werden den festen Teil der Bedienungskosten ausmachen, wăhrend 
diejenigen, die in den Zeiten verănderlicher Belastung verursacht 
werden, auch als verănderliche Betriebskosten angenommen werden 
konnen. Ergibt sich also fur ein Kraftwerk, daB von den 8760 Be
triebsstunden des Jahres 7000 Stunden auf ungefăhr gleichbleibende 
Belastung und der Rest auf verănderliche Belastung entfăllt, so kann 
angenommen werden, daB von den gesamten Kosten fiir die Bedie
nung ca. tH8 = ca. 80% als feste und der Rest = 20% als von der 
Belastung abhăngige Bedienungskosten gerechnet werden konnen. 
Alle ubrigen Betriebskosten sind in so geringem MaBe von der Be
lastung des Kraftwerkes bzw. von der Zahl der abgegebenen Kilo
wattstunden abhăngig, auch im Verhăltnis zu den Brennstoff- und den 
Bedienungskosten so niedrig, daB sie im Endergebnis keine ausschlag
gebende Rolle spielen und den von der Belastung unabhăngigen Kosten 
hinzugerechnet werden konnen. 

Wie weiterhin auf Grund dieser Erwăgungen die von der Zahl der 
abgegebenen Kilowattstunden abhăngigen Betriebskosten festgestellt 
werden konnen, IăBt sich am besten an einem Beispiel erlăutern: 

In einem Kraftwerk mit einer Turbine von rd. 4200 KW., zwei 
von je 1000 KW. unel sechs gleich groBen Kesseln betrug der 
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Leerlaufverbrauch der gr6Beren' Turbine rd. 3600 kg Dampf, der 
der kleineren je 612 kg Dampf; zum Abdecken der Kessel bzw. zur 
Bereitschaftstellung waren je 700 kg Kohle fur jeden Kessel und Stunde 
erforderlich; fur Rohrleitungsverluste waren 5% zu rechnen. Die 
Betriebsstunden der gr6Beren Turbine betrugen 4477, der kleineren 
Turbinen zusammen 4066, die Betriebsstunden der Kessel betrugen 
13 100, ebensoviel die Abdeckungs- bzw. Bereitschaftsstunden. Die 
mittlere Verdampfungsziffer ergab sich zu 5,83, der durchschnittliche 
Kohlenpreis pro Tonne zu Jk 12,80. Die Bedienungskosten fur Kessel
und Maschinenhaus bezifferten sich auf Jk 34 000,-, von denen nach 
obigen Ausfuhrungen 70%, also Jk 23800,-, als unverănderlich zu 
betrachten waren. Die Ausgaben fur Unterhaltung und Ausbesserungen 
ergaben sich zu A~ 6000,-, fur OI zu J~ 1800,-, fur Sonstiges zu .if~ 3000, 
die fUr den Leerlauf der Turbinen, der Kessel und die zugeh6rigen 
Leitungsverluste auf Grund obiger Angaben erforderlichen Kohlen
mengen betrugen 4174 Tonnen, so daB die festen Kohlenkosten sich 
auf J~ 53300,- beliefen. Die Gesamtausgaben fur Kohlen waren 
J~ 223000,-, so daB fUr die Erzeugung von 13,1 Millionen Kilowatt
stunden fur rd. J~ 170 000,- Kohlen erforderlich waren; hierzu kommt 
der Rest der Bedienungskosten mit rd. Jk 10 000,-, so daB im gan
zen die verănderlichen Kosten fur 13,1 Millionen Kilowattstunden 
J~ 180000,-, oder fur die erzeugte Kilowattstunde 1,37 ..0 betragen, 
wăhrend sich die gesamten von der Erzeugung unabhăngigen Kosten 
ohne Verzinsung und Abschreibung auf rd. Jk 88000,- belaufen. 

Eine derartige Rechnung ist wohl ohne Schwierigkeit fUr jedes 
Kraftwerk . aufzustellen und dii.rfte fur die praktischen Bedurfnisse 
vollstăndig genugen. 

Damit ist derjenige Betrag der Stromerzeugungskosten einwandfrei 
festgestellt, der unmittelbar von der Anzahl der verbrauchten Kilo
wattstunden, also von der H6he des Verbrauches, abhăngig ist. Nun
mehr ist weiter zu entscheiden, welcher Zusammenhang zwischen dem 
von der Anzahl der erzeugten Kilowattstunden unabhăngigen Teil der 
Erzeugungskosten und der Nachfrage besteht. 

Ein unmittelbarer Zusammenhang ist hierbei nicht vorhanden, denn 
die von dem Verbrauch unabhăngigen Erzeugungskosten, die zum 
gr6Dten Teil aus Ausgaben fur Brennmaterial und L6hne bestehen, 
sind unter sonst gleichen Umstănden lediglich von der Anzahl und 
GriJBe der Maschinen- bzw. Kesseleinheiten abhăngig. Man kann je
doch annehmen, daD letztere durch die auftretende H6chstbelastung 
bestimmt sind und begeht somit keinen allzu groBen Fehler, wenn 
man die von dem Verbrauch unabhăngigen Kosten ebenfalls als von 
der H6chstbelastung abhăngig betrachtet. - Von den ubrigen Teilen 
der Betriebskosten, fur Stromfortleitung, Strommessung und Son-

Siegel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aun. 12 
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stiges weisen nur noch die Ausgaben fur Strommessung einen Iosen 
Zusammenhang mit einer GroBe der Nachfrage auf, namIich mit der 
Anzahi der Abnehmer. Unmitteibar bestimmt sind diese Kosten na
turgemaB durch die Anzahi und die Art der MeBvorrichtungen, mitteI
bar somit von der Anzahi der Abnehmer; sie konnen daher ohne wei
teres den Verwaitungskosten zugerechnet werden. - Die Kosten fur 
die Stromfortieitung werden ausschlieBlich von der Art und Ausdeh
nung des Leitungsnetzes bestimmt; insofern, als das Leitungsnetz 
um so umfangreicher werden muB, je mehr Abnehmer sich an das
selbe anschlieBen, konnte man einen kIeinen Teil der Stromfortieitungs
kosten als von der Zahl der Abnehmer abhangig betrachten. Die Ab
trennung dieses Teiles von den Gesamtfortleitungskosten durfte aber 
in den meisten Fallen kaum durchfuhrbar sein; im ubrigen ist dieser 
Teil der Betriebskosten im Vel'hăltnis so niedrig, daB er bei der Preis
bemessung eine nur untergeordnete Rolle spielt. Man wird daher, um 
eine Verteilung zu ermoglichen, bei einer kleinen Zahl groBer Abneh
mer Abhangigkeit von der Hochstbelastung, bei einer groBen Zahl 
kleiner Abnehmer Abhangigkeit von der Anzahl der verbrauchten Kilo
wattstunden annehmen. 

Ebensowenig IăBt sich fur die Ausgaben fur Sonstiges il'gendeine 
bestimmte Abhăngigkeit von der Nachfrage angeben. Je nach der 
Art dieser Ausgaben wird man sie auf die Zahl der Abnehmer oder die 
abgegebenen Kilowattstunden verteilen. 

c. Nachfrage und Gesamtkosten. 

FaBt man das Ergebnis der letzten Untersuchungen zusammen, 
so ist festzustellen, daB die gesamten Selbstkosten sich zusammen
setzen 

1. aus einem kleinen, von der Nachfrage vollstandig unabhangigen 
Betrag der Kapitalkosten, 

2. zum wesentlichen Teil /tus einem Betrag, der unmittelbar von 
der Hochstbelastung abhăngig ist, und zwar sowohl bei den 
Kapitalkosten, wie bei den Betriebskosten, 

3. aus einem Betrag, der ausschlieBlich durch die Anzahl der ab
gegebenen Kilowattstunden bzw. durch die Hohe des Verbrauches 
bestimmt ist; dies ist ein nicht unbede:utender Teil der Betriebs
kosten, und schlieBlich 

4. aus einem Betrag, der von der Anzahl der Abnehmer ab
hangig ist. 

Bezeichnet man die Hochstbelastung mit H, den Verbrauch mit V, 
die Anzahi der Abnehmer mit A, so ergeben sich die Gesamtkosten 

Kg = a + b· H + c· V + d· A. 
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Die GroBe a kann, wie bereits erortert, entsprechend der Hochst
belastung verteilt werden, so daB ftir den Zusammenhang der Gesamt
ausgaben die einfache Gleichung besteht 

K.q = b . H + c· v + d· A. 
Auf Grund dieser Gleichung ist von Eisenmenger (L 178) eine 

mathematische Methode ausgearbeitet worden, die sowohl auf rech
nerischem wie auf zeichnerischem Wege die Bestimmung der Konstan
ten der Gleichung gestattet. Eisenmengei stellt ftir drei verschiedene 
J ahre folgende drei Gleichungen auf: 

Kgl = b· Hl + c· V1 + d· Al' 
Kg2 =b.H2 +c· V2 +d.A2 , 

Kga = b· Ha + c· Va + d· Aa, 
und bestimmt auf Grund dieser drei Gleichungen entweder auf ana
lytischem Wege mittelst Determinanten oder auf zeichnerischem Wege 
die Ebenen der Selbstkosten bzw. die Konstanten fUr die gemeinsamen 
Schnittpunkte der Ebenen. Um den EinfluB von Zufălligkeiten aus
zuschalten, schlăgt Eisenmenger vor, mehr als drei Zeitabschnitte zu 
wăhlen und statt dreier Jahresabschnitte z. B. 24 Monatsabschnitte 
zur Grundlage der Gleichungen zu nehmen. Es ergeben sich dann 24 
lineare Gleichungen mit drei Unbekannten, fUr deren Auffindung 
Eisenmenger die Methode der kleinsten Quadrate vorschlăgt. 

So fein auch diese Methode hinsichtlich ihrer Form zu bezeichnen 
ist, so selten dtirfte sie doch in praktischen Făllen Anwendung finden, 
weil sie zu ulllstăndlich ist, um sich allgemein einzubtirgern. Auch ist 
bei der Auswahl der Zeitraume, ftir die die einzelnen Gleichungen auf
gestellt werden, groBe Vorsicht geboten, weil jede grundlegende .Ănde
rung der Betricbsverhăltnisse auch die Hohe der Konstanten beeinfluBt, 
so daB in seltenen FălIen Iăngere Zeitrăume gefunden werden konnen, 
innerhalb deren nicht Verănderungen, die sich bei der Aufstellung 
der Gleichung nicht bemerkbar mac hen wtirden, vorgekommen wăren. 

Die wirkliche Gestaltung der Kostengleichung solI an einem Bei
spiel nachgewiesen werden. 

Eine tlberlandzentrale mittlerer GroBe weist bei den nachfolgenden 
jăhrlichen Hochstbelastungen folgende Anlagekosten auf: 

Hiichst· I Gesamt-
Jahr belastung Anlagekapital 

KW in 1000 .M. 

07 980 2100 
08 1590 2670 
09 2300 3100 
10 3080 3500 
11 4200 4150 
12 4500 4480 
13 4800 4780 

12* 
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Daraus ergibt sichmittels zeichnerischer Darstellung die Kosten
charakteristik zu 

1 550 000 + 640 . H. 

Sollen die Kapitalkosten lO% des Anlagekapitals betragen, ergeben sich 

die Kapitalkosten = 155000 + 64. H. 

Die Betriebskosten ergaben sich fur das Jahr 1913 wie folgt: 

Verwaltungs- einschl. '8trommessungskosten JK, 84000,-
Betriebskosten .'. . . " 268000,-
Stromfortleitungskosten . . . . . . . . . 23 000,-
Sonstiges ............... " 23000,-

Um die Abhangigkeit der Verwaltungskosten von der Anzahl der 
Verbraucher festzustellen, mussen die entsprechenden Zahlen auch fur 
fruhere J ahre herangezogen werden; sie betragen: 

Jahr I Anzahl I Verwaltuugs· 
der Ahnehmer kosten in .1& 

07 I 1370 23300,-
08 I 2190 27000,-
09 3360 36300,-
10 5560 45500,-
11 7580 53000,-
12 10 800 68000,-
13 14450 84000,-

Durch zeichnerische Darstellung findet man die Charakteristik der 
Verwaltungskosten zu 

19000 + 4,65 . A. 

Die Verteilung der Betriebskosten ist bereits auf S. 177 durchge
iuhrt; es ergab sich dort die Gleichung 

Betriebskosten = 88000 + 0,0137 . V.i 
Die Gleichung fur die gesamten I\-osten lautet somit 

Gesamtkosten = (155000 + 64~. H) + (19000 +·4,65. A) +(88000 

+ 0,0137 . V) + 23 000 + 23 000. 

Zur weiteren Vereinfachung wird angenommen, daB der feste Teil 
sowohl der Kapitalkosten wie der Betriebskosten als abhăngig von 
der Hochstbelastung betrachtet werden kann, nnd zwar von der
jenigen Hochstbelastung, die nnter den bestehenden Verhăltnissen 

ohne VergroBerung der Anlage erreicht werden kann; das ist im vor
liegenden Falle ca. 6000 KW. 'Der feste Teil der Verwaltungskosten 
wird entsprechend der Anzahl der Abnehmer verteilt, wăhrend die 
Stromfortleitungs- nnd sonstigen Kosten als abhăngig von der Anzahl 
der abgegebenen Kilowattstunden (ca. lO 000000) angenommen werden 
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Die Konstante 0,0137 bezieht sich auf die erzeugte Kilowattstunde; 
fur die abgegebene erhoht sie sich im Verhăltnis von 13 : 10. Dadurch 
erhiilt die Kostengleichung folgende Gestalt: 

Gesamtkosten = 105· H + 5,97. A + 0,0224. VI' 

wobei VI die Anzahl der abgegebenen Kilowattstunden bedeutet. 
Demnach entfallen im Jahresdurchschnitt auf jedes Kilowatt der 
Hochstbelastung Kosten in Hohe von JI;(, 105,-, auf jeden Abnehmer 
von rd. J~ 6,-, auf jede abgegebene Kilowattstunde von 2,24.-St. 

D. Abhangigkeit der Selbstkosten der Verkaufseinheit von der 
Nachfrage. 

Ist der Zusammenhang zwischen den gesamten Selbstkosten und 
der Nachfrage nach dem Vorausgehenden festgestellt, so lăBt sich wei
terhin leicht ubersehen, inwieweit auch die Selbstkosten fur die einzelne 
Verkaufseinheit, also gewohnlich fur die Kilowattstunde, von der Nach
frage abhăngen. Zur Ermittlung dieser Einheitsselbstkosten (k) hat 
man in der FormeI K = b . H + c· V + d . A durch die Anzahl der 
Kilowattstunden V zu teiIen. Es ergeben sich dann die Einheitsseibst-

b·H . d·A d·A 
kosten k = -V + c + -V. Die GroBe -V ist gegenuber den beiden 

anderen Bestandteilen von untergeordneter ·Bedeutung. Der Verbrauch 
(V) ferner kann dargestellt werden durch das Produkt aus Hochst
belastung (H) vervielfă1tigt mit einer Zeit (T), die sich ergibt, wenn 
man annimmt, daB der Gesamtverbrauch bei gleichbleibender Hochst
belastung (H) stattgefunden hătte (Benutzungsdauer der Hochst-

belastu;g). Die Einheitsselbstkosten ergeben sich dann zu k = ~ + c, 

d. h. die SeIbstkosten fur die einzelne Kilowattstunde hăn
gen zum groBten Teil von der Benutzungsdauer der Hochst
belastung ab. 

Legt man die Zahlen des oben berechneten Beispiels zugrunde, so 
105 

ergibt sich hierfur ungefăhr k = T + 0,02, d. h. die Einheitsselbst-
kosten betragen 

bei einer Benutzungsdauer der Hochstbelastung von: 

500 Std. 23,0 ~ 2000 Ştd. 7,25 ~ 
1000 " 12,5" 2500" 6,2" 
1500 " 9,0" 3000" 5,5" 

4000 Std. 4,63 ~ 
6000 " 3,75" 
8000 " 3,31" 

Man sieht, wie rasch die SeIbstkosten mit wachsender Benutzungs
dauer, d. h. mit steigender Ausnutzung der Betriebsaulagen, fallen 
(siehe auch Abb. 17, S.202) und wie wichtig es fur die Elektrizităts-
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w3rke ist, diejenigen Umstănde zu kennen, die auf die Benutzungsdauer 
der Hochstbelastung von EinfluB sind. Nun ist aber die Benutzungs
dauer eine angenommene bzw. eine errechnete ZahI; sie hăngt ab von 
den Verbrauchsverhăltnissen jedes einzelnen Abnehmers. Dies bei 
jedem einzelnen Abnehmer zu untersnchen ist ausgeschlossen, dagegen 
konnen die Verhăltnisse ganzer Abnehmergruppen nach dem folgenden 
Verfahren festgestellt werden. 

In der beigegebenen zeichnerischen Darstellung (Abb. 14) sind die 
Belastungslinien eines kleinen Elektrizitătswerkes fUr drei verschiedene 
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Tage im Dezember aufgetragen, und zwar fUr den Tag der Hochst
belastung des ganzen Jahres (1), femer fUr einen der sogenannten Ge
schăftssonntage vor Weihnachten (II) nnd fur den ersten Weihnachts
feiertag (III). Linie 1 stellt somit den gesamten Bedarf an elektrischer 
Energie fUr Licht und Kraft dar, Linie II dagegen nur den Bedarf fur 
Beleuchtung der Lăden, Gastwirtschaften nnd Privatwohnungen, 
Linie III den Bedarf fUr Beleuchtnng der Wohnnngen, der Gastwirt
schaften, Vergnugungsstătten und StraBen. Da in diesen Tagen der 
Bedarf an Licht in allen Gruppen gleichmăBig hoch ist, so geben die 
zwischen den einzelnen Linien liegenden FIăchen den Hochstbedarf der 
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verschiedenen Gruppen an, und zwar stellt die FIăche zwischen Linie 
1 und II den Verbrauch an Kraft und Licht in Fabriken, Werkstătten, 
Bureaus, Schulen und offentlichen Gebăuden dar (Gruppe A), die FIăche 
zwischen II und III die Lichtbelastung der Lăden und sonstigen Ge
schăftsrăume (Gruppe B), die FIăche zwischen III und IV den Be
leuchtungsbedarf der Wohnungen, Gastwirtschaften, Vergniigungs
anstalten, Kirchen und Heilanstalten (Gruppe C), die FIăche zwischen 
IV und V die StraBenbeleuchtung (Gruppe D), zwischen V und der 
Nullinie endlich die Leerlaufarbeit (E) 
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Abb.15. 
Belastungslinien eines Elektrizitiitswerkes, nach der Hohe der Belastung 

geordnet. 

Zur besseren Ubersicht sind dann die Ordinaten der einzelnen Schau
linien in Abb. 15 nach ihrer Hohe geordnet; es gibt dann gleichzeitig 
die Abszisse jeder Ordinate die gesamte tăgliche Benutzungsdauer der 
entsprechenden Belastung an. 

In Abb. 16 sind die zwischen den einzelnen Schaulinien liegenden 
Fl.achen, die den Verbrauch der einzelnen Abnehmergruppen darstellen, 
besonders aufgezeichnet Es lassen sich nun aus diesen Darstellungen, 
insbesondere der Abb. 16, wichtige Schliisse ziehen. Was zunăchst den 
Anteil der einzelnen Gruppen an der Hochstbelastung betrifft, so er
geben sich bei dem vorliegenden Beispiel folgende Verhăltnisse: 
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Anteii an der Hilchst- I Benutzungsziffer 
Verbraucher- . Anschlullwert belastung I (= Hilchstbelastung) 

gruppen , Anschlullwert 
I 

KW % KW OI I OI ,o m 

A K (Kraft)[ 500 41 90 23,4 
I 

18 
Ac (Licht) 270 22 102 26,8 38 
B 

I 
130 Il 56 14,5 43 

C 300 24 84 21,8 28 
D i 22 r2 22 5,7 100 
E I 30 7,8 

I 1222 100 384 100,0 31,4 
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Abb.16. 
Verbrauch der einzelnen Ahnehmergruppen. 

Wie man sieht, sind auBer der StraBenbeleuchtung die Lăden und 
Werkstătten mit dem groBten Prozentsatz ihres AnschluBwertes be
teiligt, mit 42 bzw. 43%, wăhrend von der Wohnungsbeleuchtung nur 
28% und von dem KraftanschluB nur 16% des gesamten AnschluB
wertes zur Zeit der Kraftwerks-Hochstbelastung in Benutzung sind. 

tJber die Dauer der Arbeitsentnahme geben die Abszissen der Abb. 16 
AufschluB, Es ergibt sich zunăchst, daB die Motoren fast 11 Stunden 
mit gleichbleibendem Bedarf an der Belastung des Kraftwerkes teil. 
nehmen, wăhrend die Beleuchtung der Gruppe A, die sich als FIăche 
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zwischen dem gleichbleibenden Kraftbedarf und der gesamten Menge 
der Gruppe A darstellt, sehr schnell abnimmt. Ebenso beansprucht die 
Wohnungsbeleuchtung einen groBeren Anteil an der Kraftwerksleistung 
und ist von Iăngerer Dauer als die Ladenbeleuchtung. MiBt man die 
FIăchen der Abb. 16 aus, so erhălt man die von den einzelnen Gruppen 
jeweils an dem Tage der hochsten Beanspruchung verbrauchten Ar
beitsmenge. Es ergibt sich folgendes: 

! Verbrauchte Arbeitsmenge Benutzungsdauer der Hochst· 
I belastung 

Verbraucher-

I 

am Tage der I im ganzen 
Hochst- am Tage der I 

gruppe Hochst-

I 

belastung Hochst- im ganzen 
belastung Jahr belastung Jahr 

I Kwstd. Kwstd. KW I Stunden ! Stunden 

A K 1200 267000 90 12,5 I 2970 
AL 240 24000 102 2,35 I 235 
B 220 

I 
26000 56 3,93 I 470 I 

I 

G 700 
I 

116000 84 8,3 
I 

1380 
I 

Nach diesen Zahlen ist also die Arbeitsverteilung eine derartige, daB 
die HochstbeIastung der Gruppe C eine vielfach groBere Benutzungs
dauer aufweist als die der beiden anderen Beleuchtungsgruppen, daB 
aber der KraftanschhiB bzw. sein Anteil an der Hochstbelastung weit
aus am meisten zu der Erhohung der Benutzungsdauer beitrăgt. 

Die erhaltenen Ergebnisse konnen nicht verallgemeinert werden; 
'wenn auch das Unternehmen, von dem die angefUhrten Zahlen her
ruhren, keinerlei Besonderheiten aufweist, so sind doch die Unterschiede 
in dem Charakter der einzelnen Unternehmungen und in dem Anteil 
der einzelnen Abnehmergruppen an der Belastung des Werkes so be
deutend, daB sich bei jeder die Verhăltnisse anders gestalten. Es durfte 
aber auf Grund der obigen Darstellungen sich als einfach erweisen, 
genaue Anhaltspunkte uber die Benutzungsdauer und den Anteil jeder 
Abnehmergruppe an der Hochstbelastung zu gewinnen und so uber den 
Zusammenhang zwischen den Selbstkosten und der Benutzungsdauer 
bzw. der Hochstbelastung der einzelnen Abnehmergruppen Aufschlusse 
zu erhalten. 

Die Benutzungsdauer selbst wiederum hăngt von den wirtschaft
lichen Verhăltnissen des Abnehmers bzw. von seiner Wertschătzung 
der elektrischen Arbeit und seiner Leistungsfăhigkeit ab. Letztere ist 
bestimmend dafur, welchen Gesamtbetrag der Abnehmer im ganzen 
und welchen Preis fur die einzelne Kilowattstunde er aufwenden kann. 
Je billiger er die elektrische Arbeit einkauft, um so mehr wird er bis zu 
einem bestimmten Umfang von ihr Gebrauch machen oder um so mehr 
Abnehmer werden zum Bezuge der elektrischen Arbeit ubergehen, 
d. h. es besteht auch ein bestimmter Zusammenhang zwischen der Hohe 
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der Verkaufspreise und der Benutzungsdauer der Kraftwerksh6chst
belastung bzw. der Ausnutzung der Anlagen. Die Ben utzungsdauer 
ist um so gr6Ber, je geringer die d urchschnittlichen Ver
kaufspreise sich gestalten. Dieser Zusammenhang ist bereits 
6fter und eingehend in der Literatur untersucht (L. 190-199), jedoch 
sind weitere Aufschlusse uber die Abhăngigkeit der Selbstkosten von 
den Verkaufspreisen dadurch nicht erbracht worden. Dies ist aus dem 
Grunde nicht m6glich, weil die wirtschaftliche Leistungsfăhigkeit des 
Abnehmers nicht der einzig bestimmende Umstand fur die Benutzungs
dauer ist, vielmehr letztere von zahlreichen anderen Umstănden wirt
schaftlicher und technischer Art beeinfluBt wird. 



Zweites Buch 

Die Preisformen 
und Verkaufsbestimmungen 



Erster Teil. 

Die Verkaufspreise elektrischer Arbeit. 

1. Der Autbau der Verkaufspreise. 
Mit der Festsetzung der Hohe, Art und Zusammensetzung cler Seibst

kosten ist eine wichtige Grundiage fUr die Preisstellung gewonnen; cler 
Unternehmer kennt damit denjenigen Betrag, den el' unter allen Um
stănclen erwirtschaften muB, wenn el' keine geschăftlichen Verluste er
leiden will. Diese Kenntnis wurde fur die Preisstellung genugen, wenll 
el' nur einem einzigen Kăufer gegenuberst~hen wurde; allein beim Ver
kauf elektrischer Arbeit trifft dies in den seitenstell Făllen zu, vieImehr 
verteiit sich die gesamte Erzeugung auf eine groBe Allzahi eillzeiner 
Verbraucher, auf die die SeIbstkosten je nach dem Allteil des eillzeinen 
abzuwălzen sind. 

Im folgenden wird zunăchst untersucht werden, nach weichen Grund
sătzen die Verteilung der SeIbstkosten auf die Einzelleistungen vorge
nommen werden kann und wie sich hieraus die Grunclformen der Tarife 
ergeben. Des weiteren wird dann zu erortern sein, in weich mannig
facher Weise diese Grundformen allmăhlich den Besonclerheiten des 
Angebots und zum gerillgen Teil den Anforclerungell cler Nachfrage 
allgepaBt wurdell, d. h. wie sich die Verkaufspreise unmitteibar in ihren 
zahireichen Formen gestaltet haben. 

A. Die Verteilung der Selbstkosten. 

Die Grundformen der Tarife. 

Am Schlusse des ersten Buches wurde festgestellt, daB die gesamten 
SeIbstkosten bei der Erzeugung elektrischer Arbeit aus drei Haupt
teilen bestehen: 

a) aus einem von der Anzahl der Verbraucher abhăngigen Betrag; 
b) aus einem Anteil, der durch die Hohe der gleichzeitigen Bean

spruchung der Betriebsmittel bestimmt wird; 
c) aus einem Betrag, der unmitteibar von der Zahl der verbrauchten 

Arbeitseinheiten abhăngt. 
Diesel' Zusammenhang wird durch die FormeI dargestellt: 

K = CI • A + C2 • H + C3 • V. 
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Die auf den einzelnen Verbraucher entfallenden Kosten (k) ergeben 
sich somit zu: 

k = Cl + C2 ' h + C3 ' v. 
Hierbei bedeutet h die Beanspruchung der Betriebsmittel von seiten 
des Abnehmers zur Zeit der H6chstbelastung der Betriebsanlagen und 
v den Verbrauch des Abnehmers in Kilowattstunden. An Hand dieser 
FormeI ergeben sich nun die verschiedenen M6glichkeiten zur Vertei
lung der Selbstkosten und die Grundformen fur die Tarife. 

1. Es kann die Verteilung unmittelbar im AnschluB an den Aufbau 
der Selbstkosten erfolgen; es entsteht so der Dreitaxentarif oder 
unter f6rmlicher Vernachlăssigung des ffir alle Abnehmer gleichen 
Kostenanteils (cl ) der Grundgebuhrentarif. 

2. Unter der Annahme, daB die Beanspruchung der Betriebsmittel 
in bestimmter H6he und zu bestimmter Zeit erfolgt, kann der hierauf 
entfallende Anteil auch auf die Anzahl der Verbrauchseinheiten nach 
Schătzung verteilt werden. Es ergibt sich somit eine Verteilung nach 
der Anzahl der verbrauchten Arbeitseinheiten, eine Verteilungsart, die 
dem Zăhlertarif zugrunde liegt. 

3. Es kann weiterhin die Annahme gemacht werden, daB auf die 
Einheit der Beanspruchung, gleichgultig nach welchem MaBe sie ge
messen wird, eine in jedem Falle voraus bestimmte Anzahl von Arbeits
einheiten verbraucht wird; es entfă11t dann auf den einzelnen Verbrau
cher lediglich ein fester, von der H6he seines Kilowattstundenverbrauchs 
unabhăngiger Betrag. Auf dieser Verteilung beruht die dritte gebrăuch
liche Tarifgrundform, der Pauschaltarif. 

Die alleinige Grundlage aller dieser Verteilungsarten bildet ihr Zu
sammenhang mit den Selbstkosten; es wird daher lediglieh auf diese 
Rueksieht genommen, ohne daB den Grundsătzen, naeh denen der Ver
braueher bei seinem Einkauf die elektrisehe Arbeit bewertet, seiner 
Wertsehătzung und Leistungsfăhigkeit, Reehnung getragen wird. Naeh 
dem Vorausgehenden ist es aber ersiehtlieh, daB ein H6ehstwert des 
Erfolges nur dann erzielt werden kann, wenn aueh diesem letzteren 
Umstand bei der Verteilung der Selbstkosten eine aussehlaggebende 
Bedeutung beigemessen wird, und es wird daher weiterhin zu unter
suchen sein, ob nicht eine Verteilung nach diesem Grundsatz erfolgen 
kann bzw. wie die Grundformen der Tarife mit Bezug hierauf zu be
werten sind. 

1. Die Verteilung der Selbstkosten nach ihrem Aufbau. 

Der Ge biihren tarif. 

Aus der Besprechung uber die Zusammensetzung der Selbstkosten 
ergibt sich, daB es dem Standpunkt des Verkăufers am meisten ent· 
spricht, die gesamten Selbstkosten nach der Anzahl der Verbraueher, 
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nach ihrer Inanspruchnahme der Betriebsmittel und nach ihrem tat· 
săchlichen Verbrauch an Arbeitseinheiten gleichzeitig zu verteilen. Wi{ 
die einzelnen Betrăge zahlenmăBig festzustellen sind, ist im vorher· 
gehenden Abschnitt ausgefuhrt. - Eine solche Verteilung liegt der in 
einigen amerikanischen Anlagen unter dem Namen "Doherty-Tarif" 
eingefuhrten PreisstelIung zugrunde; in D{)utschland ist die Preisstel· 
lung auf Grund dieser Verteilung ăuBerst selten anzutreffen. 

Beispiel 30: 
Stuttgart. Fiir Stromabnehmer mit griiBerem Verbrauch kann ein be. 

sonderer Tarif fiir Licht- und Kraftzwecke in Anwendung gebracht werden, 
welchem nachstehende Gebiihren zugrunde liegen: '< 

1. eine jăhrliche Grundtaxe fiir jedes installierte Kilowatt J(, 108,-; 
2. eine jăhrliche Grundtaxe von J(, 36,- fiir den einzelnen Abnehmer, fiiI 

Anteil an den Verwaltungskosten; 
3. fiir die bezogene elektrische Energie sind pro Kilowattstunde zu entrichten: 

fiir die ersten lO 000 Kwstd. 8,5 ~ pro Kwstd. usw. 

Es braucht keines Beweises, daB eine solche Verteilung der Selbst
kosten ăuBerst verwickelt ist und von dem Verkăufer nur im Falle der 
Not anerkannt werden wird. - Man stelle sich z. B. vor, daB fur die 
Beforderung der Eisenbahn 1. eine Gebuhr fur das Betreten des Bahn
hofes, 2. eine Gebuhr fur die Inanspruchnahme der Zuge, und 3. ein 
Betrag entsprechend der Lănge der zuruckgelegten Strecke zu bezah
len wăre. Selbstverstăndlich muB auch die Eisenbahnverwaltung die 
Hohe jedes einzelnen dieser Betrăge kennen, sie aber auch bei der Ver
teilung der Kosten bzw. in der PreisstelIung zum Ausdruck zu bringen, 
wurde unmoglich sein. Ebensowenig wird der Verbraucher elektris~her 
Arbeit sich mit einer solchen PreisstelIung befreunden konnen und sie 
nur so lange dulden als ihn irgendeine Notlage hierzu notigt. 

Von der Tatsache ausgehend, daB der erste Teil der Selbstkosten
formeI, der die fur alle Verbraucher gleichartigen Kosten darstellt, im 
Vergleich zu den ubrigen Anteilen niedrig ist, wird dieser Betrag bei 
der Verteilung meist in der Form unberucksichtigt gelassen und auf 
andere Weise verrechnet. Man gelangt so zu einer Verteilung bzw. zu 
einer Form der PreisstelIung, die einmal aus einer Gebuhr, entsprechend 
der Beanspruchung der Betriebsmittel besteht und aus einem Betrag, 
der von dem tatsăchlichen Verbrauch an Arbeitseinheiten abhăngt. 
Diese Tarife nennt man Gebuhrentarife. Die Grundgebuhr solI hier
bei einen der Beanspruchung der Betriebsmittel entsprechenden Betrag 
aufbringen. Dies kann in den mannigfaltigsten Formen geschehen. 

Schon in fruheren Jahren wurde diese Verteilungsart auf Grund 
theoretischer Untersuchungen eingefuhrt. So ist z. B. folgender Aus
spruch Hopkinsons (L. 220) geradezu zu einem Glaubensbekenntnis 
geworden: 
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"Die ideale Berechnungsmethode besteht in der Festsetzungeiner 
bestimmten Summepro Vierteljahr, welche der AnlagegroBe des Ver
brauchers proportional ist und auBerdem in der Bezahlung fur den 
d urch den Elektrizită tszăhler gemessenen ta tsăchlichen V er bra uch. " 
Dadieser Satz vom Standpunkt. des Stromerzeugers aus im allge

meinen richtig ist, haben in fruheren Jahren viele Elektrizitătswerke 
ihre Preisstellung auf dieser Verteilungsart aufgebaut, so zu Anfang 
der neunziger Jahre Berlin, Altona, Hamburg, Lubeck, Breslau u. a. m. 
Da jedoch die feste Gebuhr meistenteils auf den AnschluBwert bezogen 
wurde, ergab sich bei den Kohlenfadenlampen und bei der geringen 
Ausnutzung der Motoren schlieBlich ein sehr hoher Durchschnittspreis, 
so daB dieser Tarif bei den Verbrauchern wenig Anklang fand und uber
dies die AnschluBbewegung hinderte. 

Auf eine andere Grundlage wurde diese Verteilungsart dadurch 
gestellt, daB als MaB fur die Beanspruchung cler Betriebsmittel von 
seiten des Verbrauchers seine Hochstbelastung angenommen wurde. 
Der erste, cler diesen Grunclsatz zur Anwendung brachte, war Arth ur 
Wright in Brighton (L 183, 221, 262, 269). Hiernach muB zunăchst 
die hochste Belastung cles Verbrauchers ermittelt werden. Dies ge
schieht mit Hilfe eines besonderen Apparates, cles sogenannten Hochst
verbrauchsmessers (Maximalanzeigers). Wircl damit die Hochstbelastung 
cles Abnehmers mit h KW ermittelt und bezeichnet H die Hochst
belastung des Kraftwerkes, so wiirde jeder Abnehmer mit der Summe: 

h 
8 = (C2 • H) . H = C2 • h 

zu belasten sein. Da abel' die einzelnen Hochstwertc nicht gleichzeitig 
auftreten, so wurcle sich eine zu hohe Gesamtsumme ergeben bzw. der 
Abnehmer mit einem zu hohen Betrag belastet werden. Diesem Um
stand Rechnung tragend, bestimmt Wright, daB die auf die Einheit 
entfallende Summe im Verhăltnis der Kraftwerk-Hochstbelastung zur 
Summe sămtlicher Einzelbelastungen vermindert wird, oder rechnerisch 
ausgedruckt, mit dem Verschiedenheitsfaktor (diversity factor), d. i. das 

H 
Verhăltnis 2) multipliziert wird. 

Wenn auch die Form, in der nach dem Vorschlage Wrights diese 
Verteilung zum Ausdruck gebracht wurde, in Deutschland sehr selten 
Anwendung gefunden hat, so ist doch der Grundsatz dieser Verteilung 
in sehr umfangreichem MaBe zur Anwendung gelangt und findet immer 
mehr Anhănger; man hat mit der Zeit gelernt, den Zusammenhang der 
Hochstbelastung des einzelnen Verbrauchers mit anderen Umstănden 
des Verbrauches, mit seinen wirtschaftlichen Verhăltnissen auf Grund 
der Erfahrungen festzustellen uncl bezieht claher die Grundgebiihr auf 
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diese Umstănde, so an Stelle des tatsăchlichen Hochstverbrauches auf 
den AnschluBwert oder auf die GroBe der verwendeten Apparate, auf 
die elektrisch zu betreibenden Maschinen oder gar auf die mit diesen 
Maschinen zu bearbeitenden oder zu versorgenden Gegenstănde. 

Beis piele: 
31 Schweiz. Pro angeschlossene Pferdekraft eine Grundgebuhr von 60 frs. 

pro Jahr, auBerdem fur jede Kilowattstunde 10 cts. 
32 Bremen. Fur je 10 Watt der vom Hochstbelastungsmesser angezeigten 

Hochstbelastungen des Rechnungsjahres eine Gebuhr von .M, 3,90 und auBerdem 
fiir jede vom Zăhler angezeigte Kilowattstunde ein Betrag von 10 ~. 

33 Potsdam. Eine monatliche Gebiihr nach der Zimmerzahl und 10 ~ pro 
verbrauchte Kilowattstunde. 

34 Landwirtschaftliche Uberlandzentralen: Fur jeden Morgen be
wirtschafteter Grundflăche J(, 1,- und fUr den Verbrauch an Kilowattstunden 
20 ~ pro Kilowattstunde. 

35 England. Eine Grundgebuhr abhăngig von der Hausmiete, auBerdem 
1 d fUr jede verbrauchte Kilowattstunde. 

36 Berlin. Fur jeden Quadratmeter Bodenflăche der bewohnten Răume 3~, 
auBerdem fiir jede Kilowattstunde 16~. 

2. Die Verteilung nach Arbeitseinheiten. 

Der Zăhlertarif. 

Die Erkenntnis, daB die Schătzung der elektrischen Arbeit fur irgend
welche Verwendungszwecke von seiten des Verbrauchers meist auf 
Grund der tatsăchlichen Leistung, d. h. der verbrauchten Arbeitsein
heiten, erfolgt, hat im Laufe der Jahre die Mehrzahl der Elektrizităts
werke dazu gefuhrt, die Verteilung der Unkosten nach gezăhlten Arbeits
einheiten vorzunehmen. Die Zahl der verbrauchten Einheiten wird durch 
einen besonderen MeBapparat, den Zăhler, festgestellt, man nennt daher 
diesen Tarif den Zăhlertarif. Hierbei werden die fur alle Verbraucher 
annăhernd gleichen Kosten meist unmittelbar von dem Verbraucher 
in Form einer Zăhlermiete erhoben, die freilich nicht fUr alle Verbraucher 
gleich ist, sondern meistens nach der GroBe der Zăhler und damit nach 
ihrem Anschaffungspreis abgestuft wird. Hierauf wird weiter unten 
noch zuruckzukommen sein. Die ubrigen festen Kosten, die durch die 
Beanspruchung der Betriebsanlagen entstehen, werden nach irgend
welchen Schătzungen auf den tatsăchlichen Verbrauch verteilt und jede 
verbrauchte Einheit mit einem bestimmten Preis beIegt. Stellen sich 
z. B. die festen Kosten fUr das angeschIossene Kilowatt der Beleuchtung 
auf etwa A~ 100,-, und nimmt man auf Grund von Erfahrungen an, 
daB der wirkliche Verbrauch sich in solcher 'Hohe ergeben wird, als oh 
jedes angeschlossene Kilowatt etwa 300 Stunden im Jahr in Benutzung 
genommen wurde, so entfallen auf jede Kilowattstunde an festen Kosten 
ehva 35~; betragen auBerdem die verănderlichen Kosten 10 ~ fur 

Si e g e J, Der Verkauf eJektrischer Arbelt. 2. Aufl. 13 
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die Kilowattstunde, so ergibt sich somit ein Gesamtpreis von 45 ~ 
fUr die Kilowattstunde. 

Man konnte sich dariiber wundern, daB diese Art der Verteilung, 
die doch schon bei den Vorlăufern der Elektrizităt, bei Gas und Petro
leum, eingefuhrt war, nicht von vornherein als das Natiirliche betrachtet 
und dementsprechend verwendet wurde. Dies hat seinen Grund einmal 
darin, daB es sich bei der Elektrizităt nicht um greifbare und ohne 
weiteres meBba're GroBen, wie bei den ubrigen Energieformen, handelt, 
und daB daher die Herstellung der MeBapparate, ihr Preis und ihre 
Zuverlăssigkeit zunăchst recht vieI zu wunschen ubrig lieBen. 

Ferner stehen bei den anderen Energieformen die Erzeugungskosten 
zu der tatsăchlich erzeugten oder verbrauchten Menge in einem vieI 
engeren und einfacheren Verhăltnis als bei der Elektrizităt. Weiter 
bildete naturgemăB die geringe Vertrautheit der groBen Menge mit den 
MaBeinheiten der elektrischen Arbeit einen wesentlichen Hinderungs
grund fUr die allgemeine Einfiihrung des Zăhlertarifes. Mit der wach
senden Erkenntnis der Verbraucher in technischen Dingen, mit der 
Verbesserung und Vereinfachung der MeBapparate hat aber schlieBlich 
der Umstand, daB die Verteilung der Unkosten und der Verkauf der 
elektrischen Arbeit nach gezăhlten Einheiten vom Standpunkt des Ver
brauchers aus die verstăndigste Methode ist, weil hiernach die Preis
stellung sich am meisten der Form des Verbrauches năhert, allmăhlich 
die ausgedehnte Verwendung des Zăhlertarifes herbeigefiihrt. Da aber, 
wie schon aus dem 1. Hauptteil hervorgeht, die einzelne Kilowattstunde 
abhăngig von verschiedenen Umstănden des Verbrauches dem Unter
nehpler verschiedene Erzeugungskosten verursacht, andererseits auch 
fUr den Verbraucher die Kilowattstunden je nach ihrem Verwendungs
zweck einen ganz verschiedenen Wert haben, haben sich bei dem Zăhler
tarif zahlreiche Abstufungen erforderlich gemacht, wovon weiter unten 
ausfuhrlich die Rede sein wird. 

. 3. Die Verteilung nach Schiitzung des Verbrauchs. 
Der Pauschaltarif. 

Dort, wo die von dem Verbrauch abhăngigen Kosten im Vergleich 
zu den beiden ubrigen Kosţenanteilen sehr gering sind, wie z. B. bei 
den meisten· Wasserkraftanlagen, oder wo man imstande ist, den Ver
brauch auf Grund der tatsăchlichen Verhăltnisse als ziemlich gleich
măBig bei den einzelnen Verbrauchern anzusehen und abzuschătzen, 
gelangt man unter Vernachlăssigung oder unter anderweitiger Verrech
nung der verănderlichen Kosten zu einer Verteilung, die eine feste Gebuhr 
ffu alle Verbraucher bzw. einen Betrag vorsieht, der in einem bestimm
ten Verhăltnis zur Beanspruchung der Betriebsmittel von seiten der 
Verbraucher steht. Da der fur alle Verbraucher gleiche Anteil im Ver-
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gleich zu den auf die Beanspruchung entfallenden Kostenanteilen sehr 
gering ist, wird meistens auch dieser Betrag vernachlăssigt, so daB 
schlieBlich nur ein einziger Preis ubrigbleibt, der auf die Beanspruchung 
cler Betriebsmittel von seiten der Verbraucher bezogen wird. Ein der
artiger Tarif heiBt pauschaltarif. Er besteht also in der Erhebung 
eines festen Preises, entsprechend der Beanspruchung der Betriebsmit
tel. Als MaB hierfur werden die verschiedenen Umstănde des Verbrau
ches herangezogen und die Hohe der auf die einzelnen Leistungen ent
fallenden Kosten wird nach mutniaBlicher Benutzung im voraus fest
gesetzt. Betragen z. B., auf den AnschluBwert umgerechnet, die festen 
Kosten fur das angeschlossene Kilowatt .;U, 150,- im Jahr, und nimmt 
man an, daB der Verbrauch an elektrischer Arbeit ein solcher sein wurde, 
als ob der gesamte AnschluBwert z. B. 1500 Stunden im Jahre benutzt 
wurde, so ergibt sich bei 10 ~ laufenden Kosten fur die Kilowattstunde 
ein Gesamtbetrag von A~ 150,- fur die festen und .J~ 150,- fur die 
laufenden Kosten, also von JG 300,- fur das angeschlossene Kilowatt. 
Auf eine Lampe von einem AnschluBwert von30 Watt wurde demnach 
ein Pauschalsatz von A~ 9,- zu berechnen sein, auf einen Motor von 
5 KW Leistung ein solcher von .J~ 1500,-. Demnach ergibt sich ffu 
diese einfachste Form der Verteilung, daB fur jedes Watt oder fur jedes 
Kilowatt des AnschluBwertes eine bestimmte feste Gebuhr fur das 
J ahr zu bezahlen ist. 

Diese Verteilungsart ist heute uberall dort sehr verbreitet, wo ilie 
verănderlichen Kosten verschwindend klein sind, also insbesondere bei 
Wasserkraftanlagen, namentlich in der Schweiz und in Frankreich, sie 
wurde aber auch bei Wărmekraftanlagen fruher vieI verwendet, weil 
man kein Mittel hatte, den tatsăchlichen Verbrauch zu messen oder 
diese Mittel aus irgendeinem Grunde nicht anwenden wollte oder konnte. 
Dies war namentlich zur Zeit der Entstehung der Elektrizitătswerke 
der FalI. Da die Zăhler damals teuer und unzuverlăssig waren, ent
schied man sich vielfach dafiir, den voraussichtlichen Verbrauch ab
zuschătzen und entsprechend den verănderlichen Kosten den festen 
Ausgaben zuzuschlagen. Allein es stelIte sich in sehr vielen FălIen bald 
heraus, daB die Werke damit nicht auf ihre Rechnung kommen konnten. 
Bei dem hohen Verbrauch der Kohlenfadeulampen, bei dem geringen 
Nutzeffekt der Motoren, bei der Unkenntnis uber die wirkliche Benut
zungsdauer der Verbrauchsapparate, ubertraf entweder der wirkliche 
Verbrauch in vielen Făllen die Schătzungen derart, daB die Werke mit 
Verlust arbeiteten; oder die Preise muBten so hoch gestellt werden, 
daB die Verwendung der elektrischen Arbeit dem Verbraucher einen 
Vorteil nicht bringen konnte. So kam es, daB bei Wărmekraftaulagen 
der Pauschaltarif vielfach in Verruf kam, und da inzwischen eine weit
gehende Verbesserung und Verbilligung der Zăhler stattgefunden h~tte, 

13'" • 
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in sehr vielen Făllen wieder abgeschafft wurde. Seitdem jedoch durch 
langjăhrige Erfahrungen genauere Anhaltspunkte uber den wirklichen 
Verbrauch gewonnen worden sind, ferner durch die Einfuhrung der 
Metalldrahtlampe der Verbrauch der Beleuchtungsapparate auf einen 
Bruchteil des fruheren Verbrauches zUrUckgefiihrt worden ist, seit der 
Wirkungsgrad der· Motoren wesentlich verbessert wurde, wird diese 
Verteilungsart in steigendem MaBe angewendet. Namentlich bei Ver
wendung der elektrischen Arbeit in kleineren Lichtanlagen und in land
wirtschaftlichen Bezirken, wo der Verbrauch an Kilowattstunden ein 
verhăltnismăBig geringer ist, wird der Pauschaltarif mit Vorliebe ein
gefiihrt. 

So einfach der dieser Verteilungsart eigentumliche Grunasatz ist, 
80 verschieden konnen die Formen sein, in die er gekleidet wird. Wie 
bereits erwăhnt, ergibt sich die einfachste Form, wenn ein bestimmter 
Preis fur das angeschlossene Kilowatt erhoben wird. Solche Tarife sind 
in letzter Zeit, allerdings nur bei kleineren Lichtanlagen, eingefuhrt 
worden. 

Beispie137: 

Steglitz. Fiir je 10 Watt AnschluBwert hat der Abnehmer jăhrlich eine 
Pauschale· von "" 3,60 zu bezahlen. Die Pauschale ist unabhăngig von der Zahl 
und GroBe der in der Anlage vorhandenen Lampen. 

Hăufiger jedoch erfolgt die Verteilung nach den MaBeinneiten, nach 
denen die GroBe der angeschlossenen Verbrauchsapparate bestimmt 
wird, indem ein fester Betrag z. B. fur die Kerzenstărke der Lampen 
oder ftir die pferdestărke des Motors erhoben wird. Solche Tarife sind 
vielfach in der Schweiz und in Frankreich in Gebrauch. In neuerer Zeit 
ist man aus der Erwăgung heraus, daB diese Form der Preisstellung 
den Interessen der Abnehmer hăufig nicht gerecht wird, zur Bildung 
von Tarifen ubergegangen, die nicht auf die Verbrauchsapparate 
bzw. ihre MaBeinheiten bezogen weI;den, sondern auf die Tătigkeit 
und Gegenstănde, bei denen sie verwendet werden. Dies ist nament
lich in der Landwirtschaft der Fall, wo hăufig die Pauschaltarife 
nach der GroBe der bewirtschafteten Grundflăche oder nach der 
Viehzahl aufgestellt werden. Auch in der Kleinindustrie wird viel
fach die Verteilung unmittelbar nach der Art der verwendeten 
Maschinen bewirkt. 

Beispie138: 

Anrath. Fiir jeden angeschlossenen Bandwebstuhl wird eine Pauschale 
von .J(, 78,- erhoben. 

Weitere Formen des Pauschaltarifes werden noch bei der Erorterung 
der Abstufungen der Tarife angefuhrt werden. 
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4. Die Verteilung nach der Wertschiitzung und Leistungsfiihigkeit 
der Verbraucher. 

Alle bisher besprochenen Verteilungsarten haben eine gemeinsame 
Eigentumlichkeit: sie gehen sămtlich auf ăuBerlich erkennbare Zeichen 
zuruck, die ausschlieBlich nach ihrer Einwirkung auf die Erzeugungs
kosten bewertet werden. Die ăuBeren Zeichen aber, die die Hohe der 
Beanspruchung der Betriebsmittel, den wirklichen oder geschătzten Ver
brauch an Kilowattstunden beeinflussen, sind selbst wiederum von der 
Wertschătzung und der Leistungsfăhigkeit der' Verbraucher abhăngig. 
Schon aus diesem Grunde ist es daher erforderlich, bei der Verteilung 
der Selbstlrosten auf die Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit Ruck
sicht zu nehmen, ganz abgesehen davon, daB, wie.in dem ersten Haupt
teil ausgefuhrt, ausschlieBlich diese beiden Umstănde fUr die Beurtei
lung der Verkaufspreise von seiten des Verbrauchers maBgebend sind. 

Man wird nun einwenden, daB es allen kaufmănnischen Grundsătzen 
widerspricht, Ausgaben, die durch rein sachliche Leistungen und Auf
wendungen hervorgerufen werden, nach Schătzungen und Erwăgungen 
derjenigen, die sie verursachen, zu verteilen. Dieser Einwurf ist berech
tigt, soweit er sich auf jene Selbstkosten bezieht, die zur tatsăchlichen 
Aufrechterhaltung des Betriebes dienen. Es wurde zu unzulăssigen Ver
hăltnissen fuhren, wenn man z. B. die zur Erzeugung von 2000 Kilowatt
stunden notigen Kohlenkosten auf zwei Teilnehmer mit einem Verbrauch 
von je 1000 Kilowattstunden so verteilen wollte, daB der eine nur 1/3 
und der andere 2/3 zu tragen hătte. Allein, wie fruher ausfUhrlich dar
gestellt, bestehen die Selbstkosten bei der Erzeugung elektrischer Arbeit 
nur zu einem kleinen Teil aus den unmittelbaren Betriebsausgaben, der 
groBere Rest, die Kapitalkosten, konnen aber in diesem Sinne nicht als 
Betriebskosten gerechnet werden, sondern bilden einen Teil des Betriebs
erfolges. Ein solcher uber die reinen Erzeugungskosten hinausgehender 
Ertrag kann aber nur dann erzielt werden, wenn die Wertschătzung der 
elektrischen Arbeit groBer ist als die Wertschătzung der zu ihrer Erzeu
gung notigen Betriebsmittel, und er kann um so hoher gesteigert werden, 
jegroBer diese Wertschătzung ist. Der Grundsatz der Verteilung nach 
der Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit wird also auf diejenigen 
Kosten beschrănkt werden mussen, die nicht als reine Betriebsausgaben 
zu rechnen sind. 

Ein derartiges Vorgehen steht auf dem Gebiete der Tarifbildung 
keineswegs vereinzelt da. Es ist z. B. bei den Eisenbahnen in groBerem 
MaBstab durchgefUhrt, insbesondere in der Abstufung der verschiedenen 
Klassen fUr Personenbeforderung und in den Spezialtarifen fUr nieder
wertige Guter. Obwohl z. B. bei dem Personenverkehr die Bef6rderungs
leistung in den einzelnen Klassen genau die gleiche ist - die verschiedene 
ăuBere Ausstattung dient vieI mehr als Erkennungszeichen denn als 
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Ursache der Preisabstufung -, sind die einzelnen Bef6rderungspreise 
ganz auBerordentlich verschieden, es tritt hierin zum groBten Teil der 
Grad der Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit der Bahnbenutzer her, 
vor. Ganz ăhnlich sind auch die verschiedenen Portosătze fiir Post, 
karten, Briefe und Drucksachen zu beurteilen. 

Wenn somit unter tJbertragung dieser Erwăgungen auf den Verkauf 
der eIektrischen Arbeit auch hier die Berechtigung einer derartigen Ver, 
teilung anerkannt werden muB, so bleibt doch noch immer ein gewich, 
tiger Einwand gegen die praktische Durchfuhrbarkeit dieser Verteîlung 
bestehen. Es scheint nămlich ein ăuBerlich erkennbares Zeichen zu 
fehIen, nach dem eine entsprechende Abstufung vorgenomruen werden 
konnte. Ein solches ist aber notwendig, wenn nicht die ganze Verteilung 
der Unkosten auf unsichere Grundlagen geste11t und dem Ermessen 
einzelner anheim gegeben werden sol1, wodurch eine Que11e von Unzu' 
trăglichkeiten und Beschwerden entstehen wtirde. 

Was zunăchst die Wertschătzung betrifft, so wurde im ersten Haupt, 
teil ausgefuhrt, daB sie verschieden ist, je nachdem es sich um elektrische 
Arbeit fur Beleuchtungs, , Kraft, oder Wărmezwecke handelt. Bei der 
ersteren ergab sich, daB hinsichtlich der Wertschătzung Erwerbsbeleuch, 
tung und Wohnungsbeleuchtung auseinanderzuhalten sind, daB femer 
bei ersterer im a11gemeinen die Wertschătzung eine groBere ist als bei 
der letzteren. Hier ist nun eine deutliche Trennung durchaus moglich, 
und eine verschiedene Verteilung der durch die Erzeugung erwachsen, 
den Kapitalkosten durfte in jedem Fa11e durchzufiihren sein. Nur uber 
die Frage, in welchem Verhăltnis die verschiedenen Gruppen zu belastell 
sind, ist stets eine besondere Untersuchung notwendig. Da es nămlich 
an einem sachlichen MaBstabe fur die Wertschătzung fehIt, kann sich 
auch die Verteilung nicht unmittelbar und a11gemein an feststehende 
Tatsachen a'lllehnen, sondem muB nach genauer PrUfung ortlicher Ver, 
hăltnisse auf Grund von Schătzungen erfolgen. Doch treten stets irgend, 
welche Umstănde auch ăuBerlich hervor, nach denen mit einiger Sicher, 
heit Schlusse fur eine gerechte Verteilung gezogen werden konnen. Ver, 
gleicht man z. B. in einer Stadt die Zahl der selbstăndigen Haushal, 
tungen, die Zahl der Gewerbebetriebe, der Bureaus, der offenen Ver, 
kaufsste11en usw. und ste11t fest, welcher Anteil von jeder Gruppe elek, 
trische Arbeit z. B. zur Beleuchtung benutzt, so wird man finden, daB 
diese Anteile bei den einzelnen Gruppen sehr verschieden sind. Ergibt 
sich z. B., daB von 400 offenen Verkaufsste11en 80% und von 1200 Privat, 
wohnungen nur 20% mit elektrischer Beleuchtung versehen sind, so ist 
daraus zu schlieBen, daB die erstere Zahl ein Zeichen hoherer Wert, 
schătzung bzw. daB die Beschaffung der elektrischen Beleuchtung fiir 
die letzteren zu kostspielig ist. Da aber die angefuhrten Zahlen keinen 
vollstăndig sicheren MaBstab abgeben konnen, anderweitige sachliche 
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Zeichen fUr die Wertschătzung abel' nicht vorhanden sind, so bleibt 
zunăchst nichts anderes ubrig, als auf Grund genauer Prufungen der 
Verhăltnisse die Verteilung der Kapitalkosten schătzungsweise vorzu
nehmen. Unter den bei uns herrschenden Umstănden durfte es sich 
z. B. in vielen Făllen als gerechtfertigt erweisen, die gleiche Arbeits
menge fUr Wohnungsbeleuchtung mit zwei, die fur Erwerbsbeleuchtung 
mit drei Kostenanteilen oder auch mit funf bzw. mit sechs zu belasten. 
Wenn z. B. die AufstelIung der Kostengleichung ergibt, daB im Duroh
schnitt mit einem Betrage von Jf~ 150,- pro Kilowatt Hochstbelastung 
zu rechnen ist, so durfte die Verteilung so vorzunehmen sein, daB die 
Wohnungsbeleuchtung mit .~~ 120,---:- und die Erwerbsbeleuchtung mit 
.IL 180,- bzw. JI~ 138,- und Jf~ 162,- zu belasten ist. Unter keinen 
Umstănden darf aber dieses Verhăltnis alIgemein zugrunde gelegt werden, 
denn es wird und muB von FalI zu FalI verschieden sein, ja, es kann sich 
sogar z. B. in Stădten mit reicher Privatbevolkerung ergeben, daB gerade 
das umgekehrte Verhăltnis am Platze wăre; das ist in jedem Unternehmen 
auf Grund genauester PriHung der wirtschaftlichen Lage zu entscheiden. 
Ob die Verteilung richtig gewăhlt ist, kann erst der Erfolg erweisen, 
und danach sind dann die Annahmen entsprechend zu verbessern. -
Ganz in der gleichen Weise sind auch die Bahnen verfahren; die Preise 
der verschiecienen Klassen sind zum allerwenigsten durch tatsăchliche 
Kostenunterschiede bedingt, sondern lediglich Wertschătzungszuschlăge, 
die zuerst Annahmen waren und auf Grund der Erfahrungen verăndert 
wurden. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daB man aus 
ăhnlichen Erwăgungen die Fahrpreise der IV. Klasse von der Besteue
rung freigelassen hat, wăhrend man die Fahrpreise der 1. Klasse in 
wesentlich hoherem Verhăltnis belastet hat. Ob noch weitere Unter
teilungen der beiden groBen genannten Gruppen, der Erwerbs- und 
Wohnungsbeleuchtung, mit Rucksicht auf die Wertschătzung und Lei=
stungsfăhigkeit notig sind, ist ebenfalls von Fall zu FalI besonders fest
zustellen. Es ergab sich im ersten Hauptteil, daB man bei der Erwerbs
beleuchtung nach Art der Gewerbe, und zwar im groBen und ganzen 
in Gewerbe mit offenen Verkaufsstellen und solche mit geschlossenen 
Arbeitsrăumen teilen kann. Es ist z. B. der Fall sehr leicht denkbar, 
daB an irgendeinem Ort ein Sondergewerbe besonders gepflegt wrrd, 
und es wird dann in jedem Falle zu entşcheiden sein, ob nicht je nach 
Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit der einzelnen Gewerbegruppen 
besondere Vergunstigungen zu gewăhren sind bzw. hohere Belastungen 
auferlegt werden konnen. Bei der Wohnungsbeleuchtung andererseits 
wurde festgestellt, daB hier vor allen Dingen auf die durch das Einkom
men bestimmte Leistungsfăhigkeit Rucksicht zu nehmen ist. Wenn nun 
auch das Einkommen leicht ermittelt werden kann, so ist es unter den 
bei uns vorherrschenden Verhăltnissen doch kaum mo!!lich. ilie Ver-
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teilung nach dem Einkommen des einzelnen zu richten. Eine so weit
gehende Unterteilung ist aber auch unnotig; es geniigt, das durchschnitt
liche Einkommen ganzer Bevolkerungsklassetl zugrunde zu legen, das 
auch ohne eingehendere Ermittelungen in den meisten Făllen hinreichend 
bekannt ist. Dabei muB nach ăuBeren Kennzeichen gesucht werden, 
diemit dem Einkommen selbst im engsten Zusammenhang stehen. 
Ein solches wird z. B. durch die Zahl der beleuchteten Răume 
bzw. durch die Lampenzahl jedes Anschlusses dargestellt; denn es ist 
kein Zweifel, daB letztere in gewissem MaBe mit dem Einkommen wachsen 
wird. Vielfach wird aber eine weitere Unterteilung der Wohnungsbeleuch
tung sich eriibrigen, denn an vielen Orten ist die Zahl der hoheren Ein
kommen gegeniiber den mittleren so gering, daB erstere bei einer Vertei
lung nach groBeren Gesichtspunkten auBer acht gelassen werden konnen. 
- In welcher Weise alle diese Umstănde in der Form der Preisstellung zum 
Ausdruck kommen konnen und sollen, wird spăter besprochen werden. 

Mit Bezug auf die Wertschătzung und die Leistungsfăhigkeit der 
Verbraucher ist denn auch die bisherige Verteilung, derzufolge der Kraft
strom mit wesentlich geringeren Kostenanteilen belastet wird als der 
Lichtstrom, als durchaus gerecht und zweckmăBig zu bezeichnen. Wie 
bereits im ersten Abschnitt nachgewiesen, machen die Kraftkosten in 
elen meisten Făllen einen bedeutend hoheren Anteil der gesamten Ge
schăftsunkosten des Verbrauchers aus als die Ausgaben fiir Beleuchtung. 
Unter den heutigen Verhăltnissen wiirde eine hohere Belastung dieses 
Teiles zu schweren Nachteilen nicht nur fiir die Verbraucher, sondern 
auch fiir den Erzeuger fiihren. Schon die Riicksicht aUf den Wettbewerb 
der anderen Kraftquellen muB daran hindern. Ist schon bei einiger 
GroBe der Motoren der Wettbewerb ein ăuBerst schwieriger, so wiirde 
jede hohere Belastung des Motorenstromes die Grenzen zugunsten der 
Gegner verschieben. Selbstverstăndlich gibt es Betriebe, wo dies nicht 
der Fall ist, d. h. wo die Wertschătzung eine hohere ist als den heute 
gebrăuchlichen Kosten entspricht, z. B. bei Personenaufziigen und Ven
tilatoren, iiberhaupt bei allen motorischen Antrieben, die haţlptsăchlich 
aus Bequemlichkeitsgriinden eingefiihrt werden, ferner zum groBen Teil 
auch bei den landwirtschaftlichen Motoren; diese konnen auch unbe
clenklich mit hoheren Preisen belastet werden. 

Nun ist es ja keineswegs ausgeschlossen, daB durch irgendwelche 
technische Vervollkommnungen der Preis der elektrischen Arbeit so 
niedrig werden kann, daB Licht- und Kraftpreise vom Standpunkt der 
Erzeugung. aus allgemein gleichgesetzt werden konnen, allein, wenn die 
Erzeugungskosten der elektrischen Arbeit im aIlgemeinen sinken, so 
wird das Verhăltnis zwischen der Wertschătzung der Beleuchtung und 
derjenigen der Kraft ungefăhr immer gleichbleiben, so daB stets dem 
natiirlichen Zustand nach die gleiche Menge elektrischer Arbeit fiir Licht 
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verwendet einer hoheren Wertschătzung begegnet und dahermit hoheren 
Kostenanteilen belegt werden kann als wenn sie zur Kraft- oder Wărme
leistung ausgenutzt wird. (Siehe auch Abschnitt b 2, S. 214.) 

5. Vergleich der Tarifgrundformen. 

Ein Blick in die Fachliteratur zeigt, daB uber die ZweckmăI3igkeit 
der Tarifgrundformen groBe Meinungsverschiedenheiten bestehen. Oft 
wird im gl~ichen Falle von dem einen der Pauschaltarif als wunschens
wert bezeichnet, von dem anderen der Zăhlertarif fur den einzig richtigen 
gehalten, von dem dritten schlieBlich der Gebuhrentarif als zweckmăI3igste 
Preisstellung empfohlen. Vielfach hălt man es nicht fur notwendig, 
sich bedingungslos fur eine der Grundformen zu entscheiden, sondern 
verwendet zwei derselben oder alle drei. Diese Meinungsverschiedenheit 
IăBt darauf schlieBen, daB die Beurteilung uber den Wert oder die Zweck
măI3igkeit der Tarifgrundformen von verschiedenen Gesichtspunkten 
aus erfolgt. In der Tat muB sich eine andere Bewertung ergeben, je 
nachdem sie vom Standpunkt des Elektrizitătsverkăufers bzw. Erzeu
gers oder von dem des Verbrauchers aus erfolgt. Der Verkăufer fordert 
in erster Linie, daB sich die Verkaufspreise moglichst den Selbstkosten, 
natiirlich mit entsprechendem Gewinnzuschlag, anpassen; er verlangt 
weiter, daB die durch den Tarif bedingten rechnerischen und buch'hal
terischen Arbeiten moglichst geringfugig seien, und daB die Geldeinzugs
kosten niedrig gehalten werden konnen. DerVerbraucher hingegen wird 
denjenigen Tarif als den zweckmăBigsten bezeichnen, der seiner Wert-· 
schătzung und Leistungsfăhigkeit entspricht, d. h. sich der Art unel 
Wertung seines Verbrauches am meisten anpaBt; ferner verlangt er Ein
fachheit und Verstăndlichkeit des Tarifes. Je nach der Wichtigkeit, 
die man diesen einzelnen Forderungen beilegt, wirel das Urteil uber die 
Grundtarife verschieden sein mussen; man erkennt aber auch, daB keiner 
der Tarife, da alle Forelerungen nicht gleichzeitig erfullt werden konnen, 
fUr alle Fălle dem anderen l'tberlegen sein kann unel daB nur bei verhălt
nismăBig eng begrenzten Verwenelungsgebieten einwandfrei dem einen 
oder anderen eler Vorzug gegeben werden kann. 

Betrachtet man die Sachlage zunăchst vom Standp unkt des Elek
trizită tsver kă ufers, so wird'man zugeben mussen, daB die Forderung 
moglichster Anpassung der Verkaufspreise an die Selbstkosten berechtigt 
erscheint,; nur durch diese Anpassung scheint Gewăhr dafur gegeben, 
daB mit Sicherheit auf einen bestimmten Ertrag gerechnet werden kann. 

Eine zeichnerische Darstellung lăBt am besten erkennen, inwieweit 
die Tarifgrundformen sich den Selbstkosten anpassen. In Abbildung 17 
sind sowohl dic Selbstkosten als auch die bei den einzelnen Tarifgrunel
formen sich ergebenden Durchschnittspreise in Abhăngigkeit von der 
Benutzungsdauer eingezeichnet. Es ist angenommen, daB fUr einen 
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bestimmten Fan und eine bestimmte Zeit die festen Selbstkosten fur 
das angeschlossene Lichtkilowatt .J~ 90,- und die verănderlichen 5 ~ 
ffir die Kilowattstunde betragen; beim Zăhlertarif sei ein Einheitspreis 
von 50 ~ ffir die Kilowattstunde, beim Gebuhrentarif ein Betrag von 
.J~ 100,- fur jedes angeschlosseneKilowatt und 10 ~ fUr jede verbrauchte 
Kilowattstunde, beim Pauschaltarif eine Summe von Jl 300,- fur jedes 
angeschlossene Kilowatt festgesetzt. Es ergibt sich, wie dies schon aus 
der Form der Preisstellung zu vermuten ist, daB der Gebuhrentarif am 
meisten der Forderung moglichster Anpassung an die Selbstkosten ent-
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Abb. 17.. Selbstkosten und Einheitspreise fUr die Kilowattstunde bei den 
Tarifgrundformen in Abhăngigkeit von der Ausniitzung. 

1 Selbstkosten. II Pauschaltarif. III Gebiihrentarif. IV Zăhlertarif. 
V Zăhlertarif mit Rabatt·Abstufungen. 

spricht. Er allein gestattet, in der den Selbstkosten ăhnlichen Form 
zunăchst einen den festen Kosten entsprechenden Betrag und auBerdem 
die fur den wechselnden Verbrauch aufgewendeten Erzeugungskosten, 
beide mit entsprechendem Aufschlag, vom Verbraucher zu erheben. 
Selbstverstăndlich ist hierbei von wesentlicher Bedeutung, in welcher 
Form und Art die Grundgebuhr erhoben wird; es ist jedoch durch ent
sprechende Formgebung grundsătzlich immer m6g1ich, die Anpassung 
an die Selbstkosten zu erreichen. Ungefăhr ist dies, wie aus der 
zeichnerischen Darstellung hervorgeht, auch beim Pauschaltarif der 
Fall. Hierbei wurde sich eine vollstăndige tJbereinstimmung mit den 
Selbstkosten dann ergeben, wenn die Betriebskosten verschwindend klein 
wăren, wie dies in angenăhertem MaBe bei zahlreichen Wasserkraft-
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anlagen der Fall ist. - Am wenigsten entspricht, wie aus der Zeichnung 
hervorgeht, der Zahlertarif der F()rderung moglichster Ubereinstim
mung mit den Selbstkosten. Man ersieht aus der Abbildung sofort, daB 
z. B. bei einem Preis von 50 ~ alle Abnehmer, die die Anlagen weniger 
als 200 Stunden ausnutzen, dem Werke Verlust bringen und daB der 
Abnehmer um so mehr iiber die Selbstkosten bezahlt, je Iănger er seine 
Anlage ausnutzt. Dieser Tatsache wird bei der Ausgestaltung der 
Tarife durch Abstufungen Rechnung getragen, wovon spater noch die 
Rede sein wird. Hier handelt es sich lediglich um die grundsatzliche 
Bewertung. Es ergibt sich aus der Darstellung, daB bei dem Zăhler
tarif die Preise so angesetzt werden miissen, daB die Hohe des Einheits
preises einer Benutzungsdauer entspricht, die von der Mehrzahl der 
Abnehmer erreicht und iibertroffen wird. lmmerhin wird beim nor
malen Zahlertarif die Ungerechtigkeit bestehen bleiben, daB so manche 
Abnehmer, namentlich z. B. Wohnungen mit hohem AnschluBwert oder 
Motoren im Kleingewerbe, weit weniger bezahlen als ihrer lnanspruch
nahme der Betriebsmittel entspricht, wahrend andere, und gerade Ab
nehmer mit hoherer Benutzungsdauer, wie Kleinwohnungen, Motoren 
in der Heimarbeit, im Verhaltnis zu ihrer Ausnutzung zu hohe Preise ent
richten. Dieser Grundmangel des Zahlertarifes wird zwar haufig durch 
Abstufungen gemildert, kann aber nie ganz beseitigt werden; er wirel 
um so mehr ins Gewicht fallen, je hoher eler Anteil eler Kapitalkosten an 
den Gesamtausgaben ist. - Beim Pauschaltarif anelererseits muB eler 
Einheitssatz so hoch angesetzt werelen, elaB auch bei ăuBerster Ausnut
zung elie Selbstkosten nicht unterschritten werelen konnen. Hierbei miissen 
natiirlich die wirklichen Verhaltnisse beriicksichtigt werelen, el. h. es elarf 
z. B. nicht das theoretisch mogliche HochstmaB der Ausnutzung, also 
8760 Stunden im Jahre, sondern das in Wirklichkeit in Frage kom
menele, also z. B. bei Beleuchtung 1500-2000 Stunden, durchschnittlich 
zugrunde gelegt .werden. Hierbei bleibt immer der Mangel bestehen, daB 
ein Abnehmer lediglich durch Verschwendung in der Lage ist, einen sehr 
niedrigen Einheitspreis zu erzielen, den ein anderer mit normaler Benut
zung nÎcht erreichen kann. Dies ist jedoch bei jedem Abonnement der 
Fall und kann nicht verhindert werden, denn jedem Abnehmer ist ein be
stimmtes und begrenztes Quantum zur Verfiigung gestellt und es muB 
seinem Belieben iiberlassen bleiben, es nach Krăften auszunutzen. Im 
iibrigen ist es fiir den Verkăufer von geringer Beeleutung, welchen Ein
heitspreis der einzelne Abnehmer beim Pauschal- oder Gebiihrentarif er
reicht, wenn sich nur herausstellt, elaB 'bei der jeeler Tarifgrunelform ent
sprechenden durchschnittlichen Beanspruchung der Betriebsmittel der er
forderliche UberschuB erwirtschaftet wird. DaB die Hohe der Durch
schnittspreise fUr die Kwstd. hierauf keinen EinfluB hat, ergibt sich am 
besten aus einem den wirklichen Verhaltnissen entnommenen BeispieI. 
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Bei einer groBeren Uberlandzentrale sind Abnehmer nach Zahler-, 
Pauschal- und Geblihrentarif angeschlossen. Bei den Pauschalabneh
mern sind, moglichst ohne ihr Wissen, in zahlreichen Anlagen verschie
denster Art Zahler mit abgeblendeten Zahlerscheiben eingebaut, um 
sichere Anhaltspunkte liber den wirklichen Verbrauch zu gewinnen. 
Es erga ben sich in einem der letzten Betrie bsjahre folgende Verhaltnisse: 

Zahlentafel XVIII. 

Ergebnisse bei den verschied(men Tarifgrundformen. 

Zilhler I Grundgebtihr I Pauschal 

1. Tarif fi Gnffidpreis 45 ~ I ca. 100 ,j(, fiir das r ca. 300 oM fiir da, 
mit Habatten, angeschl. KW hl KW' . l fern. Doppeltarif nnd 10 ~ fiir die satngesbc. . 

2. Zahl der Anlagen . 
3. AnschluBwert KW 
4. Zahl der Lampen iL 32 Watt . 
5. " " " in einer Anlage 
6. Abgegebene Kwstd. 
7. " "f. jedeLampe 
8. Benutzungsstunden der angeschl. 

Lampe. 
9. Gesamteinnahmen . . .«, 

10. Mittlere Einnahme fUr die Kwst. 
Il. Einnahme fiir die Lampe . .«, 
12. Kosten des Hausanschlusses 
13. Ausgaben fiir den HausanschluB 

(12%) . .I~ 
14. Zahl der Lampen fur den Haus

anschluB 
15. Kosten des Hausanschlusses fiir 

die Lampe . .«, 
16. Gesamte Verwaltungskosten jeder 

Anlage abzugl. .Zăhlermiete 
17. Gesamte Verwaltungskosten jeder 

Lampe abziigl. Zăhlermiete .J(, 
18. Ausgaben fur Strom (4,15 ~ ftir 

die abgegebene Kwstd.) .3(, 
19. Gesamtausgaben der Lampe (Zif-

fer 15 + 17 + 18) .J(, 
20. RohiiberschuB jeder Lampe (Zif-

fer 11-19) . ..«, 
21. Zur Zeit der Hochstbelastung sind 

in Benutzung . % 
22. 1 KW der Hochstbelastung ver-. 

sorgt somit angeschl. Lampen 
iL 32 Watt 

23. RohuberschuB fiir das Kilowatt 
Hochstbeanspruchung (Ziffer 20 
X 22) . I 

50 u. 25 ~ Kwstd. rom egrenzer 

7000 
2300 

72000 
10,3 

586000 
8,4 

255 
183000 

31,3 
2,62 

30,-

3,60 

24 

0,15 

4,75 

0,46 

0,35 

0,96 

1,66 

30 

104 t 

173,-

465 
96 

3000 
6,4 

65000 
21,7 

680 
16000 

24,5 
5,35 

30,-

3,60 

15 

0,24 

4,75 

0,75 

0,90 

1,89 

3,46 

60 

53,5 

185,-

1522 
144 

5725 
3,8 

220000 
38,5 

1525 
41500 
18,8 
7,25 

30,-

3,60 

10 

0,36 

2,10 

0,55 

1,60 

2,51 

4,74 

75 

42,6 

205,-
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Zu den Angaben der Zahlentafel ist noch folgendes zu bemerken: 
Die Zahl der Lampen ist auf Grund elnes Einheitswattverbrauches 

von 32 Watt (DurchschnittsanschluBwert der Pauschallampen) ·fest
gestelIt. Es sind uberall nur die Lampen bei gleichen Verbrauchergrup
pen berucksichtigt; ausgeschieden wurden StraBen-, Hof- und Fabrik
beleuchtungen. Es ist dann die Durchschnittseinnahme jeder Lampe 
ermittelt und ihr die Durchschnittsausgabe gegenubergestelIt. Bei letz
terer wurden sămtliche Ausgaben berucksichtigt, also neben den Be
triebskosten fiir die Kilowattstunde auch die Ausgaben fiir Unterhal
tung, Verzinsung und Abschreibung der Hausanschlusse und Zăhler, 
die Kosten der gesamten Verwaltung, des Ablesens, der Verrechnung, 
der Buchhaltung und des Geldeinzuges. Es ist sodann berucksichtigt, 
daB die Lampen jeder Gruppe in verschiedener Weise an der Hochst
belastung des Kraftwerkes teilnehmen, und zwar ist auf Grund lang
jăhriger Erfahrungen festgestellt, daB die Zăhlerlampen mit etwa 30%, 
die Pauschallampen mit etwa 75%, die Gebuhrenlampen mit etwa 60% 
des AnschluBwertes wăhrend der Hochstbelastung des Kraftwerkes 
benutzt werden. Es kann somit mit jedem Kilowatt der Hochstleistung 
eine verschieden groBe Anzahl der Lampen jeder Gruppe gespeist wer
den, und so ergibt sich der fur jedes benotigte Kilowatt der Hochst
belastung mogliche UberschuB durch Multiplikation dieser Zahl mit dem 
UberschuB der einzelnen Lampe jeder Gruppe. Erst diese Zahl ermog
licht allein ein einwandfreies Urteil, welcher Ertrag bei jedem der drei 
Grundtarife fiir den Elektrizitătserzeuger moglich ist. Die Berechnung 
zeigt deutlich, wie falsch es ist, dieses Urteil auf den DurchscQuittspreis 
pro Kilowattstunde zu stutzen. Trotzdem nach dem angefuhrten Bei
spiel beim Pauschaltarif der Durchschnittspreis pro Kilowattstunde nur 
18,8 ~ gegenuber 31,3 ~ beim Zăhlertarif betrăgt, ergibt sich bei er
ster~m Grundtarif ein nicht unwesentlich hoherer UberschuB fur jedes 
benotigte Kilowatt als bei dem von den Zăhlerlampen beanspruchten. 
Selbstverstăndlich durfen die aus diesem Beispiel zu ziehendenFolge
rungen nicht verallgemeinert werden, da die Verhăltnisse in jedem Werke 
anders liegen.So z. B. ergibt sich aus der Berechnung sofort, daB eine 
wesentliche Verschiebung der Ergebnisse eintritt, je nachdem die Be
triebskostert pro Kilowattstunde hoher oder niedriger sind. In ersterem 
Falle verschiebt sich das Verhăltnis zugunsten des Zăhler- und Gebuhren
tarifes, in letzterem Falle tritt die Uberlegenheit des Pauschaltarifes 
noch weiter hervor. Man erkennt weiter, daB das Verhăltnis der Grund
preise der einzelnen Gruppen ebenfalls auf das Ergebnis von ausschlag
gebender Bed~utung ist. Es ergibt sich ferner aus der Zusammenstel
lung, daB fur das Endergebnis die Verrechn·ungs- und Erhebungskosten 
nicht auBer Betracht bleiben durfen. Es ist ohne weiteres ersichtlich, 
daB diese Kosten sich unter sonst gleichen Verhiiltnissen beim Pauschal-
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tarif wesentlich niedriger stellen mussen als bei den ubrigen Grund
f6,lrmen. (Siehe Vent L 249 und S. 354ff.) In erster Linie entfallen 
beim Pauschaltarif sămtliche Ausgaben fur den Zăhler, die, wie fruher 
nachgewiesen, recht bedeutend sind; sie erreichen unter Berucksich
tigung aller Ausgaben, der Verzinsung und Abschreibung der hierfur 
aufgewendeten Summen, der Unterhaltung, der Eichung, der Uber
wachung, der hierzu notwendigen Răume und Werkzeuge, den Betrag 
von 6-8 J(, pro Zăhler. Weiter kommen die Kosten fur das Ablesen der 
Zăhler in Frage, ferner fur das Ausschreiben der Rechnungen und das 
Einkassieren der Gelder. Diese Kosten sind fur Zăhler- und Gebuhren
tarif gleich, bei letzterem unter Umstănden noch etwas hoher, je nach 
der Form, in die sich der Gebuhrentarif kleidet. Beim Pauschaltarif 
hingegen fallen nicht nur die Kosten fUr die Zăhler fort, sondern auch 
fur das Ablesen; in vielen FălIen treten die sogenannten Strombegrenzer 
an ihre StelIe, deren Anschaffungs- und Unterhaltungskosten aber 
wesentlich geringer sind als die der Zăhler. Auch entfălIt jeder Eigen
verbrauch dieser Apparate. Die jăhrlichen Kosten konnen unter Beruck
sichtigung sămtlicher Ausgaben im ungunstigsten FalI mit etwa 2 J(, 

pro Jahr und Anlage eingesetzt werden. Auch das Ausschreiben der 
Rechnungen ist wesentlich einfacher, da es sich in den meisteri FălIen 
um den Einzug gleicher Betrăge handelt. Die Kosten des Geldeinzuges 
selbst stellen. sich im Durchschnitt gleich hoch wie bei Zăhleranlagen. 
Somit sind die Gesamtunkosten beim Pauschaltarif niedriger als beim 
Zăhlertarif. Auch wenn dieser Unterschied in vielen Făllen durch 
die Zăhlermiete ausgeglichen wird, so ist doch zu berucksichtigen, daB 
oft ganz erhebliche Summen in den Zăhlern festgelegt sind, die als 
werbende Anlagen nicht betrachtet werden konnen. 

Das Beispiel zeigt aber auch deutlich, daB es fur den Erfolg nicht 
in Frage kommt, ob sich die Verkaufspreise genau den Selbstkosten 
anpassen. Zu dieser Erkenntnis fuhrt auch schon die Uberlegung, daB 
bei einer solchen PreisstelIung niemals ein hoherer UberschuB erreicht 
werden kann, da der Verbraucher ja niemals hohere Preise zahlen kann, 
wăhrend er in vielen Făllen entsprechend seiner Wertschătzung einen 
hoheren Preis zu entrichten bereit wăre. Dies fUhrt zur Erorterung der 
Gesichtspunkte, nach denen die Tarifgrundformen von seiten des Ab
nehmers zu beurteilen sind. Die groBe Menge der Abnehmer wird zu
năchst besonders Gewicht darauf legen, daB der Tarif einfach und ver
stăndlich fur sie ist. -Dieser Anforderung entspricht vor allem der Pau
schaltarif. Hierbei weiB der Abnehmer genau, was ihm zur Verfugung 
gestellt ist; er kennt im voraus einwandfrei die ihm aus dein Verbrauch 
der elektrischen Arbeit entstehenden Kosten, jede Uberraschung in 
dieser Hinsicht ist ausgeschlossen. Er ist somit in jedem Falle in der 
Lage, ohne einen Irrtum festzustelIen, ob die Verwendung der Elektrizi-
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tăt seiner Wertschătzung und seiner Leistungsfăhigkeit entspricht. Auch 
wird er im allgemeinen ganz besonders den Umstand schătzen, daB ihm 
die elektrische Arbeit ohne ein besonderes MeBinstrument zur Verfiigung 
gestellt wird, dem die groBe Masse, namentlich der kleinen Verbraucher, 
wie die Arbeiter und die kleinen Bauern, stets mit MiBtrauen gegeniiber
stehen, schon weil ihmdie Grundlagen und Gesetze, nach denen die 
Messung erfolgt, vollkommen unbekannt sind. In dieser Hinsicht ist 
der PauschaItarif nicht bloB dem Zăhler-, s(i)ndern auch dem Gebiihren
tarif iiberlegen. Letzterer ist iiberdies dem Verstăndnis des Durchschnitts
verbrauchers noch ferner geriickt, da es im allgemeinen seiner Auffas
sung von Tausch und Kauf nicht entspricht, wenn er zunăchst, ohne eine 
Leistung zu empfangen, eine feste Gebiihr und spăterhin noch besondere 
Kosten fiir den eigentlichen Verbrauch aufwenden muB. In dieser Be
ziehung findet er noch eher den Zăhlertarif annehmbar, wenn er auch 
den unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Angaben des Zahlers 
und seinem Verbrauch an elektrischer Arbeit nicht kennt und lediglich 
den Versicherungen des Verkaufers Glauben schenken muB, daB dieser 
Zusammenhang einwandfrei besteht. Demgegeniiber bildet die doppelte 
Berechnung bei dem Gebiihrentarif eine nicht zu unterschatzende Ver
wicklung, und es bedarf einer iiberzeugenden Werbearbeit, daB der Ab
nehmer die mannigfachen Vorteile des Gebiihrentarifes einsieht. Diese 
bestehen fiir den Abnehmer darin, daB er auch ohne eine allzu weit
gehende Ausnutzung, wie sie beim Pauschaltarif erforderlich ist, billige 
Einheitspreise erlangt und doch durch regelmaBigen Gebrauch seiner 
elektrischen Einrichtungen die Preise immer weiter ermaBigen kann, 
was im allgemeinen beim Zahlertarif nicht oder nur in geringem MaBe 
der Fall ist. Auch gestattet ihm der Gebiihrentarif, sofern er richtig 
angewendet wird, ohne weitereMeBeinrichtungen Haushaltungsapparate, 
elektrische Koche}nrichtungen u. a. m. auf einfache und billige Weise 
zu verwenden und dies wird dem wirtschaftlich besser gestellten Ab
nehmer zweifellos als gr6Berer Vorzug erscheinen; er wird finden, daB 
ein so ausgebildeter Tarif seiner Wertschatzung der elektrischen Arbeit 
naherkommt als andere Formen der Preisstellung. Diese M6glichkeit, 
die Preisstellung der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der Ab
nehmer anzupassen, ist zwar bei allen Tarifgrundformen vorhanden,' 
jedoch nicht in der gleich einfachen Weise. Beim Zahlertarif k6nnen 
wohl die Einheitspreise einigermaBen nach der Wertschatzung und Lei
stungsfahigkeit abgestuft werden, es wird aber immerhin stets eillige 
Schwierigkeiten bieten, einen einwandfreien MaBstab hierfiir zu 
finden. 

Einfacher ist die Beriicksichtigung dieses Gesichtspullktes beim 
Pauschaltarif, wo. bei der Bemessung der Pauschalsatze der Eigenart 
des Verbrauches Rechnung getragen werden kann; so k6nnen z. B. bei 
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der Beleuchtung die Wohnzimmerlampen ohne weiteres mit hoheren Prei
sen bewertet werden als die Lampen der Geschăftshăuser oder bei Kraft
lieferungen die land wirtschaftlichen Motoren ander" als die gewerblichen. 
In besonders einfacher Weise, vielfach ohne weitere Abstufungen, IăBt 
sich beim Gebuhrentarif hierauf Rucksicht nehmen, was freilich' zur 
Voraussetzung hat, daB die Grundlage fUr die feste Gebuhr richtig ge
wăhlt wird. So wird sich z. B., wenn die festen Sătze auf die Anbau
flăche, auf den Mietpreis, die Zimmerzahl der Wohnung oder den Anc 
schluBwert der Verbrauchsapparate bezogen werden, in fast allen Făllen 
von selbst herausstellen, daB derjenige, der die elektrische Arbeit hoher 
schătzt oder leistungsfăh~er ist, auch hohere Preise bezahlt. In dieser 
Eigenschaft des Grundgebuhrentarifes und des Pauschaltarifes liegt eine 
groBe Werbekraft und es muB in diesem Punkte die Bewertung des 
Tarifes von seiten des Verkăufers und des Verbrauchers ubereinstimmen, 
insofern, als derjenige Tarif, bei dem der Abnehmer Vorteile fur sich 
vermutet, auch dem Verkăufer die Moglichkeit eines groBten Ertrages 
gewăhrt. Bezuglich der Werbekraft haben Pauschal- und Gebuhren
tarif auch noch den Vorzug, daB sie in einfacher Weise gestatten, die 
Kosten der Installation, sofern sie das Werk dem Abnehmer gegen Miete 
oder Abzahlung zur Verfugung stellen will, zu den Stromgebuhren hinzu
zuschlagen, was sowohl fUr den Abnehmer als auch fUr den Verkăufer 
eine weitgehende Vereinfachung bedeutet (s. S. 79). Freilich ist nicht 
zu verkennen, daB gerade bezuglich der AnschluBbewegung dem Ge
buhren- und namentlich dem Pauschaltarif einige wesentliche Nachteile 
anhafteŢl, indem namentlich beim Pauschaltarif und bei einigen Formen 
des Gebuhrentarifes die AnschluBbewegung gehemmt wird. Soweit fUr 
jeden Apparat ein fester Satz erhoben wird, wird der Abnehmer bemuht 
sein, nicht mehr als unbedingt erforderlich anzuschlieBen und wird auf 
diese Weise abgehalten, die elektrische Arbeit in moglichst ausgedehntem 
MaBe zu benutzen. Um daszu verhindern, Bind verschiedene Mittel in 
VOllichlag gebracht worden. So \vird z. B. bei einfachen Anlagen Wech
selschaltung angewendet, d. h. es wird die Einrichtung getroffen, daB 
mittels Schalter nUl' die eine odeI' andere Lampe, nicht aber beide gleich
zeitig, benutzt werden kann. Fur die Pauschal- bzw. Grundgebuhr 
kommt dann nur die eine Lampe ZUl' Verrechnung. Ein anderes, vieI 
gebrauchtes Mittel ist der Strombegrenzer, der zwar die Installation 
beliebig vieler und beliebig groBer Apparate gestattet, dagegen nUl' einen 
bestimmten Stromdurchgang erlaubt. Damit ist zwar erreicht, daB der 
Abnehmer verschiedene Teile seiner Anlage in Benutzung nehmen kann, 
aber immer nur bis zu einer stets festgesetzten Grenze. Eine gelegent
liche Dberschreitung dieser Grenze ist nicht ohne weiteres moglich. 
Einige Werke bieten die Moglichkeithierzu, indem sie gegen eine ein
malige fes te Gebuhr den Strombegrenzer auBer Betrieb setzen. 
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Beispiel39: 
Bremen schaltet auf Verlangen gegen eine feste Gebiihr von 2 Jt pro 

Abend den Strombegrenzer aus. 

Es liegt auf der Hand, daB dieser Ausweg bei einem auch nur einiger
maBen ausgedehnten Versorgungsgebiet undurchfi'thrbar ist und nur in 
Ausnahmefăllen zur Anwendung gebracht werden kann. Man hat daher 
auf anderem Wege versucht, die Vorteile des Pauschaltarifes sich zu
nutze zu machen, ohne den Nachteil der Installationsbeschrănkung mit 
in den Kauf zu nehmen, und zwar durch Anwendung der sogenannten 
Dberverbrauchszăhler. Es sind dies MeBapparate, die die verbrauchte 
elektrische Arbeit erst dann zăhlen, wenn ein bestimmtes Pauschal
quantum uberschritten wird. 

Beispiel40: 
Oberschlesische Elektricităts - Werke. Der Strom wird im all

gemeinen nach Pauschaltarif verkauft, auf Wunsch wird ein sog .. Spitzenzăhler 
angeschlossen, der die iiber das Pauschalquantum hinausgehende Energiemenge 
miBt. Dieselbe ist mit 40 ~ pro Kilowattstunde zu bezahlen. 

Von solchen Apparaten sind bereits verschiedene Ausfuhrungsfor
men ausgebildet worden, und zwar solche, die bei Dberschreitung des 
Pauschalquantums nur den uberschieBenden Teil und solche, die den 
Gesamtverbrauch wăhrend der Dauer der Dberschreitung messen. Letz
tere sind leichter herzustellen und daher billiger, jedoch liegt in der 
doppelten Bezahlung der innerhalb des Pauschalquantums verbrauchten 
elektrischen Arbeit eine Ungerechtigkeit (s. Laudien L 240). Im 
ubrigen bedeutet die Anwendung derartiger Zăhler eine Verquickung 
der beiden Tarifgrundformen, man nimmt also nicht bloB deren Vor
ziige, sondern auch deren Nachteile in Kauf. So ist namentlich der 
Hauptvorteil des Pauschaltarifes, das Fehlen einer MeBeinrichtung be
seitigt, und die Anwendung eines solchen Tarifes kann daher nur dort 
in Frage kommen, wo bei einund demselben Verbraucher sich wesent
liche Unterschiede in dem Verbrauch bei Messung nach dem Zăhler
tarif oder· nach dem Pauschaltarif ergeben. Er stellt dann bezuglich 
der Ausgaben gewissermaBen eine mittlere Linie dar. 

Die o bigen Ausfuhrungen zeigen, daB es im allgemeinen 
nicht moglich ist, eine der genannten Grundformen als 
eine fur alle Fălle empfehlenswerte Tarifform zu be
zeichnen; je nach der Eigenart des Versorgungsgebietes 
und der einzelnen Abnehmer wird daher von Fall zu 
Fall zu entscheiden sein, welcher der Grundformen 
der Vorzug zu geben ist. Hierbei kann allerdings die Tat
sache berucksichtigt werden, daB hinsichtlich der Anpassung an 
die Selbstkosten der Gebuhrentarif, hinsichtlich Einfachheit und 
Verstăndlichkeit der. Pauschaltarif und der Zăhlertarif, beziiglich 

SiegeI, Der Verkauf elektrischcr Arbeit. 2. Aufl. 14 
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der Anpassung an. die Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit der 
Verbraucher der Gebuhrentarif und bezuglich der Werbekraft der 
Gebuhrentarif und der Pauschaltarif die· anderen Grundformen uber
treffen. Der Zweck, der mit jeder Elektrizitătsversorgung verfolgt 
wird, nămlich die Anwendung der Elektriiităt in moglichstem Umfange 
zu fordern, kann daher in vielen Făllen nur durch die gleichzeitige An
wendung mehrerer oder aller Grundformen erreicht werden. Aber selbst 
damit kann den Anspruchen der Wirklichkeit nicht voll Genuge geleistet 
werden; es ergibt sich meist noch die Notwendigkeit, innerhalb der 
einzelnen Grundformen die Preise weitgehend nach besonderen Gesichts
punkten abzustufen. 

B. Die Anpassung der Tarife an die Umstănde des Verbrauches. 

Die Form der Verkaufspreise. 

Hat man sich fur die Anwendung einer oder mehrerer der Grund
formen entschieden, so ist damit noch nicht die Frage der Preisbildung 
gelOst. Dies wăre nur dann der Fall, wenn sămtliche Abnehmer in der 
gleichen Weise an der Erzeugung beteiligt wăren, wenn sie also alle zu 
gleicher Zeit und stets mit denselben Anteilen die Betriebsmittel bean
spruchten, und wenn ferner der Verbrauch unter sonst gleichen Bedin
gungen stattfănde. Es ist jedoch wiederholt darauf hingewiesen, daB 
das auch nicht annăhernd der Fall ist, vielmehr ist die Beanspruchung 
des einzelnen Verbrauchers nach GroBe, Umfang, Zeitdauer, Zeitpunkt 
und anderen Umstănden verschieden. Schon cler tăgliche V'erlauf der 
Belastung eines Elektrizitătswerkes (Abb. 18) zeigt, in welch ungleicher 
Weise die einzelnen Abnehmer an der Belastung teilnehmen und somit 
auf die Hohe der Selbstkosten verschieden einwirken. Es ist z. B. aus 
der Belastungskurve ersichtlich, daB ein Verbraucher, der das Werk 
nur in den Tagesstunden in Anspruch nimmt, in ganz anderer Weise auf 
die Erzeugungskosten einwirkt, als derjenige, der nur in den Abend
stunden die elektrische Arbeit beansprucht. Dies gilt auch fur ein und 
denselben Abnehmer, je nachdem sein Verbrauch in die Tages-oder in 
die Abendzeit făllt; ăhnliche Unterschiede bestehen auch fUr die Bela
stung in den Sommer- und Wintermonaten. Es ist weiter einleuchtend, 
daB, da die Selbstkosten zum groBen Teil durch das Anlagekapital 
bedingt sind, von zwei Abnehmern mit gleichem Verbrauch derjenige 
die Selbstkosten pro Einheit in gunstigerem Sinne beeinfluBt, der bei 
geringer gleichzeitiger Beanspruchung eine Iăngere Benutzungsdauer 
aufweist, als ein Abnehme~, der das Werk mit einem hohen Anteil nur 
kurze Zeit belastet. 

Auch die Verbraucher selbst werden die gleiche Einheit in ganz ver
schiedener Weise beurteilen und bezahlen, je llachdem sie z. B. fUr 
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Beleuchtung oder fur Kraft verwendet wird; oder es wird der Klein
handwerker, der sich auf andere Weise lllechanische Antriebskraft nicht 
beschaffen kann, der elektrischen Arbeit eine ganz andere Wertschăt
zung entgegenbringen als der GroBindustrielle, delll noch weitere Kraft
quellen zur Verfugung stehen. 

Die Elektrizitătswerke haben sich daher nicht damit begnugen kon
nen, unter Zugrundelegung einer der genannten Formen einen ffu alle 
Fălle gleichen Einheitspreis festzusetzen. Es gibt weder einen Pauschal
tarif noch einen Gebuhrentarif, noch einen Zăhlertarif, der einen fur 
alle Fălle gleichen Einheitspreis aufweist, vielmehr haben die Werke 
dem EinfluB, den die verschiedenen Besonderheiten des Verbram·hs auf 
die Selbstkosten ausuben, sowie weiterhin den Umstănden der Nach-
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Abb. 18. Charakteristische Belastungslinien eines Elektrizitiitswerkes. 
-- Winter. --- Sommer. 

frage weitgehend in den Tarifen Rechnung tragen mussen, und dies um so 
mehr, in je weiterem Umfang die Elektrizităt angewendet worden ist. 

Die hauptsăchlichsten Umstănde, die hierbei Berucksichtigung fin-
den, sind: 

der Verwendungszweck der elektrischen Energie, 
die GroBe des AnschluBwertes, 
die GroBe des Verbrauchs, 
die Beanspruchung der Betriebsmittel, 
die Zeitdauer der Beanspruchung, 
der Zeitpunkt der Beanspruchung, 
Besonderheiten technischer und wirtschaftlicher Art, 
Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit der Verbraucher. 
Die Berucksichtigung dieser verschiedenen Umstănde geschieht 

durch Abstufungen der Einheitspreise. 

14* 
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1. Die Form der Abstufungen. 
Die Abstufungen konnen hinsichtlich ihrer Form in verschiedenster 

Weise erfolgen. Die Preisverănderungen bzw. -ermăBigungen, um die 
es sich bei den Abstufungen fast ausschlie31ich handelt, konnen z. B. 
durch besondere Preisstaffeln oder durch prozentuale Emiedrigungen 
des Anfangspreises ausg~driickt werden. Beide Arten mogen im fol
genden Stufenpreise bzw. Rabattpreise genannt werden. 

Die ErmăBigung kann sich ferner jeweils auf den gesamten Verbrauch 
oder nur auf bestimmte Abschnitte desselben beziehen. Die erstere Art 
wird im folgenden als A b s tu fu n g nach Sta ff e 1 n, die letztere als solche 
nach Zonen bezeichnet. Ferner konnen sămtliche Abstufungen entweder 
auf die Verrechnungseinheit (Kilowatt, Kilowattstunde, Kerzenstărke, 
Motorenleistung usw.) oder auf die zu bezahlende Geldsumme bezogen 
werden. Auch die Zahl der Abstufungen ăndert sich in weiten Grenzen. 

von 

" 

Beis piele: 
Stufenpreise nach Staffeln: 

Bei einer Abnahme: 

100 Kwstd. innerhalb eines Jahres 
betragt der Preia: 

60 ~ pro K wstd. 
58 " 200 

500 
1000 

., 
" 
" 

55 
und daruber 50 " 

oder 
Rabattpreise nach Staffeln: 

Bei einer Abnabme: 

von 100 Kwstd. 
,,200 " 
" 500 
" 1000 

oder 

wird folgender Rabatt berechnet: 

0% 
3% 
6°1 /0 

15% 

" 

mit der zu zahlenden Geldsumme als Grundlage der Berechnung: 
Bei einer Abnabme: 

von 100 j(, 

betragt der Rabatt: 

" 200 " 
0% 
3% 

" 300 " 6% usw. 
oder 

Stufenpreise nach Zonen: 
Es kosten: die ersten 100 Kwstd. 

" năchsten 100 
60 ~ pro K wstd. 

58" " 
" " 300 " 55 " 

der dariiber hinausgehende Verbrauch 50" 

oder 
Rabattpreise nach Zonen: 

Der Rabatt betrăgt: 
fUr die ersten 100 Kwstd. 

" năchsten 100 " 

"" " 300 " 
ftir den dariibcr hinausgehenden Verbrauch 

" 
" 

0% 
3% 
6% 

10% usw. 
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Obwohl es sich hier scheinbar um ĂuBerlichkeiten handelt, ist di~ 
Wahl der Form keineswegs gleichgultig. So kann es sich z. B. bei der 
Abstufung nach Staffeln leicht ergeben, daB bei einer kleinen Uberschrei
tung der Grenze der Gesamtpreis ffir eine groBere Anzahl -Einheiten 
geringer ist als fur eine kleinere Anzahl unterhalb der Grenze. Der 
Abnehmer wird daher, wenn er sich am Jahresende mit seinem Verbrauch 
nahe der Grenze befindet, dazu verleitet, elektrische Arbeit zu ver
schwenden, um so einen billigeren Preis zu erreichen. Um dies zu ver
meiden, wird manchmal bestimmt, daB bei Uberschreitung einer Stufe 
mindestens der der vorhergehenden Stufe entsprechende Gesamtbetrag 
zu bezahlen ist. In einfacher Weise ist dieser N achteil bei der Abstufung 
nach Zonen beseitigt, bei der sich die PreisermăBigung nur auf den die 
angegebenen Grenzen uberschreitenden Verbrauch bezieht. Weiterhin 
sind im allgemeinen die Stufenpreise den Rabattpreisen vorzuziehen, 
weil sie eine groBere Ubersichtlichkeit und einfachere Berechnungsweise 
gestatten. Ferner kommt bei den Stufenpreisen nach Zonen der Abneh
mer stets sofort nach Erreichung einer bestimmten Zone in den GenuB 
des billigeren Preises, wăhrend z. B. bei der Gewăhrung von Rabatten 
die Preisvergunstigung gewohnlich erst am Jahresende berechnet und 
somit erst spăter fur den Verbraucher bemerkbar wird. Dies kann der 
Verbraucher nicht immer ubersehen, so daB er uber die wirkliche Hohe 
seines Preis~s hăufig im ungewissen ist. 

Im allgemeinen ist es daher vorzuziehen, Stufenpreise nach Zonen 
zu verwenden und der Abstufung die MaBeinheiten, nicht die Geld
summen, zugrunde zu legen, weil bei letzterer Grundlage zunăchst wie
derum eine Umrechnung auf die MaBeinheiten notwendig ist, wel1l1 man 
die Wirkung der Abstufungen priifen will. Die Zahl der Abstufungen 
muB von den ortlichen Verhăltnissen, insbesondere von der Verschieden
heit der Abnehmergruppen und von der Art der Abstufung, abhăngig 
gemacht werden. 

Wie uberhaupt bei der Aufstellung des Tarifschemas, ist insbesondere 
bei der Form der Abstufungen auf moglichste Einfachheit, Klarheit und 
Verstăndlichkeit groBtes Gewicht zu legen. Die Abnehmer sind nicht ge
neigt und in der Lage, auf verwickelte Uberlegungen einzugehen, die 
der Tarifform zugrunde gelegt sind. Der Abnehmer wird schon aus 
psychologischen Grunden gegen eine Tarifform, die ihm nicht verstănd
lich ist, stets MiBtrauen hegen, was einem gedeihlichen Verhăltnis zwi
schen Verkăufer und Verbraucher nicht farderlich sein kann. Freilich 
darf die Einfachheit nicht auf Kosten anderer wichtiger Interessen durch
gefuhrt werden; lediglich aus Bequemlichkeitsrucksichten die Verein
fachung der Tarife durchzufuhren ist verfehlt. Wo so vieI gănzlich ver
schiedene Interessen und Rucksichten in Frage kommen, wie auf diesem 
Gebiete, ist es, wenigstens unter den gegenwărtigen Verhăltnissen, nicht 
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m6glich, diese ohne weitgehende N achteile so weit auszuschalten, daB 
z. B. der ganze Tarif in einem 'Einheitspreis fur die Kilowattstunde 
besteht. Der einfachste Tarif ist nicht der, der fur die Berechnung der 
bequemste ist, sondern der, bei dem die beiderseitigen Interessen in 
einfachster Weise berucksichtigt werden. DaB sich dies nicht immer in 
ăuBerlich einfacher Gestaltung des Tarifes erreichen IăBt, ist zwar ein 
Nachteil, gr6Ber aber ist der Schaden, der durch a,llzugroBe Vernach
Iăssigung wichtiger Rucksichten auf Kosten der Bequemlichkeit ent
steht. 

Welche Gesichtspunkte fur die Anwendung der einzelnen Abstufungen 
maBgebend sind und welch mannigfache Formen hierbei zugrunde gelegt 
werden, wird in den folgenden Abschnitten dargelegt; bei der Auswahl 
cler Beispiele werden hierbei in erster Linie die in Deutschland gebrăuch
lichen Tarife berucksichtigt, fremde Tarife nur insoweit, als die in Frage 
kommenden Ausfuhrungsformen in Deutschland nicht zu finden sind. 

2. Die Abstufung nach dem Verwendungszweck der elektrischen Arbeit. 

Die Unterscheidung der Preise nach dem Verwendungszweck der 
elektrischen Arbeit ist allgemein bei allen Tarifformen und fast aus
nahmslos bei allen Werken durchgefuhrt, und zwar derart, daB entweder 
die MaBeinheit - gleichgultig ob Kilowatt oder Kilowattstpnde - ver
schieden bewertet wird, je nachdem sie zu Licht, Kraft- oder Wărme
zwecken verbraucht wird, oder daB fur die einzelnen Verwendungszwecke 
verschiedene Tarife vorgesehen werden. 

Eine Abstufung der Preise zunăchst ffir Licht und Kraft und spăter 
fur Heizzwecke wurde von Anbeginn der Werke angewendet, in der 
Absicht, die Ausnutzung der zuerst fur Beleuchtungszwecke errichteten 
Anlagen durch Kraftverbrauch in den schwach belasteten Tagesstunden 
zu heben. - Abgesehen von dieser Veranlassung, entspricht die Unter! 
scheidung der Preise nicht so sehr den Forderungen des Verkăufers als 
vielmehr des Verbrauchers. Es ist sogar vom Standpunkte der Er
zeugung aus ungerechtfertigt, Preisstaffelungen nach dieser Richtung 
eintreten zu lassen, da sich mit Rucksicht auf den Verwendungszweck 
allein Unterschiede in den Erzeugungskosten nicht ergeben. Deshalb 
ist auch zeitweise ein uberaus lebhafter Kampf ffir die Herstellung 
gleicher Preise fUr alle Verwendungsarten elektrischer Arbeit von einer 
Anzahl Werke gefuhrt worden, ohne daB es jedoch den Verfechtern 
des Einheitspreises gelungen ist, ihrer Ansicht allgemeine Geltung zu 
verschaffen. Der zwar sehr hoch zu schătzenden Einfachheit einer sol
chen Berechnungsweise wurde vor allen Dingen der N achteil gegenuber
stehen, daB der Einheitspreis den heutigen wirtschaftlichen Verhălt
nissen beim Elektrizitatsverkauf nicht entspricht. 

Die Bedingung, unter welcher ein Einheitspreis zu rechtfertigen wăre, 
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ist nicht bloB der gleiche Erzeugungspreis fur alle Verwendungszwecke, 
sondern auch die gleiche Wertschătzung von seiten des Verbrauchers. 
Die elektrische Arbeit wird dem letzteren vom Werk in Kilowattstunden 
berechnet, er aber bewertet nicht Kilowattstunden, sondern Beleuch
tung, Arbeitsleistung und Wărmeerzeugung. Abgesehen von dem Be
wuBtsein des gleichen Ursprungs der genannten Wirkungen hat er 
keine Vergleichspunkte. Durch sie werden ganz verschiedene Bedurfnisse 
befriedigt, die sowohl in ihrer Art als auch in ihrer Stărke vollstăndig 
voneinander abweichen. Ferner kann der Nutzen, den eine Licht
Kilowattstunde dem Verbraucher bringt, mit dem 'einer Kraft- oder 
Heiz-Kilowattstunde in den allerwenigsten Făllen unmittelbar vergli
chen werden; letzterer ist meistenteils ein sachlicher, in Geld und Geldes
·wert ausdruckbarer, ersterer dagegen vielfach ein angenommener, ge
schătzter. Die Kraftleistung an sich ist wertlos; erst durch die Verăn
derungen, die sie an den Gutern hervorbringt, gewinnt sie Bedeutung; 
die Heizung und Beleuchtung dagegen begegnen an und fur sich schon 
einer gewissen Wertschătzung, die Kraftwirkung verăndert den Wert 
der Guter, die Beleuchtung hat darauf keinen EinfluB. 

Es lăBt sich einwenden, daB bei vielen anderen Gutern ăhnliche Ver
hăltnisse vorliegen, ohne daB derartige Erwăgungen Platz greifen. Fur 
einen Liter Milch z. B. wird der gleiche Preis gezahlt, gleichgultig, ob 
er unmittelbar genossen, ob er zu Butter verarbeitet, ob er in der Kuche 
anderweitig verarbeitet wird, allein, hier hat das Gut nur den Wert, 
der seiner Verwendung zur Befriedigung des unwichtigsten der verschie
denen Bedurfnisse, dem sogenannten Grenznutzen entspricht. Das ist 
aber bei der elektrischen Arbeit nicht der Fall; die Wertschătzung, die 
dem Nutzen einer Licht-Kilowattstunde entspricht, ist unter den heu
tigen Verhăltnissen eine hohere als die des N utzens einer Kraft-Kilo
wattstunde oder gar einer Heiz-Kilowattstunde, und da die Elektrizităts
werke unter den heutigen Umstănden mit Rucksicht auf die Erzeugungs
kosten mit dem Lichtpreis nicht bis auf den Kraftpreis bzw. mit beiden 
nicht bis auf den Heizpreis herabgehen konnen, folgt, daB im allgemeinen 
der Fall des Grenznutzens nicht eintreten kann, d. h. es mussen fUr die 
verschiedenen Wirkungen des elektrischen Stromes verschiedene Preise 
beibehalten werden. Eine Ausnahme bildet nur die Stromlieferung an 
GroBverbraucher, denen mit Rucksicht auf die Moglichkeit einer eigenen 
Erzeugung unter gleichen Kosten Licht und Kraft zu einem Eiriheits
preis berechnet werden. 

Ăhnliche Verhă1tnisse, wie die eben besprochenen, liegen auch bei 
elen Gaswerken vor; hier gelten die gleichen Erarterungen. Freilich ist 
der Gaspreis heute vielfach schon so niedrig, daB er sich dem Grenz
nutzen năhert, so daB man an manchen Orten zu einem Einheitspreis 
ubergegangen ist. Gleichwohl sind auch in den Kreisen der Gaswerke 
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sehr gewichtige Stimmen gegen die ZweckmăBigkeit des Einheitstarifes 
laut geworden, und zwar ebenfalIs mit Hinsicht auf die verschiedene 
Bewertung des Licht- und Heizgases von seiten der Verbraucher. Die 
Rii.cksicht auf die wirtschaftliche Wertung der Verbraucher hat auch 
auf anderen Wirtschaftsgebieten zu einer verschiedenen Wertbemessung 
ein und desselben Gutes gefuhrt. So z. B. kănnte man doch auch bei 
dem Tarifwesen der Eisenbahn die Forderung stellen, daB die Tarife 
gleichmăBig fUr Menschen, Tiere und Guter, z. B. nach dem Gewicht 
oder nach dem Raumbedarf, aufgestelIt werden solIen; obwohl im Grunde 
die eigentliche Befărderungsleistung bei allen genau dieselbe ist, werden 
jedoch sehr verschiedene Preise berechnet, weil die Wertschătzung der 
Befărderungsleistung bei den Menschen eine weit hăhere ist als bei den 
Gute:m. - Auch auf der Post sind die Tarife sehr verschieden, fur die 
Befărderung von Briefen einerseits und Postkarten und Drucksachen 
andererseits, und doch ist die Leistung im letzteren Falle die gleiche, oft 
sogar eine hăhere als im ersteren. Weiterhin ist die verschiedene Preis
bzw. ZolIbemessung bei Spiritus, Salz, Gerste zu erwăhnen, bei welchen 
Gutern trotz des ursprii.nglich gleichen Gegenstandes und trotz gleicher 
Beschaffenheit je nach dem Verwendungszweck, d. h. je nach der Wert
schătzung, wesentlich verschiedene Sătze berechnet werden. Unmittel
bar mit den verschiedenen Preisen der Elektrizităt kănnen auch die nach 
Stadtgegenden verschiedenen Mietpreise fur Wohnungen gleicher GrăBe 
und gleicher Art verglichen werden; auch hier handelt es sich um 
Preisunterschiede, die lediglich durch die Wertschătzung der Be
nutzer herbeigefuhrt sind. 

Weiterhin ist es fUr die Beurteilung gleicher Einheitspreise fur die 
Wertschătzung des Verbrauchers von ausschlaggebender Bedeutung, 
mit welch anderen Gutern bzw. Aufwendungen der gleiche Zweck noch 
auf andere Weise erreicht werden kann. Auch von diesem Standpunkt 
aus rechtfertigt ein Vergleich mit den Kosten anderer Energieformen 
die ungleiche Bewertung der Licht-, Kraft- und Heiz-Energiebeschaf
fung auf elektrischem Wege (s. auch Abschnitt A.4, S. 197). 

Demzufolge ist denn auch fast allen Tarifen eineAbstufung nach Licht
und Kraftpreisen zugrunde gelegt, zu denen in neuerer Zeit, namentlich 
in der Schweiz und in England, noch ein besonderer Preis fur Heizen 
und Kochen hinzugekommen ist. . 

Beispiele: 
41 Beim Pauschaltarif wird in den Bedingungen der Bayerischen Elektrici

tăts- Lieferungs. Gesellschaft, Bayreuth, ftir landwirtschaftliche Zwecke 
ftir eine 25 kerzige Lampe pro Jahr Jf, 10,80, ftir einen l-PS-Motor pro Jahr Jf, 33,
berechnet. Hierbei ist gleichzeitig die geringe Benutzungsdauer der landwirtschaft
lichen Motoren berticksichtigt. 

42 In Schweizer Pauschaltarifen sind vielfach ftir Licht Preise von 300 
bis 400 frs. pro Kilowatt, fUr Kraft 150-200 frs. pro Kilowatt zugrunde gelegt. 
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43 Beim Zăhlertarif sind in den folgenden Beispielen andere Abstufungen al8 
die angegebenen nicht vorgesehen: 

Alten burger Landkraftwerke 
Flensburg .. 
Hadersleben .. . 
Hanau .... . 
Hirsch berg i. SchI. 
Kănigshiitte i. SchI. 
Neumarkt. 
Barmen ..... . 
Neusalza .... . 
Richmond (England) . 
Lynton (England) . . 

Preise fiir 
Licht 

pro Kwstd. 
Kraft I Heizzwecke 

pro Kwstd.. pro Kwstd. 

50~ 

55 " 
60 " 
60 " 
40 " 
30 " 
50 " 
verschiedene Tarife 

" " 51/ 2 d 21/ 2 d 
5 d 21/ 2 d 

20V~ 

25 " 
30 " 
25 " 
14 " 
12 " 
16 " 

12 ~ 
10 " 

11/ 2 d 
ld 

Schon aus den wenigen Beispielen geht hervor, daB sowohl die Grund
preise als auch die Hohe der Abstufungen auBerordentlich verschieden 
sind. Fur Licht finden sich (abgesehen vonAusnahmefăJlen und Sonder
preisen) in Deutschland Grundpreise von 70 bis 30 ~ fur die Kilowatt
stunde, fur Kraft 40 bis 12 ~, fur Heizung 20 bis 8 ~. Aus dieser Ver
schiedenheit folgt, daB allgemeine Richtlinien bei der Festsetzung der 
Einheitspreise nicht bestehen. Vielfach ist, wie z. B. bei den Preisen 
ffir elektrische Heizung, die Rucksicht auf die Preise anderer Energie
formen maBgebend, wăhrend bei der Festsetzung der Licht- und Kraft
preise hăufig ohne jeden Zusammenhang mit den Erzeugungskosten 
na~h der Gewohnheit bzw. nach der Erfahrung anderer die Preise fest
gesetzt werden. Im allgemeinen liegen die Preise fur Licht in Deutsch
land unter 50~, fur Kraft unter 20 ~ pro Kilowattstunde. In ganz 
wenigen Făllen hat man sich entschlossen, fur alle Verwendungsarten 
der elektrischen Arbeit zwar einheitliche Tarife einzuHthren, jedoch sind 
dann andere Abstufungen vorgesehen, die es ermoglichen, fUr Kraft
und Wărmezwecke einen wesentlich niedrigeren Durchschnittspreis zu 
erreichen als fur Beleuchtung. 

Beis piele: 

44 Kaisersla u tern. Preis fiir Licht und Kraft 40 ~ pro Kilowattstunde 
bii; zu 300 Benutzungsstunden des AnschluBwertes, dann 1O~. 

45 Finsterwalde. Preis fiir Licht und Kraft innerhalb der Sperrzeit 50 ~, 
auBerhalb 20 ~. 

In beiden FiHlen kommt fiir Kraftzwecke hauptsăchlich der niedrigere Preis 
in Frage. 

Solcher Preisstellung kann jedoch eine besondere ZweckmăBigkeit 
nicht zuerkannt werden; sie besitzt zwar den Vorzug der Einfachheit 
und ermoglicht es, die sonst getrennten Licht- und Kraftanlagen in eine 
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einzige zu vereinigen, auBerdem wird die Aufstellung eines zweiten Zăh
ters erspart, sie hindert jedoch die Abnehmer an der freien Benutzung 
der elektrischen Arbeit fur Kraftzwecke und gibt ihnen andererseits 
die Maglichkeit, in unverdienter Weise die Beleuchtung zu bestimmten 
Zeiten zu Preisen zu beziehen, die weit unter ihrer Wertschătzung liegen. 
Die allgemeine Anwendung solcher Tarife kann deshalb nicht als vor
teilhaft bezeiehnet werden, wohl aber sind Fălle denkbar, wo sie fur 
einzelne Abnehmergruppen am Platze sind; 80 z. B. der letztgenannte 
Tarif fUr das Nahrungsmittelgewerbe und fur die Kleinlandwirtschaft, 
weleh beide Gewerbegruppen ohne Sehădigung ihrer Interessen in der 
Lage sind, die Benutzung der elektrisehen Antriebskraft auf die Stunden 
auBerhalb der Beleuehtung zu besehrănken, wăhrend andererseits ein 
Bediirfnis fur Beleuehtung in den Tagesstunden dort selten vorhanden 
sein wird. 

3. Die Abstufung nach der Grolle des Anschlullwertes. 

Der GraBe des AnsehluBwertes kann bei der Preisbemessung in dop
peIter Hinsieht Reehnung getragen werden. Einmal kann sieh sehon 
die VerteiJung der gesamten Selbstkosten oder eine8 Teiles derselben 
auf den AnsehluBwert des Abnehmers stutzen, wie bei zahlreiehen Pau
se hal- und Gebuhrentarifen, wobei dann die Preise nieht im VerhăItnis 
zu der GraBe des AnsehluBwertes anwaehsen, so daB bei dem graBeren 
AnsehluB die MaBeinheit mit einem geringeren Einheitspreis belegt ist als 
bei dem kleineren AnsehluB. Ferner kannen die Strompreise bei Zăhler
tarifen entspreehend der GraBe des AnsehluBwertes abgestuft sein. Dabei 
wird meist nicht der AnsehluBwert in Kilowatt, sondern bei Beleueh
tung die Art und Zahl der Lampen, sowie ihre Kerzenstărke, bei Bogen
lampen Strombeanspruehung, im ubrigen die Leistungsfăhigkeit der 
Apparate alsMaBstab fur die Verteilung bzw. die Preisbemessung benutzt. 

Beispiele: 
46 Pauschaltarif. Hohebach in Wiirttemberg. 
Es kostet eine 

lOkerzige Lampe pro Jahr 7,50 j(,. 
16 10,00 " 
25 13,00 " 
32 16,00 " 

d. h. es ergeben sich pro Kerze foigende Preise: 0,75, 0,67, 0,52, 0,50.1(. Die 
Preise pro Kerze ermiiBigen sich also mit der GriiBe des AnschluBwertes. 

47 Krafttarif der Lechwerke in Augsburg: 
Motor bis 10 PS Preis pro PS und Jahr 275.1( 

iiber 10-25 
" " " 250 " 

25-50 
" 235 " 

50-100 " 220 " 

" " 100-300 " 200 " 
Derartige Tarife sind in der Schweiz sehr verbreitet. 
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48 Gebiihrentarif. Reichenbach (Vogtland). Die Grundgebiihr betrăgt 
fiir . die beid.en ersten GIiihlampen einer Haushaltung 50 ~ pro Lampe und fiir 
die dritte und vierte GIiihlampe 30 ~ pro Lampe und Monat; auBerdem sind fiir 
jede durch den Zăhler angezeigte Kilowattstunde 12 ~ zu bezahlen. 

49 Zahlertarif. Uberlandzentrale W oHen bii ttel Die Kilowattstunde 
kostet beim AnschluB von Motoren bis einschlieBlich 7,5 PS 25 ~, bei Anschliissen 
von Motoren iiber 7,5 PS 20 ~. 

Das Verfahren, bei dem Pauschaltarif und Gebuhrentarif die Kosten 
nach der GroBe des AnschluBwertes zu verteilen, beruht auf der Annahme 
daB der AnschluBwert fur die Hohe der festen Kosten insofern mitbestim
mend ist, als die hochste Belastung des Abnehmers, die in erster Linie 
fur diese Kosten maBgebend ist, hăufig in einem festen Verhăltnis zum 
AnschluBwert steht, in vielen Făllen mit ihm ubereinstimmt. Auch will 
man meist von einer besonderen Messung der Hochstbelastung des ein
zelnen Abnehmers absehen und setzt dann, allerdings mit sehr grober 
Annăherung, voraus,' daB allgemein oder fur eine bestimmte Abnehmer
gruppe die hochste Beanspruchung den AnschluBwert erreicht und daB 
sămtliche Abnehmerauch an der Hochstbelastung des Kraftwerkes teil
nehmen. Die ErmăBigung der Einheitspreise ffu dic groBeren Anschlusse, 
wie sie die Beispiele zeigen, wird angewendet, um den Abnehmer zu 
moglichst umfangreichem AnschluB zu veranlassen und vielfach auch 
mit Rucksicht auf die Preise anderer Energieformen; weil sich z. B. ein 
Gewerbetreibender, der 100 PS benotigt, die Kraft billiger beschaffen 
kann als ein Handwerker, der nur einen Motor von 5 PS aufstellen will, 
setzt man die Einheitspreise bei dem groBerenAnschluBwert entsprechend 
niedriger an. Auch vom Standpunkt des Erzeugers ist eine gewisse 
Berechtigung hierzu vorhanden, indem die Verwaltungskosten, bezogen 
anf die Einheit des AnschluBwertes, bei einem groBen AnschluB niedriger 
sind als bei einem kleinen, doch sind die hierdurch entstehenden Unter
schiede so geringfiigig, daB damit eine so weitgehende ErmăBigung, wie 
sie nach dem Beispiel moglich ist, llÎcht zu begrunden ist. Lediglich der 
Umstand, daB auf keine einfachere Weise die Verkaufspreise mit der 
Wertschătzung der Abnehmer bei Pauschal- und Gebuhrentarifen in 
Einklang gebracht werden konnen, IăBt hier diese Abstufung einiger
maBen gerechtfertigt erscheinen. 

Beim Zăhlertarif nimmt man bei der Abstufung der Einheitspreise 
nach der GroBe des AnschluBwertes an, daB sich der groBere AnschluB 
auch in einem hoheren Verbrauch geltend macht. Da dies jedoch 
keineswegs uberall zutrifft, im Gegenteil vielfach der groBere AnschluB 
eine geringere Ausnutzung aufweist, und im ubrigen vom Standpunkt 
der Erzeugung aus die Emiedrigung der Preise mit Bezug auf die GroBe 
des AnschluBwertes nicht zu billigen ist, so kann diese Abstufung 
beim Zăhlertarif nicht als zweckmăBig bezeichnet werden. Nur dort, 
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wo man auf Grund genauer Kenntnis der Anschliisse mit Bestimmt
heit auch mit einer groBeren Ausnutzung rechnen darf,kann eine 
so geartete PreisermăBigung gerechtfertigt erscheinen, jedoch sollte 
dann auch die groBere Ausnutzung und nicht der AnschluBwert in 
der Form der Abstufung zugrunde gelegt werden. In Deutschland 
werden solche Tarife nur sehr selten angewendet, hăufiger dagegen 
in der Schweiz, wo die Verbraucher durch die zahlreich angewen
deten Pauschaltarife an eine Abstufung nach der GroBe des AnschluB
wertes gewohnt sind. 

4. Die Abstufung nach der Grolle des Verbrauches. 

Die Abstufung der Preise nach der GroBe des Verbrauchs ist beim 
Verkaufe elektrischer Arbeit auBerordentlich verbreitet. Ihre Anwen
dung findet, wie bei der Abstufung nach der GroBe des AnschluBwertes, 
in doppelter Weise statt. Bei den Pauschal- und zum Teil auch bei den 
Gebiihrentarifen kommt sie dadurch zum Ausdruck, daB auf die gleiche 
Verrechnungseinheit ein um so hoherer Preis entfăllt, je hoher der mut
maBliche Verbrauch sein wird. Dabei ist die Steigerung der Preise 
wiederum verhăltnismăBig geringer als der Steigerung des Verbrauches 
entspricht. Daneben werden den Abnehmern noch Vergiinstigungen zu
gestanden, die von der Hohe des Gesamtverbrauches abhăngig gemacht 
werden. Diese letztere Art der Abstufung ist namentlich bei Zăhler
tarifen gebrăuchlich und wird bald dadurch zum Ausdruck gebracht, 
daB der Abnehmer einen umso geringeren Einheitspreis zu zahlen hat, 
je groBer seine jăhrliche Abnahme ist, bald durch Gewăhrung von Er
măBigungen auf den gesamten Jahresverbrauch. 

Beispiele: 
Pauschaltarif: 

50 Ein von der Elektrici ta ts- Liefer u ngs- Gesellschaft vielfach an· 
gewendeter Tarif lautet: 

Koaten pro Lampe und Monat 
,- -"- -.. 

bei Lampeu bei Wobnungen bei Wirtsbăusern 
bis zu und Zubebiir nud Băckereien 

NK .J(, .J(, 

16 0,60 0,90 
25 0,90 1,35 
32 1,15 1,75 
50 1,50 2,25 

100 3,00 4,50 
200 6,00 9,00 

Wirtshauser und Backereien haben einen wesentlich h6heren· Verbrauch als 
Wohnraume, weshalb die Preise ftir Lampen gleicher Kerzenstarke erh6ht sind 
allerdings in geringerem Verhaltnis aIs der tatsachlichen Erh6hung des Ver· 
brauches entspricht. 
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Ge buhrentarif: 
51 In ahnlicher Weise ist die Abstufung der festen Gebuhr bei dem Gebuhren· 

tarif der Elektricitats- Lieferungs- Gesellschaft durchgefuhrt. 
__ Die Grundge~~en betra,...;ge~n,.".. ___ _ 

bei Lampen bei Wohuuugeu bei Wirtshiiusern 
bis zu uud Zubehor uud Băckereieu 

NK .M. .IL 

25 0,30 0,40 
32 0,40 0,55 
50 0,55 0,75 

100 1,05 1,50 
200 2,05 3,00 

AuBerdem 12 ~ fUr jede verbrauchte Kilowattstunde. 
52 Grundgebuhr pro Kilowatt AnschluBwert 60 .It, auBerdem 4 ~ fUr jede 

verbrauchte Kilowattstunde. Auf den Gesamtverbrauch innerhalb eines jeden 
Jahres werden folgende Rabatte gewăhrt: 

von 0- 5 000 .It 
" 5 000-10 000 " 

10 000-25 000 " 
25 000-40 000 " 
40 000-60 000 " 

Zahlertarif: 

0% 
5" 

10 " 
15 " 
20 " usw. 

53 (Stufenpreise nach Zonen.) Der Tarif des Elektrizitătswerkes Mai nz lautet: 
a) fur Beleuchtungszwecke: 

fUr die ersten. 1200 Kwstd. innerhalb eines Jahres 45, ~ pro Kwstd. 
năchsten 1500 in demselben Jahre 40 

" 
" 
" " 
" " 
" " 

2000 
2500 
3000 
4000 " 

" 
" 

" den weiteren Verbrauch " " 
b) fur die Motoren usw.: 

fUr die ersten 2000 Kwstd. 
năchsten 2500 

3000 

" 5000 

" 
12500 
25000 

" 
den weiteren Verbrauch 

20~ 

18 " 
16 " 
14 
12 
11 
10 " 

" 35 " 
30 " 
25 " 
20 " 
15 " 

pro Kwstd. 

" 

" " 
" " 
" " 
" " 
" 

54 Andere. FQrmen, Staffelrabatte auf die Geldbetrage, weist der Tarif der 
Uberlandzentrale Furste nfeld bruc k auf. 

Die elektrischc Energie kostet: fUr Beleuchtungszwecke die Kilowattstunde 
60~, fUr Kraftzwecke die Kilowattstunde 25 ~ mit folgenden Vergutungen 
am JahresschluB, bei einem Verbrauch von: 

50- 100 Jţ, 5 % 1500-2000 Jţ, 30 % 
100- 150 

" 7,5 " 2000-3000 " 35 
150- 200 

" 
10 " 3000-4000 " 40 

200- 500 15 4000-5000 " 45 
500-1000 " 20 

" 
uber 5000 " 50 

" 1000-1500 25 
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55 StraBburg. Dle ersten 3000 Kwstd. innerhalb eines Jahres werden mit 
40~, der dariiber hinausgehende Verbrauch mit 32 ~ pro Kilowattstunde be
rechnet. 

Eine Abstufung nach der H6he des Verbrauches liegt auch der Einfiihrung 
verschiedener Tarife ffu die einzelnen GriiBenklassen des Verbrauches zugrunde. 

56 Von einem Verbrauch ,von 500 Kwstd. ab kommt der Doppeltarif zur 
Anwendung. . 

57 Brandenburg. Bei einem Verbrauch von mehr als 15000 Kwstd. pro 
Jahr kann ein Hochspannungstarif zur Anwendung kommen. 

Wie diese Beispiele zeigen, erfolgt die Abstufung nach der Hohe 
des Verbrauches in der verschiedensten Weise. Schon der Form nach 
sind alle moglichen Arten der Verrechnung vertreten, Stufen- und Ra
battpreise nach Staffeln und Zonen. Vielfach wird in unmittelbarer 
Anlehnung an den sonst geubten kaufmănnischen Gebrauch auf clen 
gesamten Jahresgeldbetrag ein Umsatzrabatt gewăhrt. Zweckmă13iger 

ist jedoch, wie schon fruher (s. S. 212) ausgefuhrt, die Verwendung von 
Stufenpreisen nach Zonen. 

Die Zahl der Stufen ist au13erordentlich verschieden, ebenso auch 
die Hohe der Stufen und der Ermă13igungen. Wăhrend bei dem BeispieI 
Stra13burg erst bei einem Verbrauch von 3000 I\.ilowattstunden, ent
sprechend einem Betrage von j!(, 1200,-, eine einzige Ermă13igung von 
20% erfolgt, sind bei dem Beispiel Furstenfeldbruck 12 Stufen vorhan
den, die schon bei einem Verbrauch von ca. 100 Kilowattstunden be
ginnen und in Stufen von 5 zu 5% bis 50% ansteigen. 

Aus diesen gro13en Unterschieden in der Zahl und Hohe der Abstu
fungen geht hervor, da13 sie meist nicht mit Rucksicht auf die Selbst
kosten, vielmehr oft nach Gutdunken festgesetzt werden, um dem Drăn
gen der Verbraucher nach Verbilligung folgend, irgendeine ErmăBigung 
vorzusehen.Einen Erfolg fur die Verkăufer und fur die Verbraucher 
hat aber dieses Verfahren nur dann, wenn bei den Abstufungen auf die 
Verbrauchsverhăltnisse Riicksicht genommen wird. Es ist z. B. zweck
los, eine gro13e Zahl von Abstufungen fur hoheren Verbrauch vorzusehen, 
wenn der groBte Teil der Abnehmer nur einen geringeren Verbrauch auf
weist. Ebenso ist es unzweckmăBig, z. B. Stufen von 100 zu 100 Kilowatt
stunden festzusetzen, wenn sich ergibt, daB deutlich unterschiedene Ab
nehmergruppen mit hoheren Verbrauchsgrenzen vorhanden sind. Eine 
den Abnehmerverhăltnissen entsprechende Abstufung wird sich in jedem 
Falle leicht feststellen lassen, wenn die Abnehmergruppen nach der 
Gro13e ihres Jahresbedarfes zusammengestellt und danach die Stufen 
festgesetzt werden. Dies ist zwar beim Beginn einer Elektrizitătsver
sorgung natiirlich nicht moglich, kann aber zunăchst annăhernd im 
Anschlu13 an die Ergebnisse ăhnlicher Werke erfolgen. 

Die Abstufung nach der Hohe des Verbrauches entspricht einer alI
gemeinen Handelsgepflogenheit; jeder Kaufmann gibt auf die Preise 
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seiner Waren unter bestimmten Umstanden ErmaBigungen, und zwar 
hauptsăchlich bei der Abnahme gr6Berer Posten, weil hierdurch seine 
vom Umsatz unabhăngigen Unkosten fur das Stuck verringert und der 
Umsatz und damit die Gewinnm6glichkeiten gesteigert werden. 

Diese Erwăgungen kănnen zwar nicht ohne weiteres auf den Ver
kauf der elektrischen Arbeit ubertragAn werden, denn diejenigen Un
kosten, die bei steigendem Verbrauch des einzelnen Abnehmers fUr die 
Einheit abnehmen, bilden nur einen geringen Teil der gesamten Selbst
kosten; er beschrankt sich auf die Ausgaben fur die Verrechnung und 
fur den Geldeinzug. Im ubrigen kann sich ein hăherer Verbrauch des 
einzelnen Abnehmers sowohl durch andauernde geringe Belast:mg als 
auch durch seltene, aber hohe Beanspruchung der Betriebsmittel er
geben; im letzteren Falle wurde vom Standpunkt des Erzeugers aus 
ein geringerer Einheitspreis nicht gerechtfertigt sein. Wenn trotzdem 
die Bevorzugung des grăBeren Verbrauches in den Tarifen auBerordent
lich hăufig in die Erscheinung tritt, so geschieht dies, weil die Ubertra
gung dieses im Geschaftsleben allgemein eingefuhrten und beliebten 
Gebrauchs auf· den Vertrieb elektrischer Arbeit fur den Verkăufer 
auBerordentlich bequem und dem Abnehmer vertraut und verstândlich 
ist. Auch hat der Unternehmer darauf Bedacht zu nehmen; daB sich 
manche Verbraucher groBe Mengen auf andere Weise billiger beschaffen 
k6nnen als der Kleinabnehmer und ist so auch mit Rucksicht auf die 
Preise anderer Energieformen zu einer Abstufung nach der H6he des 
Verbrauches veranlaBt. 

Im ubrigen kann die Abstufung nach der Gr6Be des Verbrauches, 
namentlich fur Beleuchtungszwecke, weder ffir den Verkăufer noch fur 
den Abnehmer als besonders vorteilhaft bezeichnet werden. Fur den 
Unternehmer hat sie, wie bereits erwăhnt, den groBen Nachteil, daB sie 
unter Umstănden gerade demjenigen Verbraucher ~ugute kommt, der 
die Betriebsmitte! in ungunstigerer Weise beansprucht. Die Abnehmer 
andererseits mussen darin vielfach eine Ungerechtigkeit erblicken, weil 
sie unter sonst gleichen Verbrauchsbedingungen auf Grund ihrer wirt
schaftlichen Verhăltnisse nicht in der Lage sind, einen hăheren Verbrauch 
und damit niedrigere Preise zu erzielen; hăufig kommt der wirtschaft
lich Starkere in den GenuB der billigeren Preise, der nach seiner Lei
stungsfăhigkeit und Wertschatzunghierauf gar keinen Anspruch er
heben wurde, und das Werk gibt in solchem Falle ErmaBigungen, die 
unn6tig sind. Wesentlich anders liegen die Verhăltnisse bei dem Ver
brauch von Kraftstrom insofern, als die Abstufung nach der H6he des 
Verbrauches vielfach mit der Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit 
der Abnehmer ubereinstimmt. Denn gerade diejenigen Abnehmer, die 
den h6heren Anfangspreis zahlen k6nnen, wie z. B. das Nahrungsmittel
gewerbe oder die Kleinlandwirtschaft, haben einen entsprechend geringen 
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VerbJ:auch, wăhrend die Abnehmer mit hoherem Verbrauch nicht bloB 
auf billigere Preise infolge ihrer Betriebsverhăltnisse angewiesen sind, 
sondern sich auch unter Umstănden ErmăBigungen durch die Bereit
stellung anderer Kraftquellen verschaffen konnen. Bei diesen kann, 
namentlich wenn es sich um eine gleichartige Industrie handelt, durch eine 
Abstufung der Preise nach der Hohe des Verbrauches unter Umstănden 
eine ziemliche Ubereinstimmung mit ihrer Wertschătzung und Leistungs
fiihigkeit, d. h., mit den Preisen eigener Erzeugung erzielt werden. 

5. Die Abstufung nach der Beanspruchung der Betriebsmittel. 
In einem friiheren Abschnitt ist nachgewiesen, daB die von dem Ver

brauch unabhăngigen Selbstkosten zu der Hochstbeanspruchung der 
Betriebsmittel in einem einfachen Verhăltnis stehen und dan man bei 
der Verteilung der Sclbstkosten diesem Zusammenhang Rechnung tragen 
kal'n. Bei dem Pauschal- und Gebuhrentarif wird die tatsăchlich er
reichte bzw. zur Verfugung gestellte Hochstleistung mit einem bestimmten 
festen Kostenbetrag belegt, wăhrend bei dem Zăhlertarif nach dem 
W righ tschen Verfahren (s. S.228) die ermitteIte Hochstleistung eine 
bestimmte Zeitlang mit einem hoheren Preis, der dariiber hinausgehende 
Verbrauch mit einem niedrigeren Preis berechnet wird.. Diese letztere 
Verrechnungsart birgt somit gleichzeitig eine Abstufung nach der Zeit
dauer des Verbrauches in sich und wird bei der Besprechung dieser letz
teren spăter erortert. 

Bei den beiden ubrigen Tarifen ăuBert sich die Abstufung nach der 
Hohe der gleichzeitigen Beanspruchung in einer hoheren Taxe fUr den 
hoheren Verbrauch, wobei jedoch die Betrăge nicht im gleichen Verhălt
nis wie die beanspruchte Hochstleistung ansteigen. Man hat es also hier 
gleichzeitig mit einer Abstufung nach der Hohe des Verbrauchs zu tun. 
Beispie1e: 

Pauscha1tarif. 
58 Obersch1esische E1ektrizitătswerke. 

cine Hochstbe1astung von: 
30 Watt 

100 
200 
300 
400 " 
600 
800 

1000 

Gcbiihrentarif. 

Es sind zu entrichten fiir 

9 j(, pro Jahr 
30 " 
54 " 
78 " 

102 " 
150 " 
198 " 
246 " " 

59 Bremen. Fiir je 10 ·Watt der vom Hochstbe1astungsmesser angezeigten 
Hochstbe1astung im Rechnungsjahr hat der Abnehmer cine Jahresgebiihr von 
3,90 Jţ, und auLlerdem fiir jede vom Zăh1er angezeigte Kilowattstunde einen 
Betrag von 10 ~ zu entrichten. 



Die Abstufung nach der Beanspruchung der BetriebsmitteI. 225 

60 Ham b u r g. Fiir groBere Anlagen werden berechnet: 
fiir ilie ersten 50 Kw. der Hochstbelastung 140.Jt pro Jahr und Kw. 

" " weiteren 50 " 120 " 
100 100 " 
100 " 90 " 
100 " . " 80 " 

und darii ber hina us 70 " " 
AliBer der fes ten Gebiihr wird der von dem Kilowattstundenzăhler gemessene 

Verbrauch mit 5 ~ bei Gleichstrom oder niedergespanntem Drehstrom und mit 
4 ~ bei hochgespanntem Drehstrom fiir jede Kilowattstunde berechnet. 

Derartige Tarife sind neueren Datums, weil sie besondere MeBein
richtungen voraussetzen, deren einwandfreie Herstellung erst seit einigen 
Jahren gelungen ist. Damit ist einer der Hauptnachteile eines solchen 
Tarifes gekennzeichnet. Er erfordert die Verwendung eines sorgfăltig 
hergestellten, ziemlich verwickelten Apparates, der infolgedessen ver
hăltnismăBig hohe Kosten verursacht und dessen Wirkungsweise in 
€inzelnen Făllen immer noch zu MiBtrauen und Streitigkeiten AnlaB 
gibt. Nur bei dem Pauschaltarif ist eine einfache Messungdurch den 
Strombegrenzer moglich. Allerdings ist damit der Nachteil verbunden, 
daB der Abnehmer in der Benutzung seiner Anlage beschrănkt ist, d. h. 
im allgemeinen eine groBere Leistung, als ihm durch den Strombegrenzer 
zur Verfiigung gestellt wird, nicht benutzen kann (s. S. 209). 

rm iibrigen ist diese Abstufung in Verbindung mit dem Gebiihren
tarif, diejenige Methode der Preisstellung, die wie bereits friiher 
ausgefiihrt, die meiste Annăherung an den Verlauf der Selbstkosten 
gestattet und daher, namentlich dem Verkăufer, nicht zu unter
schătzende Vorteile bietet. Bei dem Abnehmer hingegen findet sie 
nur dann Billigung, wenn das erforderliche technische Verstăndnis 

hierzu vorhanden und eine giinstige Ausnutzung seiner Betriebs
anlagen moglich ist. Das ist aber verhăltnismăBig selten und zwr,r 
gewohnlich nur· bei GroBabnehmern der Fall. Letztere miissen, wenn 
sie andere Kraftquellen, namentlich eigene Erzeugung, in Vergleich 
ziehen, ebenfalls mit festeli und laufenden Ausgaben rechnen, so dal3 
sie bei diesem Tarif ăhnliche Verhăltnisse wie bei anderweitiger 
Beschaffung der elektrischen Arbeit bzw. der mechanischen Kraft 
finden. Sie haben sogar dabei den Vorteil, daB sie nur das tat
săchlich erreichte Maximum bezahlen, wăhrend sie bei eigener Anlage 
die iiberhaupt mogliche Hochstleistung in Rechnung stellen miissen. 
Andererseits ist damit der Nachteil fiir sie verkniipft, daB eine einmalige 
oder selten wiederholte Uberschreitung der Durchschnittshochst
belastung eine wesentliche Erhohung ihrer Gesamtausgaben ver
ursacht. Diesc Gefahr IăBt sich zwar in den meisten Făllen durch eine 
zweckmăBige Betriebseinteilung einschrănken, selten aber ganz ver
meiden, so daB es bei der Anwendung eines solchen Tarifes nicht immer 

Si e gel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aull. 15 
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ohne Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Verkăufer und dem 
Verbraucher abgeht. Mit Vorteil wird er daher nur dort zu verwenden 
sein, wo groBere Belastungsschwankungen sicher vermieden werden 
ki:innen, z. B. in der Webstoffindustrie, in Miihlen, Papierfabriken u. a. 
Jm Kleinverkauf jedoch bedeutet die .Anwendung dieses Tarifes ledig
lich eine einseitige Betonung des Verkăuferstandpunktes und erfordert 
unter allen Umstănden eine miihselige und nicht immer niitzliche 
Werbe- und Aufklărungsarbeit; sie widerspricht vo11stăndig den Ver
brauchsverhăltnissen des Kleinabnehmers und sollte daher vermieden 
werden. 

Die Abstufung nach der Hi:ihe der Beanspruchung liegt auch dem in 
neuerer Zeit angewendeten Belastungsdoppeltarif, auch Block
tarif genannt, zugrunde. Hierbei sol1 der Abnehmer innerhalb einer be
stimmten Belastungsgrenze, die entweder von ihm selbst angegeben 
oder vom Werk bestimmt wird, einen niedrigeren Preis, bei Dberschrei
tnng dieser Grenze einen hoheren Preis bezahlen. (Siehe M o h 1 L 265.) 

Beis piele: 
61 Vorschlag von Mohl, E. T. Z. 1911, S. 31. Bis zu einer Benutzungsstunden

zahl von 2500 Stunden der zur Verfiigung gestellten Hochstleistung 25 ~, bei 
Uberschreitung 60~. 

62 Miinchen. Bei Entrichtung einer Grundgebiihr fiir eine von dem Abneh
mer zu wăhlende Leistung (Block), gemessen in Kilowatt, betrăgt der Grundpreis, 
solange der Block nicht iiberschritten wird, 15 ~ pro Kilowattstunde, bei Uber
schreitung des Blockes 50 ~ pro Kilowattstunde. Die Grundgebiihr betrăgt ein
schlieBlich der Gebiihr fiir den Zăhler und das elektrische Umschaltwerk monat
lich 2 j(, pro 0,1 Kilowatt. Es kann die Einrichtung auch so getroffen werden, 
daB der hohere Preissatz nur dann in Wirksamkeit tritt, wenn der Block innerhalb 
der Lichtbenutzungszeit iiberschritten wird. 

Ein ăhnlicher Tarif ist auch in Kiel eingefiihrt. 

Eine solche Berechnungsart· ist auBerordentlich umstăndlich und 
ste11t an das Verstăndnis des Durchschnittsverbrauchers Anforderungen, 
die nur selten erfii11t sind, ganz abgesehen von der verwickelten MeB
einrichtung, die sie erfordert. Bei eifriger und miihevoller Aufklărung 
sind damit Erfolge nur dann zu erzielen, wenn damit eine wesentliche 
Verbilligung gegeniiber anderen bereits bestehenden Tarifen erzielt wer
den kann, was aber meist auf andere einfachere Weise zu erreichen ist. 

6. Die Abstufung nach der Zeitdauer des Gebrauchs. 

Die Wichtigkeit der Abstufung nach der Zeitdauer des Gebrauches 
ergibt sich aus der Tatsache, daB ein groBer Teil der Selbstkosten fest
stehende, vom Verbrauch unabhăngige Betrăge sind. Je Iănger also ein 
Abnehmer den von ihm beanspruchten Teil der Anlagen benutzt, um so 
geringer wird der auf die Einheit, d. h. clie Kilowattstunde, entfa11ende 
Anteil. Dieser Zusammenhang ist bereits friiher (s. Abb. 17, S. 202) 
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zeichnerisch dargestellt. Hieraus erklărt es sich, daB die Abstufung nach 
der Zeitdauer des Verbrauches einen auBerordentlich groBen Umfang 
angenommen hat und sich von seiten der Elektrizitătsverka"ufer groBter 
Beliebtheit erfreut. 

J e nach der Grundform des Tarifs wird sie in verschiedener Weisc 
zum Ausdruck gcbracht. Beim Pauschal- und Gebuhrentarif ergibt 
sich ganz von selbst fur den Verbraucher eine weitgehende Ab
stufung nach der Benutzungszeit; sein Einheitspreis fur die Kilowatt
stunde wird um so niedriger, je hoher die Ausnutzung seiner Anlage 
ist. Darin liegt fur ihn der Anreiz, von der elektrischen Arbeit 
einen moglichst ausgiebigen Gebrauch zu machen. Sind aber die Preise 
von seiten des Verkăufers nicht fur diesen ăuBersten Fall bemessen, so 
wiirde er Verlust erleiden, wăhrend andererseits der Abnehmer beim 
geringeren Verbrauch zu hohe Preise bezahlen wurde. Man stuft deshalb 
auch vielfach die Pauschaltarife nach der voraussichtlichen Benutzungs
dauer in der Weise ab, daB der Verbraucher mit groBerer Benutzungs
dauer im ganzen einen hoheren Preis zu entrichten hat als der Abnehmer 
mit geringerer Ausnutzung, wobei der Preis gewohnlich weniger ge
steigert wird, als der angenommenen hoheren Benutzungsdauer entspricht. 

Beispiel: 
63 N aa bwer ke. Die jăhrlichen Pauschalprljise in Mark fiir Licht ergeben 

sich aus nachstehender Tabelle: 

Tarifklasse I, bis - 500 Benutzungsstunden 
II, " 1000 

III, " 1800 

6 

6 
8 

12 

10 

8 
12 
16 

N ormalkerzen 

16-

12 
16 
22 

25 I 

18 I 
25 I 
32 

32 I 50 

25 II 32 
32 50 
50 75 

Fiir Iăngere Benutzungsdauer ein Zuschlag von 30% auf Tarifklasse III. 
Wie ersichtlich, erhohen sich die Preise in weit geringerem Verhăltnis als die 

Benutzungsdauer. Derartige Tarife werden in besonders gro/3em Umfang in der 
Schweiz verwendet. In ăhnlicher Weise werden dort auch die Pauschalpreise fiir 
Motoren abgestuft. Die Normalpreise werden z. B. fiir die gesetzliche Il stiindige 
Fabrikarbeitszeit festgesetzt und fiir dauernde Benutzung vielfach eine Preis
erhohung von 25-30% vorgesehen. 

Die Zeitdauer der Benutzung wird bei den Pauschaltarifen in den 
seltensten Făllen gemessen, vielmehr wird die Einteilung nach den 
Răumen getroffen, in denen die Lampen benutzt werden, bzw. nach der 
Verwendungsart der Motoren. 

So ist z. B. in dem oben angefiihrten Tarif der N aa bwer ke folgendes gesagt: 
"Unter Lampen der Tarifklasse I sind solche verstanden, welche installiert 

~ind in Scheunen, Stăllen, Vorratsrăumen, Kellern und ăhnlichen Răumen, welche 
nur selten bei Licht benutzt werden. 

Unter Lampen der Tarifklasse II sind zu verstehen solche, welche in Werk
stătten, Lăden, Bureaurăumen, ferner in W ohnzimmern, Kiichen, Găngen, 

15* 
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Treppen, Vorplătzen sowie in Răumen mit ăhnlichen Lichtverhăltnissen· Ver. 
wendung finden. 

Unter Lampen der Tarifklasse III fallen schlieJ3lich solche in Băckereien, 
Brauereien, Schank- und Wirtschaftsrăumen, ferner in Lagerrăumen, Kellern 
und ăhnlichen Răumen, welche eine besonders dunkle Lage und bei lănger an
dauernder Benutzung groJ3eres Lichtbediirfnis haben." 

Bei den Zăhlertarifen handelt es sich bei der Abstufung nach der 
Hohe der Zeitdauer um eine Verringerung des Einheitspreises, ent
sprechend der groBeren Benutzungsdauer. Es ist somit hier erforderlich, 
die Zeitdauer der Benutzung genauer festzustellen. Wăre der Teil des 
AnschluBwertes, der fur die Benutzung der elektrischen Arbeit in Frage 
kommt, ein stets gleichbleibender, so wurde eine einfache Division mit 
dieser GroBe in die Zahl der jăhrlich verbrauchten Kilowattstunden die 
Hohe der Benutzungsdauer ergeben; da dies aber nicht der Fall ist, 
mu13 man sich bei der Ermittlung der Zeit auf irgendwelche Annahmen 
stutzen. Man hat zunăchst die fortwăhrende Benutzung des gesamt~n 
AnschluBwertes als erstrebenswertes ZieI angesehen und bestimmt· dem
zufolge als Benutzungsdauer das Verhăltnis: Gesamtverbrauch geteilt 
durch den vollen AnschluBwert. Wenn z. B. ein Abnehmer 325 Kilo
wattstunden im Jahre verbraucht hat und sein AnschluBwert sich auf 
1,5 Kilowatt beziffert, so entsprăche dies einer Benutzungsdauer von 
32.5 : 1,5 = 217 Stunden. Es ist aber ohne weiteres einleuchtend, da13 
diese Zahl nicht den wirklichen Verhăltnissen entspricht. Man geht 
hierbei von der irrigen Annahme aus, da13 man als den normalen Zu
stand die gieich~eitige Benutzung der gesamten Installation ansehen 
konnte. Dies ist aber bei der weitausgroBten Zahl der Abnehmer aus
geschlossen; nur vereinzelte Betriebe, wie einige Lăden, Bureaus, Werk
stătten, konnen den gesamten Anschlu13wert auch gleichzeitig benutzen, 
wăhrend dies z. B. bei allen Wohnungsbeleuchtungen ohne die weitest
gehende Verschwendung uberhaupt nicht moglich ist. Man gelangt in
folgedessen bei dieser Berechnungsart notwendig zu unrichtigen Ergeb
nissen und hat vielfach eingesehen, da13 eine Abstufung der Tarife nach 
dieser Methode in den meisten Făllen den wirklichen Verhăltnissen nicht 
gerecht wird und hat versucht, auf andere Weise die Benutzungszeit 
zu ermitteln. So năhert man sich schon um einen kleinen Schritt der 
Wirklichkeit, wenn man statt des AnschIuBwertes die wirklich erreichte 
Hochstbelastung jeder einzelnen Anlage der Berechnung zugrunde legt, 
die etwa nach der Wrightschen Methode bestimmt werden kann. 
(Maximaltarif. ) 

Beide Berechnungsarten werden hăufig angewendet, bei uns meisten
teiis mit dem AnschluBwert, in anderen Lăndern, insbesondere in Eng
land und Amerika, dagegen mit der Hochstbelastung des Abnehmers 
als Grundlage fur die Berechnung der Zeitdauer. 

'Vie bei cler Abstufung naeh der Hohe des Verbrauches findet man 
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auch bei dieser Tarifform die mannigfaltigste ăuBere Gestaltung: die 
Verrechnung nach Preisstufen oder mit prozentualer ErmăBigung, fer
ner Abstufungen nach Staffeln oder nach Zonen und endlich zahlreiche 
Unterschiede in der Zahl und der Hohe der Abstufungen. 
Beispiele: 

a) Der AnschluBwert als Grundlage fiir die Zeitberechnung. 
64 Das E·lektrizitătswerk Westfalen in Bochum berechnet fiir Kraft 

14 ~ pro Kilowattstunde 
mit 71/ 2% Rabatt bei einer 

10 
15 
20 
25 

Benutzungsdauer von 500- 750 Std. 
750-1000 

1000-1500 
1500-2700 
iiber 2700 

65 In einer etwas anderen Form, die friiher besonders hăufig gebrăuchlich 
war, gibt das Elektrizitătswerk Ba m b er g eine sogenannte Benutzungsstunden
prămie, indem fiir je 150 Stunden Benutzungsdauer bei Licht und 250 Stunden 
Benutzungsdauer bei Kraft ein Rabatt von 1% berechnet wird. 

In vielen Făllen wird jedoch bei der Abstufung naeh der Zeitdauer des Ver
brauchs nur eine einzige Stufe vorgesehen und bei der Uberschreitung derselben 
der Preis bedeutcnd erniedrigt. 

66 In G 10 g a u werden die ersten 400 Benutzungsstunden des GesamtanschluB
wertes in jedem Jahre mit 50 ~ pro Kilowattstunde, der dariiber hinausgehende 
Verbrauch in jedem Jahre mit 16 ~ fiir die Kilowattstunde berechnet. 

67 Eine andere Form wăhlt die Stadt Burg, die bei Uberschreitung einer 
Benutzungsdauer von 900 Stunden eine Riickvergiitung von 40 ~ fiir Licht und 
20 ~ fiir Kraft fiir den dariiber hinausgehenden Verbmuch in Aussicht stellt. 

b) Die H6chstbeanspruchung als Grundlage fiir die Zeitberechnung. 
(Siehe auch englische Beispiele S. 281.) 

68 In der urspriinglichen Form des Tarifs wird das Maximum durch den 
Hăchstverbrauchsmesser in jedem Monat ermittelt und mit einer bestimmten Stun
denzahl multipliziert. Es ergibt sich dann diejenige Kilowattstundenzahl, die mit 
dem hohen Preis belegt wird, wăhrend der dariiber hinausgehende Verbrauch 
mit einem niedrigeren Preis berechnet wird. 

Als Muster dieses in Deutschland nicht sehr gebrăuchlichen Tarifes sei der 
Hildesheimer Tarif angefiihrt; er lautet: 

Von den laut monatlicher Ablesung des Wattstundenzăhlers sich ergebenden 
Kilowattstunden werden in den Monaten: 

Januar bis zu 60 Stunden 
Februar 

" " 
40 

" Mărz. 
" " 30 

April 
" " 30 

Mai 
" " 20 

Juni . 
" " 

20 
Juli . 

" " 20 " August. 
" " 

20 
September 

" " 
40 

" Oktober 50 
November 

" " 60 
Dezember 70 
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mit der angezeigten Hochstverbrauchszahl vervielfăltigt, und die danach sich er
gebende Zahl von KiIowattstunden wird mit 50 ~ pro KiIowattstunde berechnet
Fiir jede weitere Kilowattstunde, welche in den einzelnen Monaten laut Ablesung 
des Wattstundenzăhlers verbraucht wird, ist nul' ein Preis von 10 ~ zu zahlen. 

Bei Kraft betrăgt der Energiepreis 20 ~ pro Kilowattstunde bis zu 70 Stunden 
monatlicher BenJltzungsdauer des Hochstverbrauchs, der gesamte Uberverbrauch 
wird nur mit 5 ~ pro KiIowattstunde berechnet. 

In dieser komplizierten Form, die alIerdings dem Ver.braucher ge
stattet, in jedem Monat schon auf einen niedrigeren Preis zu kommen, 
wird der Tarif bei uns sehr selten, in England jedoch sehr hăufig an
gewendet. Zahlreicher sind die Werke, die den Maximaltarif in der 
Weise vorsehen, daB nach einer bestimmten jăhrlichen Benutzungsdauer 
des Maximums der Preis sich sehr stark erniedrigt. VorbildIich fur der
artige Tarife ist die Preisberechnung der Oberschlesischen Elektricităts
werke geworden. 

69 O bers'Jhlesische Elektricitittswer ke. Dort werden die ersten 500 
Benutzungsstunden des Maximums mit 40~, jeder weitere Verbrauch mit 4 ~ 
pro Kilowattstunde berechnet. Der Tarif wird gleichmăl3ig fiir Licht und Kraft, 
verwendet. 

70 Trier erhebt wăhrend 750 Stunden 55 ~ und dann 5 ~ pro Kilowatt
stunde. 

71 Eine groBere Zahl von Abstufungen ist in dem Hochspannungstarif der 
Berliner Vororts - Elektricitătswerke vorgesehen. Unabhăngig vom Ver
wendungszweck betrăgt dort der Preis fiir die Kilowattstunde bei einer jăhrJichen 
Benutzungsdauer des Maximums von: 

2000 Stunden 10 ~ 
zwischen 2000 und 2250 9 " 

2250 2500 8,5 " 
2500 

" 
3000 

" 8 " .3000 3500 7,5 " 

" 
3500 

" 
4000 

" 7 " iiber 4000 6,5 
" 

Das Maximum wird nur in der Zeit vom 15. September bis 15. Mărz von 4 Uhr 
.nachmittags bis 7 Uhr gemessen. Der Berechnung wird der Durchschnitt der 
drei Hochstbelastungen zugrunde gelegt. 

Wie bereits erwăhnt, besteht der Hauptvorzug der Abstufung nach 
der Zeitdauer des Verbrauches in der MogIichkeit, die Verkaufspreise 
den Selbstkosten anzupassen bzw. denjenigen Verbrauchern, die durch 
Ausnutzung ihrer Anlage die Selbstkosten gunstig beeinflussen, Vorteile 
zu gewăhren. Dieser letzteren Absicht entspricht mehr die Anwendung 
einer groBeren Anzahl von Stufen mit alImăhIicher Erniedrigung, der 
ersteren die Einfuhrung einer einzigen Stufe mit einmaliger groBer Preis
ermăBigung; der Abnehmer solI hierbei zunăchst die auf ihn entfalIenden 
festen Kosten entrichten, worauf dann ein wesentlich verringerter Preia 
zur Anrechnung gebracht wird, der unter Umstănden bis nahe an die 
verănderIichen Ausgaben herabgesetzt wird (8. Beispiele 69 u. 70). Alle 



Die. Abstufung nach der Zeitdauer des Gebrauches. 231 

diese Absichten werden nur angenăhert erreicht; einmal kann der 
Grundpreis nie so' hoch angesetzt werden, daB die Abnehmer mit 
ganz geringer Benutzungsdauer den entsprechend hohen Preis be
zahlen. Die Abstufungen mussen daher unter allen Umstănden so be
messen sein; daB die hierdurch entstehenden Ausfălle von den Abnehmern 
mit hoherer Benutzungsdauer gedeckt werden; der Grundsatz der ge
rechten Preisstellung - vom Standpunkt des Elektrizitătserzeugers aus 
gesprochen - ist somit bereits durchbrochen. Weiter kommt hinzu, 
daB die Selbstkosten zum groBten Teil durch die Hochstbelastung dcr 
Betriebsmittel bedingt sind, wăhrend die Abstufung meist unter Zugrunde
legung des AnschluBwertes erfolgt. Will man sich also nicht aM gănz
lich unwirkliche Zahlen stutzen, so muB man das Verhăltnis des AnschluB
wertes zur Hochstbeanspruchung berucksichtigen; das ist wohl fur ganze 
Abnehmergruppen, nicht aber fur den einzelnen Abnehmer moglich. 
Aber selbst, wenn bei der Bemessung der einzelnen Zeitstufen das Durch
schnittsverhăltnis zwischen der Hochstbelastung und dem AnschluB
wert berucksichtigt werden kann, so ist immer noch nicht der Tatsache 
Rechnung getragen, daB die Hochstbeanspruchung des einzelnen Ab
nehmers durchaus nicht mit der Hochstbeanspruchung der Betriebsmittel 
iiberhaupt zusammenfăllt. Diese letztere Unvollkommenheit bleibt auch 
bestehen, wenn man zur Berechnung der Benutzungsstunden an Stelle 
des AnschluBwertes die Hochstbeanspruchung des einzelnen Abnehmers 
zugrunde legt (Maximaltarif). Man sucht zwar diesem Umstand dadurch 
Rechnung zu tragen, daB man die auf die Einheit der Hochstbelastung 
entfallende Summe im Verhăltnis: Hochstbelastung des Kraftwerkes 
zur Summe der einzelnen Hochstbelastungen, vermindert (s. S. 192), 
doch wird dadurch noch immer nicht die Moglichkeit beseitigt, daB z. B. 
ein Verbraucher, der uberhaupt nicht an der Hochstbelastung des Kraft
werkes teilnimmt, mit einem vieI zu hohen Betrag belastet wird. Man 
kann zwar auch diese Ungerechtigkeit einigermaBen beseitigen, wenn 
die Hochstbelastungsanzeiger nur zur Zeit der Hochstbelastung des 
Kraftwerkes eingeschaltet werden, wie dies in dem Tarif des Beispiels 71 . 
vorgesehen ist, allein es ist dann die Verwendung so umfangreicher 
und verwickelter MeBapparate notwendig, daB sich cleren EinfUhrung 
nur bei einem verhăltnismăBig kleinen Abnehmerkreis, z. B. bei GroB
abnehmern, rechtfertigen IăBt. 

Erfullen somit clerartige Abstufungen die Forclerung cler Anpassung 
cler Verkaufspreise an clie Selbstkosten nur in unvollkommener Weise, 
80 ist andererseits festzustellen, daB sie der Wertschătzung und Leistungs
făhigkeit des Verbrauchers durchaus nicht entsprechen. Es ist zu be
denken, daB der Abnehmer die elektrische Arbeit im allgemeinen genau 
so hoch z. B. in der sechsten Stunde des Gebrauches einschătzt wie in der 
ersten, d. h. das Licht hat fur ihn denselben Wert, ob er es 200 Stunden 
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im Jahre benutzt odeI' 300; wenn el' die Beleucp.tung 300 Stunden 
gebraucht, so sind gewichtige Grunde vorhanden, die ihn dazu veran
lassen. Es ist dagegen kein Grund vorhanden, da13 el' die Beleuchtung 
etwa in den letzten 100 Stunden des Jahres geringer einschătzen sollte 
als in den ersten 200. Eine auf die Zeitdauer qer Benutzung zugeschnit
tene Verteilung der.Selbstkosten stimmt also keineswegs mit der Wert
schătzung des Abnehmers uberein. Wenn mit derartigen Abstufungen 
trotzdem einige Erfolge erzielt worden sind, so liegt dies nicht in der 
Art der Abstufung selbst begrundet, sondern lediglich darin, da13 ein
zelnen, unter Umstănden zahlreichen Abnehmern ermoglicht worden ist, 
niedrige Durchschnittspreise zu erreichen, und zwar oft so niedrige, 
da13 sie im Vergleich zu anderen Energiekosten wesentlich unter der 
Wertschătzung der Verbraucher liegen. Das Werk begibt sich durch 
die allzu weitgehende Rucksichtnahme auf den Aufbau der Selbstkosten, 
wenn anders die Einheitspreise richtig bemessen sind, einer Moglichkeit, 
Gewinne zu erzielen, die ihm bei der AuBerachtlassung dieser Rucksicht 
auf die Zeitdauer von dem Verbraucher ohne weiteres zugestanden 
wurden. 

Dessenungeachtet kann kein Zweifel daran bestehen, daB die Be
nutzungsdauer fur den Erzenger von hochster Bedeutung ist und 
bei der PI'eisbemessung.weitgehend berucksichtigt werden mu13. Es ist 
daher fur ihn von groBeI' Wichtigkeit, uber die Zeitdauer der Benutzung 
und den Anteil der Abnehmer an der Hochstbelastung einwandfI'eie 
Aufschlusse zu erhalten. Ein einfaches Verfahren, dem die oben er
wăhnten Măngel bei der sonst ublichen Ermittlung der Benutzungs
stunden nicht anhaften, ist bereits fruher entwickelt (8. S. 182f). 

Wenn dann die Unkosten nach den auf diese Weise ermittelten Be
nutzungsstunden verteilt werden bzw. die Preise hiernach abgestuft 
werden, so ist wenigstens die Sicherheit vorhanden, daB die Belastung 
eine gerechte und den tatsăchlichen Verhăltnissen entsprechende ist. 
Es wird dabei zugleich den Eigenttimlichkeij;en der Erzeugung in groBen 
Zugen Rechnung getragen, ohne daB bei den Einzelpreisen eine so 
weitgehende Rucksicht auf die Zeitdauer und die Hochstbelastung jeder 
einzelnen Anlage genommen werden mu13, die der Wertschătzung des 
Verbrauchers nicht entspricht. Eine Abstufung der Preise nach der 
Zeitdauer der Benutzung solI daher nicht in der Weise erfolgen, daB die 
Einzelpreise nach der Benutzungsdauer jedes einzelnen abgestuft wer
den, auch nicht so, daB die erste Zeit der Benutzung mit sehr hohem, 
die weitere mit sehr niedrigem Anteil belegt wird, sondern zweckmăBiger
weise werden die Einheitspreise ganzer Abnehmergruppen in der Weise 
abgestuft, daB die d urchschni.ttliche Benutzungsdauer, die aus den 
Belastungslinien und nicht auf Grund des AnschluBwertes oder der 
Hochstbelastung zu ermitteln ist, in Rucksicht gezogen wird. 
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Eine Abstufung nach der Zeitdauer des Verbrauches liegt in gewissem 
Sinne auch vor, wenn die Preise je nach der Anzahl der Jahre er
măBigt werden, fur die sich die Abnehmer zum Strombezug verpflichten. 
Man geht hierbei mit Recht von der Erwăgung aus, daB der Ver
kăufer um so niedrigere Preise stellen kann, je gesicherter der Absatz 
auI Jahre hinaus ist; abgesehen davon, daB wohl in allen Sonderver
trăgen, clie die Elektrizitătswerke z. B. mit GroBabnehmern abschlieBen, 
im allgemeinen der Preis um so niedriger gestellt wird, je Iănger die Ver
tragsdauer ist, gibt es auch feste Tarife, in denen entsprechende Er
măBigungen vorgesehen sind. 

Beis piele: 
. 72 Glogau. Stromabnehmer, die sich auf 3, 4 oder 5 Jahre zu einer festen 
Stromabnahme verpflichten, erhalten auf die normalen Tarife fiir jedes Jahr der 
Verpflichtung 1 % Rabatt, aIso fiir 3 Jahre 3%, fur 4 Jahre 4%, fiir 5 und folgende 
Jahre 5% Rabatt. 

73 pforzhei m. Abnehmern, die sich auf mindestens 10 Jahre verpflichten, 
wird ein billigerer Lichtstrompreis zugesichert als den normalen Konsumenten. 

74 Dortmund. Jc nach der Hahe der Mindestgarantie und der Verpflich
tungsdauer werden besondere Preise eingerăumt. Die Verpflichtungsdauer ist noch 
nach der GraBe der Anlagen abgestuft. So z. B. ist die Einrăumung billigerer Preise 
bei Anlagen: 

bis 2,5KW) 
von 2,5" 5,0" l an die Bedingung 

" 5,0" 50,0" J einer Verpflichtung 
,,50,0 " 100,0 " 

gekniipft. 

auf 2 voIle Verwaltungsjahre 
,,3 " 
" 5 " 
,,10 " 

Auf clie Benutzungsdauer der Anlagen ist weiterhin eine besonders 
weitgehencle Rucksicht genommen in allen den Făllen, wo fUr voruber
gehenclen Verbrauch des Stromes bzw. fur Reserveanlagen oder Aus
hilfszwecke besondere Preise vorgesehen werden. 'Es ist naturIich, daB 
die Werke den Gebrauch des elektrischen Stromes nicht ohne weiteres 
in clas Belieben der Abnehmer stellen konnen, d. h. daB sie nicht kost
spielige Einrichtungen treffenkonnen und dann Gefahr laufen miissen, 
daB diese nur in ganz vereinzelten Făllen, unter Umstănden nur wenige 
Stunden innerhalb des Jahres benutzt werden; die Werke sehen deshalb 
meistens fur den AnschluB von Reserveanlagen, d. h. von Anlagen, clie 
gewohnlich nur in Notfăllen neben anderen Licht- und Kraftquellen 
benutzt werden, besondere Preise vor. 

Beispiel 75: 

pforzheim. Fiir nichtstăndige Abnehmer wird folgender Reserve-Kraft
stromtarif benutzt: 

Es werden berechnet bei einem Verbrauch von O bis 1000 Kwstd. 45 ~ pro 
Kilowattstunde; bei einem Verbrauch von mehr als 1000 Kwstd. die ersten 
5000 Kwstd. mit 40 ~ pro Kilowattstunde, die zweiten 5000 Kwstd. mit 35 ~ 
pro Kilowattstunde, die weiteren Kilowattstunden mit 30 ~ pro Kilowattstunde. 
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Vielfach werden bei Reservekraftanschliissen besondere Grund
gebiihren, je nach der Hohe der erforderlichen Aufwendungen, erhoben 
und auBerdem die Kilowattstunde mit normalen Preisen berechnet. In 
manchen Făllen werden dann die tatsăchlich verbrauchten Kilowatt
stunden auf die Grundgebiihr in Anrechnung gebracht. 

'1. Die Abstufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs. 
Die Abstufung der Verkaufspreise nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs 

griindet sich auf die Wahrnehmung, daB die hochste Beanspruchung der 
Betriebsmittel, wie schon aus der Belastungskurve (Abb. 18) hervor
geht, mit groBer RegelmăBigkeit zu bestimmten Stunden eintritt. Dem
zufolge belastet man alle diejenigen Verbraucher, die zur Zeit der 
Hochstbeanspruchung elektrische Arbeit benotigen, mit einem hoheren 
Anteil der Kosten als diejenigen, die auBerhalb dieser Zeit ihre Anlage 
benutzen; man unterscheidet also Stunden hoher und Stunden schwa
cher Beanspruchung, die nach den bei uns herrschenden Verhăltnissen 
einerseits ungefăhr mit den Morgenstunden von 6-8 Uhr und den 
Abendstunden von ca. 4-9 Uhr im Winter und andererseits mit den 
iibrigen Tages- und Nachtstunden zusammenfallen. Mittelst eines geeig
neten Apparates (Umschaltuhr, Doppeltarifzăhler) wird der Verbrauch 
in den verschiedenen Zei ten getrennt gemessen und die Abstufung der 
Preise so vorgesehen, daB der Hauptteil der Selbstkosten auf die Ab
nehmer zur Zeit df'r Hochstbelastung, auf den iibrigen Verbrauch auBer
halb der Hauptbelastungsstunden dagegen niedrigere Kosten, hăufig 

wenig mehr als die reinen Betriebskosten, verrechnet werden. 
Die Abstufung erfolgt aber nicht bloB nach der Tageszeit. Da bei 

unseren Verhăltnissen die Hauptbelastung in den Wintermonaten, die 
schwăchere Belastung in den Sommermonaten stattfindet, kann auch 
eine Abstufung in der Weise vorgenommen werden, daB man die Praise 
wăhrend der ganzen hoher belasteten J ahreszeit erhoht und in den 
Monaten geringer Belastung erniedrigt. Diese letztere Abstufung wird 
bei Pauschal- und Gebiihrentarifen angewendet, da sich bei diesen eine 
Abstufung nach den Tagesstunden nicht bewerkstelligen IăBt. Bei Pau
schaltarifen wird manchmal die Verteilung der Kosten ungefăhr im Ver
hăltnis zu der Beleuchtungsdauer der einzelnen Monate durchgefiihrt. 
Es handelt sich hierbei weniger um eine Abstufung nach der Zeit des 
Verbrauches als mehr oder weniger nur um eine rechnerische MaBregel, 
die den Zweck hat, die Ausgaben des Abnehmers mit dem tatsăchlichen 
Lichtverbrauch m Dbereinstimmung zu bringen. 

B~is piele: 
Pauschaltarif. 

76 lnterlakcn. Strompreis fur die 32kerzige Metallfadenlampe im Sommer 
11 Fr., im Winter 5 Fr. (AuBerdem enthÎilt der Tarif von lnterlaken noch eine 
groBe Anzahl Preise fur verschiedene Klassen und Lampen.) 
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Es ist bei diesem Beispiel bemerkenswert, daB der h6here Preis nicht im Winter, 
sondern im Sommer verrechnet wird, was darauf zuriickzufiihren ist, daB Inter
laken als Kurort seinen Hauptverbrauch im Sommer hat. 

Gebiihrentarif. 
77 Hannover. Fiir den ersten Lichtstromkreis von 0,5 Kw. wird eine feste 

Gebiihr von 1,25 Jf. in den Monaten des Sommerhalbjahres und 2,50 "" in den 
Monaten des Winterhalbjahres erhoben; fUr jede weiteren 0,5 Kw. des Licht
anschluBwertes erh6ht sich die feste Gebiihr im Sommerhalbjahr um 0,75 ,,", 
im Winterhalbjahr um je 1,50 "" monatlich. AuBerdem sind fiir den tatsachlichen 
Stromverbrauch 20 ~ pro Kilowattstunde zu entrichten. 

Der Zăhlertarif mit Abstufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauches, 
gewohnlich "Doppeltarif" genannt, ist namentlich in Deutschland ver
breitet und wird in zahlreichen Werken meist neben anderen Tarifen 
angewendet (s .. Eswein L. 285). 

Bei folgerichtiger Durchfiihrung der Grundsătze, die zur Anwendung 
des "Doppeltarifes" gefiihrt hat, ist es naheliegend, einen Unterschied 
fiir die Verwendungsart des Stromes nicht mehr zu machen, da durch 
die Unterscheidung nach der Zeit des Verbrauches annăhernd erreicht 
wird, daB auf die Stunden hoherer Belastung, das sind die der Beleuch
tung, hohere Preise und auf die der schwăcheren Inanspruchnahme der 
Betriebsmittel, d. h. auf die Stunden des Kraftverbrauches, niedrigere 
Preise entfallen. . 

Beispiele: 
78 Trier. Die elektrische Energie wird fiir alle Verwendungszwecke, je nach 

der Benutzungszeit, zu zwei verschiedenen Preisen abgegeben: 

a) gew6hnlicher Preis die Kilowattstunde zu 45 ~, 
b) ermaBigter Preis die Kilowattstunde zu 20~. 
Der gew6hnliche Preis gilt fiir den Strombezug wahrend der folgenden Stunden: 

im Januar. von 41/ 2 bis 9 Dhr nachm. 
Februar " 51/ 2 " 9 
Marz 

" 61/ 2 " 9 

" 
April 

" 71/ 2 " 9 
Mai 

" 8 " 9 

" 
August " 8 " 9 

" 
September " 61/ 2 " 9 

" 
Oktober " 51/ 2 " 

9 

" 
November " 41/ 2 " 9 

" 
Dezember " 4 " 9 

" " 
Fiir den Stromverbrauch zu allen iibrigen Tages- und Nachtstunden wird der 

ermaBigte Preis berechnet. 

Abweichend von dieser einheitlichen Preisstellung werden hăufig 
auch bei Verwendung des Doppeltarifes die Preise fiir Licht und Kraft 
gesondert abgestuft. 

79 Gloga u. Preise innerhalb der Sperrzeit: fiir Licht 50 ~, fiiI' Kraft 20 ~; 
auBerhalb der Sperrzeit: fiir Licht 30~, fiir Kraft 16~. 
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Die Zeiten hoherer Belastung (Sperrstunden) werden gewohnlich in 
elen einzelnen Monaten vers ehi eden angesetzt, doch kommt auch eine 
einheitliche Sperrzeit nul' fur die Wintermonate vor. Auch die Aus
dehnung der S perrstunden ist je nach den ortlichen Verhăltni8sen eine 
durchaus verschiedene; manche Werke dehnen sie bis 10 Dhr abenc1s, 
andere wieder nur bis Fabrikschlu13, z. B. 6 Dhr abenels, aus. 

Zahlreiche Unternehmer beschrănken den Doppeltarif auf bestimmte 
Verwendungszwecke und sehen ihn nul' fur Licht oder nul' fUr Kraft vor. 

Beispiele: 
80 Am perwer ke. Mittels Doppeltarifzăhler wird elektrisehe Energie nul' 

fUr Kraftzweeke abgegeben. Der Preis betrăgt pro Kilowattstunde auBerhalb der 
Sperrzeit 15,0, innerhalb der Sperrzeit 30,0 pro Kilowattstunde. Die Sperrzeit 
erstreekt sieh auf die Zeit vom 1. 10. bis 31. 3. von 4-8 Uhr abends. 

81 Munchen. Der Preis wăhrend der Liehtbenutzungszeit betrăgt 50,S! 
pro Kilowattstunde, auBerhalb der Liehtbenutzungszeit 15 ,0 pro Kilowattstunde. 
Als Liehtbenutzungszeit gilt die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. 
Der Munehener Doppeltarif ist auBerdem auf Wohnungen besehrănkt. 

82 Andere Werke, wie z. B.' die Hamburgisehen Elektrizitătswerke, 
knupfen die Anwendung des Doppeltarifs an einen bestimmten MindEstverbraueh 
bzw. an eine bestimmte Garantie. 

Die Preissătze fur die Sperrzeit sind bei richtiger Preisstellung hoher 
als beim Einheitstarif, weil sonst der einheitliche Tarif uberhaupt uber
flussig wăre und nul' dort angewendet wurde, wo die erhohte Gebiihr 
fiiI' die Zăhlermiete des Doppeltarifzăhlers in Frage kommt. 

Die Preise au13erhalb der Sperrzeit entsprechen hăufig den niedrigeren 
Preisen bei Anwendung des Benutzungsstundentarifes mit einer einzigen 
Stufe; ihre Hohe ist bei den einzelnen Werken sehr verschieden. Der 
Tarif kann jedoch seinen Zweck nul' erfullen, wenn der Unterschied zwi
schen den Prei.sen innerhalb und au13erhalb der Sperrzeit mindestens 
40-50% des hohen Preises betrăgt. 

Bei der Dnterscheidung nach der Jahreszeit ist die Preisabstufung 
gewohnlich eine weniger betrăchtliche. Es werden im allgemeinen nul' 
zwei Stufen, Sommer und Winter, vorgesehen, und zwar findet man 
meist die Herabsetzung der Preise im Sommer, hiel' und da, hauptsăch
lich in Badeplătzen, z. B. Kissingen, Harzburg usw., auch die Erhohung 
der Preise im Sommer. Auch die Verbindung beider Abstufungen nach 
Jahres- und Tageszeiten wird angewendet. 

Beispiel: 

83' Danzig. Die Liehtpreise betragen im Sommer wăhrend der Sperrzeit 
40,0, auBerhalb der Sperrzeit 35,0, im Winter 45,0 bzw. 35,0 pro Kilowatt
stunde. Fur die ubrigen Zweeke ist der Doppeltarif noeh fiir die Wintermonate 
vorgesehen mit Preisen von 45 und 20,0. 

Mit den niedrigeren Preisen wăhrend der Zei ten geringer Beanspru
chung der Betriebsmittel sucht man vornehmlich den Verbrauch an 
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elektrischer Arbeit wăhrend dieser Zeit zu erhohen; durch den hoheren 
Preis dagegen sollen namentlich die Kraftverbraucher verarilaBt werden, 
in der Zeit der Hochstbelastung des Werkes, in der sie zur Erhohung 
der festen Kosten wesentlich beitragen wiirden, die Betriebsmittel nicht 
oder nur in geringem MaBe zu beanspruchen. Es ist nun zu erwăgen, ob 
tatsăchlich der Verbrauch zu den Zeiten der geringeren Ausnutzung, 
also w~hrend der Tages- und spăten Nachtzeit und wăhrend der 80m
merzeit, durch billigere Preise gefordert werden kann, bzw. ob die Er
măBigung der Gebiihren einem wirklichen Bediirfnis, d. h. der Wert-
schătzung des Verbrauchers, entspricht. . 

Nach den Ausfiihrungen im ersten Teil (8. llf) ist der Verbrauch an 
Licht durch das Lichtbediirfnis bestimmt, das sich aber, mit wenigen 
Ausnahmen, allf die Abend- und Nachtstunden beschrănkt. Im allge
meinen kann daher eine Verbilligung der Preise den Verbrauch am Tage 
nicht heben, denn ein Bediirfnis ist nicht vorhanden. In den Răumen 
aber, wo Beleuchtung auch am Tage notig ist, wird dieselbe im groBen 
uud ganzen genau der Wertschătzung begegnen, die sie auch am Abend 
findet. Nun ist freilich damit zu rechnen, daB andere kiinstliche Licht
quellen den Grad der Wertschătzung herabsetzen, sofem sie billigere 
Preise bieten; das wird aber dann in den meisten Făllen auch am Abend 
cler Fall sein, wenn auch nicht auBer acht gelassen w~rden kann, daB dann 
noch andere Gesichtspunkte hinzutreten, die am Tage nicht beachtet 
werden. Die Herabsetzung der Preise am Tage hat also nur dann einen 
.zweck, wenn damit billigerer Wettbewerb aus dem Felde geschlagen 
werden kann. Nun hat man aber in den allermeisten Făllen bei dieser 
Abstufung nicht den Verbrauch von Licht im Auge, sondem den Kraft
verbrauch. Man hălt es vom 8tandpunkt des Erzeugers aus fiir ungerecht
fertigt, den Preis fiir den Strom deshalb zu ermăl3igen, weil er zur Kraft
erzeugung "dient; man will vielmehr diese ErmăBigung nur so lange ge
wăhren als der Verbrauch zur Zeit der Tageshelle stattfindet. Aus wel
chem Grunde der Kraftpreis verbilligt wird, ist fiir den Abnehmer gleich
giiltig; auf alle Fălle aber wird er die Erhohung des Kraftstrompreises 
in den Abendstunden als eine ăuBerst driickende Last empfinden und 
es gibt viele Betriebe, denen es ohne groBe Schădigung nicht moglich 
sein wird, ihren Kraftbedarf in den Abendstunden einzuschrănken. Es 
wird ihnenalso gewissermaBen eine doppelte Lichtsteuer auferlegt. DaB 
clies nicht zur Erhohung des Verbrauches beitragen kann, ist naheliegend. 
Eine Ausnahme bilden das Nahrungsmittelgewerbe und kleine landwirt
schaftliche Betriebe. 

Etwas anders liegen die Verhăltnisse, wenn der Tarif fiir die spăte 
Nachtbeleuchtung niedrigere Preise vorsieht. Hier ist das Bediirfnis 
nach Beleuchtung im allgemeinen vorhanden, wie z. B. bei 8traBen-, 
Treppen- und Werbebeleuchtung; femer gibt es verschiedene Indu-
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strien, die einen Teil ihres Verbrauches in die Stunden auBerhalb der 
Hauptbeleuchtungszeit verlegen konnen. Hier sind Preisvergunstigun
gen am Platze, die geeignet sind, den Verbrauch zu erhohen, somit dem 
Untemehmer zu dienen und andererseits der Wertschătzung des Ver
brauchers entsprechen. 

Von ăhnlichen Gesichtspunkten aus sind die Unterschiede zwischen 
Sommer- und Winterpreise zu beurteilen. Auch hier kann das Beuurfnis 
durch niedrigere Preise im allgemeinen nicht gesteigert werden, sofem 
nicht noch andere als Beleuchtungszwecke in Frage kommen; vielmehr 
wird eine ErmăBigung der Preise nur fur die Sommerzeit eher eine Ver
minderung der Einnahmen im Gefolge haben. Eine Ausnahme liegt dann 
vor, wenn Lampen ausschlieBlich im Sommer gebraucht werden, also 
z. B. in Gărten, Ausflugsorten usw., sofem es sich hierbei nicht um reine 
Luxusbeleuchtung handelt, die eine ErmăBigung nicht verdient. Der
artige Fălle sind aber so selten, daB eine besondere Abstufung im Tarif 
nur eine Verwick1ung bedeutet. Dagegen vollstăndig berechtigt, und 
durchaus auf wirtschaftlichen Grundsătzen fuBend, ist die Erhohung der 
Lichtpreise im Sommer in Badeplătzen; hier findet in der Tat eine 
hohere Bewertung der Beleuchtung statt und somit sind hohere Preise 
am Platze. 

Es ist zu verwundem, daB man zur Klarstellung dieser Fragen nicht 
die Verhăltnisse anderer, ăhnlicher Gebiete zum Vergleich herangezogen 
hat. So sind z. B. bei den Eisenbahnen und bei der Post die haupt
săchlichsten Ausgaben ebenfalls durch die groBtmogliche Beanspru
chung bestimmt. Auch hier tritt die groBte Belastung nur kurze Zeit 
im Jahre auf, bei den Bahnen in der Sommerzeit, bei der Post um dic 
Weihnachtszeit; und, obwohl doch hier mehr Grunde vorlăgen, zu dieser 
Zeit hohere Befarderungspreise zu verlangen, hat man es nicht ver
sucht, derartige Erschwerungen eintreten zu lassen. 

Nach diesen Erwăgungen bedarf es bei der Anwendung des Doppel
tarifes einer sehr genauen Untersuchung der Verhăltnisse, da eine ober
flăchliche und schematische Anwendung dieser Abstufung zu Erfolgen 
nicht fuhren kann. DaB mancherorts mit der Einfuhrung des Doppel
tarifes eine Verbesserung der Ergebnisse und eine Erhahung des Ver
brauches stattgefunden hat, ist kein Beweis fUr die ZweckmăBigkeit 
dieser Abstufung; gewohnlich hat dann lediglich die damit verbundene r 

nicht unbetrăchtliche ErmăBigung eil)-en vorubergehenden Erfolg ge
zeitigt. Die aUgemeine Anwendung des Doppeltarifes ist nur dort am 
Platze, wo unter allen Umstănden eine Verminderung der Belastung zur 
Zeit der hochsten Inanspruchnahme der Betriebsmittel eintreten soU, 
wo also Erweiterungen vermieden werden mussen, oder wo Erweiterun
gen mit Verlust verbunden wăren. Auch ist der Doppeltarif bei manchen 
Abnehmergruppen am Platze, die bei hohem AnschluBwert, aber geringer 
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Ausnutzung, ohne Schadigung in der Lage sind, ihr Kraftbediirfnis am 
Tage zu decken, wahrend sie andererseits bei freier Wahl der Betriebs
zeit eine unzulassige Erhăhung der Betriebsmittel herbeifiihren wiirden; 
das kann z. B:' an einzelnen Orten mit starker Verbreitung des Nahrungs
mittelgewerbes (Backereien, Fleischereien), auch in der Landwirtschaft, 
der FalI sein. Die alIgemeine Einfiihrung des Doppeltarifes aber, nament
lich mit Zwang, ist eine wirtschaftlich verfehlte MaBnahme. 

Folgt man den Erwagungen, die der Abstufung nach dem Zeitpunkt 
des Verbrauches zugrunde liegen, so gelangt man zu dem Ergebnis, daB 
eine Abstufung nur nach den Zeiten hoher und den Zeiten niedriger 
Belastung keineswegs dem wirklichen Verlauf der Selbstkosten geniigend 
Rechnung tragt. Von diesem Gesichtspunkt ist es vielmehr erforderlich, 
je nach der Hăhe der Belastung noch weitere Preisabstufungen einzu
fuhren. Zur Bestimmung KiY 
der Hăhe der Abstufungen 
ist folgendes Verfahren vor
geschlagen worden (L au
riol, L 291; Schwabach, 
L 277): 

Man ordnet die c tag
lichen Belastungskurven 
(Abb. 18) nach der Hăhe 
ihrer Ordinaten und erhaIt 
130 fur jede Belastungskurve 
eine Linie von hyperbelarti
gem Charakter. Hierin be
deuten also die Ordinaten 
Kilowatt und die Abszissen 
diejenige Gesamtzahl von 

Abb.19. 
Jahresverbrauchslinie. 

Stumlf?17 

Stunden, wahrend welcher die betreffende Kilowattzahl im Laufe eines 
Tages benutzt wurde. Addiert man samtliche Tageskurven nach der 
Stundenzahl, so ergibt sich eine ganz ahnliche Kurve (Abb. 19 s. auch 
Abb.13), die in ihrer FIăche den gesamten Energiebedarf eines Jahres dar
stelIt; es mussen nun die Selbstkosten uber diese ganze Flache gleichmaBig 
verteilt werden und nicht, wie es bis jetzt meist geschieht, nur auf den 
vorderen, in der Zeichnung eng schraffierten Streifen. Man teilt nun die 
grăBte Ordinate, die der hăchsten Beanspruchung entspricht, in eine 
Anzahl, z. B. 10; gleicher Teile und hat dann gewissermaBen 10 kleine 
Anlagen mit verschiedenen Benutzungszeiten (Abb.20). Die mittlere 
Ab13zisse jedes dieser 10 Abschnitte gibt die durchschnittliche Dauer des 
Gebrauches an. Auf das Produkt: Zehntel der Maximalordinate mal 
mittlerer Abszisse ist nun je ein gleicher Anteil (K I ) der Selbstkosten 
zu verteilen. Bezeichnet l die Ordinate jeder Abteilung in KW, t die 
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mittlere AbszÎsse in Stunden, so sind demnach fur jeden TeiI die Kosten 
pro Kilowattstunde 

K' 
k' = l. t' , 

folglich sind fur eine Belastung, die der GraBe von n Anteilen entspricht, 
die Gesamtkosten 

k k ' k' k' k' K(1 1 1)' n = 1 + 2 + 3 + ..... n = - -- + + ..... - . 
l ti t2 tn 

Um bei dieser Verteilung auch der Tatsache Rechnung zu tragen, 
daB die Kosten pro Kilowatt mit der GraBe der Zentrale abnehmen, 
durfen die Selbstkosten jedes Zehntels nicht gleichmăBig angenommen 

KW werden, sondern mussen mit der Hahe der Ordi
nate kleiner werden. 
I j' In der Tat stutzt sich diese Verteilung nicht mehr 

l auf den Zeitpunkt des Gebrauches, sondern richtet 
sich lediglich nach der Belastung der Zentrale und 
nach der Lănge der Zeit, wăhrend welcher die Be
lastung andauert. Indem man nun aber die fur jede 
einzelne Ordinate berechneten Kosten (kn ) in die 
tăglichen Belastungskurven ubertrăgt, findet man 
die jedem Zeitpunkt entsprechenden Selbstkosten. 
Demnach kann man gewissermaBen einen Stunden
plan bzw. Kalender fiir die Verteilung der Selbst-

Abb. 20. UnterteiIung der Jahresverbraueh~linie 
naeh Benutzungsstunden. 

Nachtzeit, ferner nach den Jahreszeiten, ja 
Tagesstunden. 

kosten und die Abstu-
fung der Verkaufspreise 
aufstellen. Es ergeben 
sich so von selbst Abstu
fungen der Selbstkosten 
nach Abend-, Tag- und 

sogar nach den einzelnen 

Solche Tarife sind schon angewendet worden; notwendig ist hierbei 
der Gebrauch eines besonderen Staffel-Zeitzăhlers (s. Baumann L 281). 

Beiş pieI: 
84 La usa n n e. AIs Beispiel sei die Preisbercchnung der Stadt Lausanne 

angefiihrt, wo sich die Preise unmitteIbar nach cinem Stundenplan verăndern: 
Januar - Februar - Novcmber - Dezember: 

Von J\>litternacht bis 1 Uhr morgens 27,5 Cts. pro Kwstd. 
1~2~~~ W 
2"6,, 5 
6 " 9 2~5 
9 Uhr morgens bis Mittag. 10 

" J\>littag bis 2 Uhr nachmittags . 5 " 
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Von 2 bis 4 Uhr nachmittags . 10 Cts. pro Kwstd. 
4 " 

5 
" " 27,5 

" 5 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends. 50 
" 9 

" 
abends bis Mitternacht 27,5 

" " 
Mai - Juni - Juli - August: 

Von Mitternacht bis 1 Uhr morgens 27,5 
" " 1 bis 2 Uhr morgens 10 

2 
" 

8 5 
8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends 10 

" 7 
" 

abends bis 8 Uhr abends 27,5 
8 " abends bis Mitternacht 50 

Mărz - Apri! - September - Oktober: 
Von Mitternacht bis 1 Uhr morgens 27,5 

1 bis 2 Uhr morgens 10 
" 2 

" 6 " " 5 
" " 6 Uhr morgens bis Mittag. 10 
" Mittag bis 2 Uhr nachmittags . 5 

2 bis 5 Uhr nachmittags 10 
" 5 

" 6 
" 

27,5 
6 " 

10 
" abends 50 

" 10 Uhr abends bis Mitternacht. 27,5 
Diese Einteilung kann jederzeit geăndert werden. 

Eine solche Abstufung berucksichtigt zwar in sehr eingehender Weise 
die Erzeugungsverhăltnisse, IăBt aber die Umstănde des Verbrauches 
vollstăndig auBer acht. Man kommt hierbei zu dem merkwurdigen Er
gebnis, daB ein Verbraucher denselben Gegenstand, dem el' .zu verschie
denen Zeiten genau die gleiche Wertschătzung entgegenbringt, mehr
mals am Tage mit verschiedenen Preisen bezahlen muB. Eine solche 
Methode muE daher mehr als eine Tarifspielerei denn als eine ernsthafte 
wirtschaftliche Preisstellung bezeichnet werden. 

8. G1eichzeitige Anwendung mehrerer Abstufungen. 
Die Erfahrung, daB die Tarifsysteme mit den verschiedenen erwăhn

ten Abstufungen vielfach den Anspruchen der Verkăufer und auch der 
Verbraucher nicht genugten, gab hăufig Veranlassung, neben einer be
stehenden Abstufung noch weitere hinzuzufUgen. Schon den bisher 
besprochenen Tarifen liegt meistenteils eine doppelte Abstufung, und 
zwar zunăchst einmal nach dem Verwendungszweck der elektrischen 
Arbeit und dann nach irgendeinem der besprochenen Umstănde zugrunde. 
Weiterhin ist oft in der Erkenntnis, daB bei der Abstufung nach der 
Gr6Be des AnschluBwertes oder nach der H6he des Verbrauches die 
Rucksicht auf die Selbstkosten nicht genugend gewahrt ist, die Ab
stufung nach der Zeitdauer oder dem Zeitpunkt der Benutzung hinzu
gefugt worden, und andererseits hat man, um neben dem Aufbau der 
Selbstkosten auch anderen wirtschaftlichen Erwăgungen Raum zu geben, 
neben der Abstufung nach der Zeitdauer und dem Zeitpunkt des Ver-

Siegel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl. 16 
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brauches weitere Abstufungen angewendet. Auch ist hâufig irgend
einer bestehenden Abstufung eine zweite hinzugefiigt worden, lediglich, 
um dem Drăngen der Verbraucher nach Verbilligung nachzugeben. 

Beispiele: 
Abstufung nach AnschluBwert und Zeitdauer der Benutzung. 

PauschaItarif. 
85 Die Oberbayerische Uberlandzentrale, Munchen, verwendet 

einen Pauschaltarif mit Benutzungsdauerklassen, stuft jedoch die Preise nochmals 
nach der GraBe des GesamtanschluBwertes ab. So kostet z. B. dort eine Lampe 
von 30 Watt: 

bei einem AnschluB- der Tarifklasse 1 
wert von (kurze Brenndauer) 

der Tarifklasse 2 
(mittlere Brenndauer) 

100- 500 Watt 
500-1000 
liber 1000 

5,40 j(, 

4,50 " 
3,60 " 

Zăhlertarif. 

10,80 j(, 

9,- " 
7,20 " usw. 

86 Kaisersla uter n. Preis flir Licht und Kraft 40 ~, liber 300 Benutzungs
stunden des AnschluBwertes 1O~. Bei Anlagen liber 10 Kw. AnschluBwert tritt 
der Preis von 10 ~ schon nach 200 Benutzungsstunden ein. 

Abstufung nach AnschluBwert und Zeitpunkt der Benutzung. 
Hannover siehe Beispiel 77. 

Abstufung nach GraBe und Zeitdauer des Verbrauchs. 
87 Soest. Jedc Kilowattstunde fUr Kraftzwecke kostet 17~. Auf den 

entnommenen Kraftstrom werden folgende Rabatte gewăhrt: 
a) Stundenrabatt bei Benutzung jedes angeschlossenen Watts innerhalb 

des Jahres: 
liber 

" 

800 Stunden 
1000 
1200 
1400 
1700 
2000 
2300 
2600 
3000 

4% 
6" 
8" 

10 " 
12 " 
14 " 
16 " 
18 " 
20 " 

Nach Abzug des Stundenrabatts von dcm gezahlten Jahresbetrage wird auf 
die sich erge bendc Restsumme: 

b) ein Geldrabatt gewăhrt, und zwar bei 

liber 300 JG . 
400 " 
500 " 
600 " 
800 " 

1000 " 
1300 " 
1600 " 

" 2000" 
" 3000" 

4000 

einer jăhrlichen Summe 

4 % 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
13 
15 

" 17,5 " 
20 

v'on: 
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Abstufung nach GroBe und Zeitpullkt des Verbrauchs. 
88 Mainz. Bei Feststellung des Verbrauchs nach Doppeltarifmessern betrăgt 

der Preis: 
a) bei Bezug des Stromes in den Abendstunden-im ~Monat 

Januar von 41/ 2-10 Uhr 
Februar " 51/ 2 -10 
Mărz. . 61/ 2-10 
April " 71/ 2-10 
August. " 73/ 4-10 
September " 61/ 2-10 
Oktober . 5 -10 
November " 41/ 2-10 
Dezember " 41/i-1O " 

fur die ersten 1500 Kwstd. in einem Rechnungsjahr 45 ~ pro Kwstd. 
năchsten 2000 40 " 

2000 35" " 
4000 30" " 

" den weiteren Verbrauch 25 ,. " 
b) bei Bezug des Stromes aul.lerhalb der unter a) genannten Abendzeiten 

fiir die ersten 5000 Kwstd. in einem Rechnungsjahr 20~ pro Kwstd 
năchsten 7500 18 " 

10000 16 " " 10000 " 15 
10000 14 " 
10000 

" 13 " 
den Mehrverbrauch 12 " 

Abstufung nach Zeitpunkt und Zeitdauer. 
89 Koburg. CUberhndzentrale.) Doppeltarif: lnnerhalb der Sperrzeit 40~ 

bis 200 Benutzungsstunden, bis herab zu 25 ~ bei uber 1000 Benutzungsstnnden; 
auBerhalb der Sperrzeit 20 ~ bis 200 Benutzungsstunden, bis herab zu 5 ~ bei 
uber 1000 Benutzungsstunden. 

Abstufung nach Grol.le, Zeitdauer und Zeitpunkt des Verbrauchs. 
90 Nurnberg. Die Stromgebuhren betragen: 
a) wăhrend der Sperrzeit fur jede Kilowattstunde 40~, 
b) auBerhalb der Sperrzeit fiir die ersten 100 Ausnutzungsstunden im Monat 

fiir jede Kilowattstunde 12 ~, fiir die folgenden 100 Ausnutzungsstunden im Monat 
fiir jede Kilowattstunde 10 ~; fiir alle weiteren in einem Monat bezogenen Kilo
wattstunden ie 5~. 

Auf den monatlichen Gesamtgcbiihrenbetrag wird noch ein VerbrauchsnachlaB 
gewăhrt, welcher betrăgt: 

bei einem Monatsverbrauch 

" 

von 200-400 K watd. 
" 400-600 
" 600-800 

2% 
3" 
4" 

nnd so fort fiir je weitere angefangene 200 Kilowattstunden je 1 % mehr bis zum 
Hochstbetrage von 30%. 

91 D uis b urg. Anch die Stadt Duisburg staffelt den Kraftpreis sowohl nach 
der Hohe des Verbranchs als auch nach der Zahl der Benutzungsstunden; aufier
dem erhalten diejenigen Verbraucher, welche ihre elektrische Energie wăhrend 
der '1'ageszeit beziehen, einen Rabatt von 15%. 

16* 
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Es ist nicht zu verkennen, daB manche solcher Verbindungen gewisse 
Vorteile mit sich bringen, so z. B. die Verbindung eines Geldrabattes 
mit einer Abstufung auf die Benutzungsdauer. Es werden damit einmal 
die Verbraucher, die die Selbstkosten des Werkes herabdrucken helfen, 
bevorzugt, dann aber auch den groBeren Verbrauchern berechtigte Vor
teile gewahrt. Viele dieser Verbindungen bedeuten jedoch lediglich eine 
nutzlose Verwicklung, abgesehen davon, daB sie das Abrechnungswesen 
ganz erheblich erschweren. So z. B. ist der Sinn einer Abstufung nach 
Zeitaauer und Zeitpunkt nicht einzusehen, da hierbei die Abnehmer mit 
langer Benutzungsdauer auBerhalb der Sperrzeit doppelt bevorzugt 
werden. Da solche Tarife keinesfalls den Verbrauchern gelaufig werden 
und da sich .ferner in den meisten Fallen herausstellt, daB eine der Ab
stufungen nur ganz wenigen Verbrauchern zugute kommt, so ist es im 
allgemeinen vorteilhafter, hiervon abzusehen und die Abstufung nach 
einem einzigen gesunden Grundsatz durchzufuhren, oder uberhaupt 
verschiedene Tarife einzufUhren. 

9. Abstulung nach besonderen technischen und wirtschaftlichen Umstănden 
des Verbrauchs. 

Die bisher besprochenen Abstufungen berucksichtigen lediglich die 
Einwirkung des Verbrauchs auf die Erzeugung und sind im allgemeinen 
gleichmaBig bei allen Verbrauchern von Bedeutung. Es ist naheliegend, 
bei denjenigen Abnehmern, bei denen noch besondere Umstande die Er
zeugungskosten beeinflussen, auch diese bei der Preisstellung zum Aus
druck zu bringen. So ist es z. B. vom Standpunkt der Erzeugung aus nicht 
gleichgultig, ob der Verbraucher in nachster Nahe des Kraftwerkes oder 
weit entfernt von demselben angeschlossen ist; wenn es auch nicht an
gangig ist, hiernach allgemein die Preise abzustufen, so kann doch in 
besonderen Fallen auf diesen Umstand Rucksicht genommen werden, 
namentlich dann, wenn z. B. von einer Stadt aus weiter entfernte 
kleinere Ortschaften oder Guter versorgt werden. Man hat in solchen 
Fallen bestimmt, daB die auBerhalb der Stadt wohnenden Verbraucher 
hohere Preise zu zahlen haben als innerhalb der Stadt. Es ist weiterhin 
fUr die Rohe der Selbstkosten von Bedeutung, ob bei Dreh- und Wechsel
stromanlagen die Messung der elektrischen Arbeit auf der Hoch
spannungsseite der Transformatoren oder mit der normalen Verbrauchs
spannung erfolgt. rm letzteren Falle hat das Werk alle Kosten der 
Umwandlung zu tragen, und es ist naturlich, daB dann die Preise hoher 
Bind bzw. daB das Werk in der Lage ist, die Preise zu ermaBigen, wenn 
die elektrische Arbeit auf der Rochspannungsseite der Transformatoren 
gemessen wird. 
Beispiele: 

92 Mainz gewăhrt auf die Verwendung hochgespannten Stromes gegeniiber 
dem niedergespannten einen Rabatt von 20%. 
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93 In Hamburg wird bei der Lieferung von Hochspannungsstrom der Kilo· 
wattstundenpreis beim Gebiihrentarif von 5 auf 4 ~ ermaBigt. 

Ferner werden die Preise dort, wo mehrere Stromsysteme, z. B. Gleich
und Wechselstrom, vorhanden sind, verschieden bemessen, je nach den 
h6heren oder niedrigeren Erzeugungskosten der beiden Stromarten. 

In einigen Gleichstromwerken sind weiterhin, namentlich bei Bahn
betrieb, verschiedene Spannungen vorhanden, und es ist dort manch
mal die Einrichtung getroffen, daB Kraftkonsumenten direkt von der 
Bahnoberleitung aus gespeist werden konnen. Die Preise sind dann 
gewohnlich niedriger als bei Verwendung der norrilalen Verteilungsspan
nung, weil die Kosten fUr ein besonderes Verteilungsnetz in Wegfall 
kommen. 

SchlieBlich ist auch schon ein Unterschied gemacht worden, ob der 
Strom aus einem oberirdisch oder unterirdisch verlegten Verteilungs
netz entnommen wird. 
Beispiel: 94 

Die Berliner Elektricităts-Werke erheben in den Vororten bei An
schluB an die oberirdische Verteilungsleitung 10 ~, bci Benutzung des unterirdisch 
verlegten Kabels 1I,S/ pro Kilowattstunde. 

Alle diese genannten Abstufungen sind selbstverstăndlich nur vom 
Standpunkt des Unternehmers aus zu rechtfertigen, da der Verbraucher 
auf eine Ănderung der der Abstufung zugrunde liegenden Verhăltnisse 
keinen EinfluB hat. 

In ganz anderer Weise ist dies der Fall, wenn die Abstufung auf 
Grund wirtschaftlicher Umstănde erfolgt, die mit dem Verbrauch in 
irgendeinem Zusammenhange stehen. Hierher gehort z. B. die hăufig 
angewendete Staffelung der Pauschaltarife nach den Răumlichkeiten, 
in denen die Lampen verwendet werden. Solche Tarife sind namentlich 
in neuerer Zeit in der Landwirtschaft vielfach verwendet worden, z. B. 
mit Abstufungen nach der GroBe der bewirtschafteten Grundflăche, 
nach der Viehzahl oder sonst nach der Verwendungsart von Lampen 
und Motoren. Die Festsetzung solcher Preise geschieht auf Grund von 
Erfahrungen, die im Laufe der Jahre gesammelt worden sind und schlieBt 
gleichzeitig eine Abstufung nach der Hohe des Verbrauches in sich, ist 
aber fur den Verbraucher verstăndlicher und ubersichtlicher als die 
letztere. 

Beispiele: 
95 Bei dem Gemeindeverband des kleinen Heuberg (Wiirttemberg) 

richtet sich die jâhrliche Pauschalsumme nach der bewirtschafteten Grundflache, 
und betragt ffu jeden Morgen bis zu 25 Morgen 1,20 ,,", fiirjeden Morgen iiber 
25-100 Morgen 1 j{,. Dabei kann die MotorgroBe nach Belieben des Abnehmers 
zwischen 2 und 5 PS gewahlt werden. - Als Grundflache gilt die gesamte dem 
Stromabnehmer gehOrige, von ihm gepachtete oder von ihm bewirtschaftete :Boden
flachei Weinberge und Waldungen werden nicht berechnet. 
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96 Der Tarif des Elektrizitătswerkes Hohe bach bestimmt: "Fiir Dreschen 
und Futterschneiden wird pro Jahr und Morgen 1,50.1(, berechnet. Fiir diesen 
Preis darf nach vorheriger Anmeldung auch Obstmiihle und Kreissăge zum Brenn
holzsăgen fiir den eigenen Bedarf betrieben werden. Fiir Futterschneiden allein 
wird fiir ein Stiick Vieh 3 .1, pro Jahr berechnet, fiir ein Stiick Jungvieh (unter 
1 Jahr) 1,50.1(" fiir ein PIerd 5 J(,." 

97 Hohenlohe - Oehringen. Der Pauschaltarif des Uberlandwerkes setzt 
sich zusammen: 

a) aus einer Motorengrundgebiihr, die nach der Zahl der bewirtschafteten 
Morgen abgestuft ist und z. B. fiiI' 10 Morgen 8 .1" von 51~60 Morgen 30 .1(, betrăgt, 

b) aus einer Flăchengebiihr, und zwar fiir den Morgen 0,50.1(" 
c) aus einer Viehgebiihr, und zwar fiiI' jedes Stiick Rindvieh und Pferd 1,80 JG. 

Es ist ersichtlich, daB man diesen Grundsatz der Abstufung in zahl-
reichen Abănderungen verwenden kann. 

So werden Tarife nach der GriiJ3e der Wohnungen, nach dem FIăcheninhalt 
der bewohnten Răume (Berlin), nach der GriiJ3e der Arbeitsmaschinen (z. B. Stick
maschinen in Vorarlberg), feruer fiiI' die Verwendung von elektrischen Biigeleisen 
nach der Anzahl der im Haushalt vorhandenen Kiipfe festgesetzt (Hohebach, 
Wiirttemberg; Neckarwerke, EJ3lingen) usw. 

Weiterhin knupfen Sondertarife in vielen Făllen an wirtschaftlichc 
Eigentumlichkeiten des Verbrauches an, so die vielfach vorgesehenen 
Ausnahmebestimmungen fur Treppen- und Werbebeleuchtungen, fiiI' 
Aufzuge und dergleichen; der Zusammenhang mit den wirtschaftlichen 
Verhăltnissen des Verbrauches ist jedoch hierbei nul' ein scheinbarer, 
weil in Wirklichkeit die Abstufung nul' mit Rucksicht auf die Bean
spruchung der Betriebsmittel erfolgt, doch ist eine solche Form der 
Abstufung durchaus zweckmăBig, weil sie gleichmăBig den Erforder
nissen des Verkăufers und Verbrauchers entspricht. - Weitere Sonder
tarife werden fur besondere Anwendungen der elektrischen Arbeit vor
gesehen. 
Beispiel 98: 

MeiJ3en. Klingelanlagen 1.1(, und 2.1(, pro Klingel, je nach GriiJ3e; 25 
und 50 ~ pro Druckknopf, Normaluhranlage 12 JG pro Jahr fiiI' die erste, 8 J(, 
fiiI' jede weitere Normaluhr. 

In diese Gruppe der Abstufungen gehort auch die hiel' und da, 
namentlich bei genossenschaftlichen Unternehmungen gebrăuchlichc 

Art, die Preise ffir die Zeichner der Anteilscheine bzw. fur Aktionărc 
niedriger anzusetzen als wie fur andere Verbraucher. 

Beispiele:' . 
99 Belgard. Die Bedingungen der Uberlandzentrale Belgard A. G. bestim

men, daJ3 Aktionăre die Licht-Kilowattstunde mit 35 ~, die Kraft-Kilowattstunde 
mit 18~, dagegen Nichtaktionăre mit 40 bzw. 20 ~ bezahleiJ. miissen. 

100 Noch weiter geht die Uberlandzentrale fiir den Kreis Liebenwerda und 
Umgegend e. G. m. b. H. zu Falkenberg, wo der Rabatt nach der Anzahl der An
teile der verschiedenim Mitglieder abgestuft wird. - Der Tarif lautet dort folgon-
dermaBen: . 
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a) Kraft: 
1. Fiir Mitglieder Grundpreis 26 ~ pro Kilowattstunde, aul.lerdem wird fol

gender Anteilrabatt gewăhrt: 
von 2- 9 Anteilen 21 ~ fiir 200 Kwstd. pro Anteil 

10-19 20" " 200 
20-29 19 200 
30-39 18 200 
40-49 17" " 200 
50 u. mehr " 16"" 200 

Der liber den Anteilkonsum hinausgehende Verbrauch kostct 26's1 pro Kilo-
wattstunde. 

2. Flir Nichtmitglieder Grundpreis 31's1 pro Kilowattstunde ohne Rabatt. 

In ăhnlicher Weise ist cler Lichtpreis abgestuft. 
Eine Preisstellung nach cliesem Grundsatz ist verfehlt, weil sie von 

Gesichtspunkten abhăngig gemacht wird, die wecler mit dem Angebot 
noch mit der Nachfrage in engerem Zusammenhang stehen und daher 
cler Steigerung des Absatzes durchaus im "rege steht. Man denke z. B., 
elaB bei anderen Industrieunternehmungen dic Aktionăre eine Preis
errnăBigung beim Bezug der Erzeugnisse dieses Unternehmens bean~ 
spruchten, leeliglich mit der Begrilndung, daB sie Aktionăre seien. 

10. Abstufung nach der Wertschiitzung nud Leistuugsfiihigkeit der 
Verbrancher. 

Săintliche bisher besprochenen Arten cler Abstufung haben ein ge
meinsames Kennzeichen; sie gehen nămlich auf ăuBerlich erkennbare, 
meist ziffermăBig ausdruckbare Umstănde des Verbrauches zuruck und 
berucksichtigen fast ausschlieBlich die Einwirkung dieser Umstănde auf 
elie Erzeugungskosten; ~e stutzen sich also lediglich auf das Angebot. 
Wie jedoch bereits fruher ausgeftihrt (s. S.196f.), sind alle diese Verbrauchs
umstănde, also AnschluBwert, Hochstbeanspruchung, Verbrauch, Zeit
punkt, Zeitdauer der Abnahme, von der Wertschătzung und Leistungs
făhigkeit der Verbraucher abhăngig, hierbei ist es gleichgtiltig, wodurch 
die Wertschătzung und die Leistungsfăhigkeit selbst wiecler beeinfluBt 
werden. Es wird somit auch ftir den Verkăufer elektrischer Arbeit von 
Vorteil sein, bei der Festsetzung der Preise auch auf die Umstănde der 
~achfrage Rucksicht zu nehmen. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, diesem Umstande bei der Preis
bemessung Rechnung zu tragen. So bedeutet es eine Rucksichtnahme 
auf die Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit der Verbraucher, daB bei 
fast allen, namentlich elen groBeren Werken, eine groBe Anzahl von 
Tarifen vorgesehen ist, unter denen sich der Verbraucher den fur seine 
Zwecke giinstigsten auszusuchen vermag. 

Beis piele: 
101 Brandenburg a. H. Die Stromlieferungsbedinguugen weisen folgendc 

Tarife auf: 
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Lichttarif, abgestuft nach Benutzungsstunden, Doppeltarif, Maximaltarif fiir 
Gastwirtschaften, Pauschaltarif fiir kleine Anlagen. 

Krafttarif, abgestuft nach Verbrauch, Doppeltarif, Tarif fiir Hochspannung. 
102 K,iel. Tarif 1: Einheitspreis mit Abstufung nach Verbrauch, Tarif 2: 

Treppenbeleuehtung, Tarif 3: Belastungsdoppeltarif (Bloektarif), Tarif 4: Wohnungs
tarif abgestuft naeh der Zimmerzahl, Tarif 5: Pausehaltarif, Tarif 6: Kraftstrom
tarif mit versehiedenen Abstufungen, Tarif 7: Akkumulatorentarif, Tarif 8: 
Sondervertrage. 

Zwar hat man den Elektrizitătswerken die Buntscheckigkeit der 
Tarife schon hăufig zum Vorwurf gemacht. Dies ist jedoch unberechtigt, 
denn einmalliegt eine groBe Auswahl an Berechnungsarten im Interesse 
des Verbrauchers, dann aber ist auf anderen ăhnlichen Gebieten die 
Zahl der Preisabstufungen wesentlich groBer; man denke z. B. nur an 
die Gutertarife der Eisenbahn oder an die verschiedenen Gebuhren bei 
der Beforderung durch die Post, wo oftmals fUr die gleiche Leistung 
wesentlich verschiedene Preise verlangt werden. . 

Von der gleichzeitigen Anwendung mehrerer Tarife ist es nur noch 
ein Schritt, dieselben so auszubilden, wie sie tatsăchlich der Wertschăt
zung und Leistungsfăhigkeit der Konsumenten entsprechen. Ein sol
cher Tarif ist zum ersten Male in Deutschland von dem EJektrizitătswerk 
Erfurt eingefiihrt; derselbe lautet: 
BeispieI 103: 

Erfurt. 
a) Der zur Beleuehtung von Laden, Kontoren, Sehreibstuben und Kassen

raumen verwendete Strom wird mit 15~ die Kilowattstunde bereehnet. AuBer
dem wird jedoeh fiir jedes angesehlossene Kilowatt ein Jahresbetrag (AnsehluB
gebiihr) von 120 .J(, erhoben. 

b) Der zur Beleuehtung von Wohnungen verwendete Strom wird mit 36,.S/ 
die Kilowattstunde bereehnet. 

e) Der zur Beleuehtung von Gast- und Sehankwirtsehaften verwendete Strom 
wird mit 28 ~ die Kilowattstunde berechnet. 

Es ist deutlich erkennbar, wie der verschiedenen Wertschătzung 
unter gleichzeitiger Berucksichtigung des Einflusses der eillzelnen Ver
brauchergruppen auf die Selbstkosten Rechnung getragen ist: Die Er
werbsbeleuchtung ist mit anderen Preisen belegt wie die Privatbeleuch
tung, und von der Erwerbsbeleuchtung ist besonders die fur Gastwirt
schaften verbilligt. Durch die Anwendung des Gebuhrentarifs bei der 
Erwerbsbeleuchtung solI erreicht werden, daB die groBere Anlage, die 
einerseits auf groBere Leistungsfăhigkeit des Verbrauchers schlieBen 
lăBt, andererseits auch eine geringere Benutzungsdauer aufweist, mit 
hoheren Einheitssătzen belegt wird. 

In ăhnlicher Weise wird in den Tarifen amerikanischer und englischer 
Werke der Leistungsfăhigkeit und der Wertschătzung der Verbraucher 
weitgehend Rechnung getragen. Zahlreiche Werke stufen dort die 
Einheitspreise je nach dem Verwendungsort der elektrischen Energie 
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ab und berechnen fur Lăden, Wohnungen, Gastwirtschaften, KIubs U8W. 

verschiedene Preise. Vor allen Dingen aber ist in Engiand neuerdings 
cin Tarif zur Anwendung gelangt, der in ganz besonderer Weise den 
wirtschaftlichen Verhăltnissen der Abnehmer Rechnung trăgt. Es ist 
dies ein Gebuhrentarif, dessen feste Gebuhr prozentuai von einem den 
Besteuerungswert der Wohnungen darstellenden Betrag (assessment) 
erhoben wird (s. Seabrook, L.311 u. 312). Im allgemeinen entspricht 
bei Mietwohnungen dieser Betrag dem Mietzins, beim Hauseigentumer 
ist es derjenige Wert, der der Besteuerung des Hauses bzw. des Grund
stuckes zugrunde geIegt wird. Um die Steueriasten' fur die ărmeren 
Klassen zu ermăBigen, wird der Betrag des assessment an verschiedenen 
Orten z. B. um 10-25% ermăBigt und dieser letztere Wert, genannt 
"net assessment" oder "net rateable vaIue" der Berechnung der Grund
gebuhr zugrunde geIcgt, die in Hohe von 10-15% fixiert wird (s. Bei
spiel125, S. 282). Dieser Tarif wurde zum ersten Male vor ca. 9 Jahren 
in Norwich eingefuhrt und betrăgt dort 12% des Besteuerungs- bzw. 
Mietwertes und 1 d pro Kilowattstunde. Es ergibt sich auf diese Weise 
im Durchschnitt eine Grundgebuhr von 200 J~ pro maximai beanspruch
tes Kilowatt. 

Die Vorteile einer solchen Verrechnungsart sind auch bereits' in 
Deutschland erkannt worden, nur gestatten unsere VerhăItnisse nicht 
die unmitteibare Anwendung in der erwăhnten Form; jedoch wird dort, 
wo die GleichmăBigkeit der W ohnungsverhăItnisse die Einfuhrung eines 
solchen Tarifes ermoglicht, ein ăhnliches Resuitat erreicht, wenn die 
Grundgebuhr anstatt auf den Mietpreis auf die Zahi der .Zimmer in 
Anrechnung gebracht wird. Ein solcher Tarif ist zuerst in Potsdam 
eingefiihrt worden. 
Beispiel 104: 

Potsdam. Dic Grundgebiihr betrăgt monatlich: 
fiir eine 3-Zimmer-Wohnung 2,50 J(, 

4 3,50 " 

" 5 5,00 " 
6 7,00 " 

" 7 9,50 " 
fiir groBere Wohnungen pro Zimmer monatlich 3.1' mehr. 

Soilen auBerhalb der Wohnung befindliche Lampen fiir Treppenhăuser und 
sonstige Răume, Hofe usw. nach dem gleichen Tarif mit versorgt werden, so er
hi.iht sich die Grundgebiihr fiir jede Lampe b18 zu 16 Kerzen fiir Treppenbeleuch
tung um 30 ~ pro Monat, fiir jede andere Lampe auBerhalb der Wohnung bis zu 
50 Kerzen bei voriibergehender Benutzung um 25 ~, bei regelmăBiger Benutzung 
um 75~. AuBerdem wird fiir jede Kilowattstunde, gleichgwtig, ob fiir Beleuch
tung, Kraft- oder Wărmezwecke, ein Preis von 10 ~ berechnet. 

Der Tarif ist seitdem in gleicher Weise in KieI, Steglitz und an
deren Orten zur Einfuhrung gelangt, wobei in letzterer Stadt noch nach 
Sommer- nnd Winterhalbjahr abgestuft ist. 



250 Der Aufbau der Verkaufspreisc. 

Als weiteres Beispiel fiir eine Gestaltung der Tarife nach den Ver
hăltnissen des Verbrauches sei die Erhohung der Sommerpreise in den 
Badeorten, sowie die EI'hebung besonderer Gebiihren fiir Aufzugsmoto
ren erwăhnt. In beiden Făllen stimmt iibrigens die Abstufung nach 
der Wertschătzung mit den Verhăltnissen der Erzeugung iiberein. 

Wie aus den angefiihrten Beispielen ersichtlich, sind geniigend ăuBere 
Kennzeichen vorhanden, um die Verkfl.ufspreise so abzustufen, wie es 
auch fiir den Verbraucher natiirlich und gelăufig und daher fiir die Ent
wicklung der Elektrizitătsversorgung giinstig ist, weil allein auf solche 
Weise eine Hochstleistung an wirtschaftlichem Erfolg erzielt werden kann. 

11. JUindestgewiihr und Ziihlergebiihr. 

Wie aus dem ersten Abschnitt ersichtlich, sind fiir jeden Verbraucher 
bestimmte Aufwendungen zu machen, die das Werk belasten wiirden, 
auch wenn ein Verbrauch bei dem Abnehmer nicht stattfindet. Um 
hiergegen eine gewisse Sicherheit zu haben, wird von manchen Unterneh
mungen die Bezahlung einer Mindestgewăhr verlangt. Sie besteht darin, 
daB man einen bestimmten kleinsten Verbrauch entweder in Geldwert 
oder in Kilowattstunden, oder in Benutzungsstunden des vorhandenen 
Anf\chluBwertes vorsC'hreibt. Die Form, in der die Mindestgewăhr fest
gesetzt wird, ist sehr verschieden. Es wird z. B. verlangt, daB fiir 
sămtliche angeschlossenen Apparate im ganzen ein Mindestverbrauch 
garantiert werden muB, der von ihrer GroBe unabhăngig ist. 

Beispiel 105: 
Die Berliller Elektricităts-Werke verlallgen einen Minimalverbrauch 

bei Beleuchtungsanlagen von 40 Jt, pro Jahr, bei Kraftanlagen von 64 .it 

In anderen Făllen wird die Mindestgarantie pro installierte Einheit, 
also pro Kilowatt, pro Lampe, Normalkerze, Pferdestărke usw. geleistet. 
Dabei kommen wiederum verschiedene Abstufungen vor. 

Beispiele: 
106 pforzheim. Fur Motorenbetrieb ist pro Monat mindestens zu bezahlen: 

bis zu 1/15 PS 1,80 Jt, 

1/10 " 2,70 " 
l/S " 3,15 " 
1/5 " 3,60 " 
1/4 " 4,50 " 

107 Burg. Es sind folgende Benutzungsstunden zu garantierell: 
bei Beleuchtung nach Einfachtarif 50 Stunden pro J ahr ohne und 100 Stunden mit 

Hochstverbrauchsmesser; bei Kraft-Einheitstarif 125 Stunden ohne und 250 Stunden 
mit Hochstverbrauchsmesser; bei Licht-Doppeltarif 80 Stunden; bei Kraft-Doppel
tarif 200 Benutzungsstunden ftir jedes installierte Kilowatt AnschluBwert. 

Bei Pauschaltarifen, namentlich in landwirtschaftlichen Betrieben, 
wo erfahrungsgemăB der Verbrauch hăufig ein sehr geringer ist, werden 
vielfach bestimmte Geldbetrăge pro Jahr und Anlage vorgeschrieben. 
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Ferner wird die Anwendung bestimmter Ausnahmetarife an die Ein
haltung von Garantien entweder hinsichtlich der Benutzungsstunden 
oder der Hi:ihe des Verbrauches oder der Dauer der Bezugsverpflichtung 
geknupft. 
Beispiel 108: 

Berlin. Der Nachttarif, demzufolge der wăhrend der Nachtzeit von 
10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens stattfindende Verbrauch mit 16 ~ pro Kilowatt· 
"tunde verrechnet wird, sieht die Garantie eines Mindestverbrauchs von 500.M, 
pro Jahr vor, ebenso wird ffu den billigen Reklamebeleuchtungstarif, der die 
gleiche ErmăBigung in der Zeit von 8 Uhr abends bis 7 Uhr morgens gewăhrt, 
eine jăhrliche Mindestbenutzungsdauer von 1200 Stunden fiir jede angeschlossene 
Lampe verlangt. 

Die Festsetzung eines Mindestverbrauches in der beschriebenen Form 
ist in Deutschland nicht sehr verbreitet. Die Gegner einer Mindest
verpflichtung weisen dabei darauf hin, daB im allgemeinen kein Kauf
mann die Abnahme einer Mindestmenge vorschreibt. Doch unterschcidet 
Rich, worauf schon wiederholt hingewiesen wurde, der Verkauf elektri
scher Arbeit von fast allen Waren dadurch, daB fur den einzelnen Ab
nehmer erhebliche Aufwendungen zu machen sind, ehe auch nur eine 
Mindestmenge abgenommen wird. Der Elektrizitătsverkăufer muB 
also abwăgen, ob sichere Gewăhr geboten ist, daB die Gesamtheit der 
Abnehmer alle Unkosten tragen wird oder ob er, um verlustbringende 
Anschlusse zu vermeiden, die fur den Abnehmer unstreitig unangenehme 
Belăstigung durch eine Mindestgewăhr, die die Gewinnung manches 
kleinen Abnehmers erschwert, wenn nicht gar verhindert, zur Einfuh
rung bringen solI. Dies scheint in groBen Stădten mit teuren Leitungs
netzen wohl am Platze zu sein, in allen Făllen aber dann, wenn fur ein
zelne Abnehmer besondere Aufwendungen zu machen sind, wie dies 
bei fast allen GroBabnehmern ni:itig ist. Hier muB schon in Anbetracht 
des gewi:ihnlich stark erniedrigten Preises unbedingt Gewăhrgegeben 
sein, daB eine bestimmte Mindesteinnahme erzielt wird. Es ist zwar kein 
Zweifel, daB ein solches Verlangen den AbschluB von Sondervertrăgen 
erschwert, doch dad mit Riicksicht auf gesicherte wirtschaftliche Grund
lagen hierauf nicht verzichtet werden, selbst auf die Gefahr hin, daB 
sich im Falle der Nichterfiillung der Gewăhr Streitigkeiten ergeben. Mit 
Riicksicht hierauf ist es zweckmăBig, den Umfang der Mindestgewăhr 
und deren etwaige Beschrankung im Falle hi:iherer Gewalt sehr genau 
festzulegen und nicht eine bestimmte Abnahme in Kilowattstunden oder 
Benutzungsdauer vorzusehen, sondern den fur alle Falle, auch bei Min
derverbrauch, zu zahlenden Geldbetrag festzusetzen (s. a. S. 299 u. 311). 

In gri:iBerem Umfang ist die Mindestgewahr in der Schweiz und in 
England, und besonders in den Vereinigten Staaten, eingefuhrt, In 

welch letzterem Lande kaum ein Tarif ohne eine solche Vorschrift zu 
finden ist .. 
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In anderer Form ist aueh in Deutsehland die Festsetzung einer Min
desteinnahme sehr gebrăuehlieh, und zwar dureh die Erhebung einer 
Z ăhlerge buhr. AuBer elen Gebuhren fUr den Strombezug selbst wird 
nămlieh mit wenig Ausnahmen uberall dort, wo die elektrisehe Arbeit 
naeh Zăhler verkauft wird, noch ei ne Gebuhr fur die Dberlassung 
der MeBeinriehtung bereehnet. Die kăuţliehe Dberlassung dieses 
Apparates an den Verbraueher wird vermieden, weil es sieh trotz aller 
teehnisehen VervolIkommnung immerhin um einen empfindliehen und 
mit den Jahren unterhaltungs- und ausbesserungsbedurftigen Apparat 
handelt, der von dem Werk stăndig uberwaeht werden muB. Dort, wo 
die Zăhler sieh im Eigentum der Verbraucher befinden, haben sieh viel
faeh Streitigkeiten zwisehen dem Verkăufer und dem Abnehmer ergeben, 
so daB es heute alIgemeine Dbung geworden ist, die MeBapparate nul' 
leihweise den Verbrauehern zur Verfitgung zu stellen. Die Bereehtigung 
zur Erhebung einer Gebuhr fUr die Benutzung der Zăhler ist vielfach 
bestritten worden; es wird dagegen eingewendet, daB nach der Gewohn
heit der Verkăufer die Kosten des Messens trăgt, und daB dieses Ge
wohnheitsreeht Gesetz geworden ist, indem in § 448 des BGR bestimmt 
ist, "daB die Kosten der Dbergabe der verkauften Saehen elem Ver
kăufer zur Last fallen". Indes handelt es sich hier keineswegs um die 
Dberga be einer gekauften Sache, abgesehen davon, daB die elektrisehe 
Arbeit naeh reehtliehen Begriffen uberhaupt keine Sache ist. Das Werk 
stellt vielmehr dem Verbraucher ein unbeschrănktes Quantum zur Ver
fugung, aus dem sieh dieser beliebige Mengen zu beliebigen Zeiten ent
nehmen kann. Abgesehen von diesem inneren Grunde wurde die Er
hebung der Zăhlergebuhr dennoch reehtsgultig sein, da der erwăhnte 
Gesetzparagraph durch besondere Abmaehungen auBer Wirkung gesetzt 
werden kann, und eine solehe liegt beim Verkauf der Elektrizităt durch 
Anerkennung der von den Werken aufgestellten Bedingungen fast stets 
vor. Die H6he der Zăhlergebuhr wird meistenteils von der Art der Zăhl
apparate, ihrem MeBbereieh und der Verbrauehsspannung, welehe Um
stănde die Ansehaffungskosten des Zăhlers bedingen, abhăngig gemaeht. 

Beispiel 109: 

Brandenburg a. H. Einfachtarifzahler: 

Zahier bis 3 Amp. und 220 VoIt 0,30 J(, 

" 5 220 " 0,50" 
" 10 220 "0,75,, 
" 20 220 " 1,00" 
" 5 440 "0,75,, 
" 10 " " 440 " 1,00" 

Dreileiterzahier (Gleichstrom oder Drehstrom): 

Zahler fiir 5 Amp. 0,60 J(, 

" ,,10 " .... 0,90" usw. 
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Do p pel tarifzăhler: 

1. FUr Lichtzwecke: Fiir alle Zăhler erhOht sich die Monatsmiete um 50 ~ 
gegeniiber den Einfachzăhlern. 

2. Fiir Kraftzwecke: 
fiir 10 Amp. . . . . . . . 1,50 ~ 

20 ....... 2,00 " 

Zăhler mit Hochstverbrauchsmesser: 
Fiir die Zăhler gelten die Mietsătze wie fiir Einfachtarifzăhler mit einem 

monatlichen Zuschlag von 30 ~ pro Zăhler. 

Bei manchen Werken, wie z. B. Rildesheim, Karlsruhe usw., wird 
eine Zăhlergebiihr nicht erhoben, wenn der Verbrauch eine bestimmte 
Rohe erreicht; die Zăhlergebiihr ersetzt somit unmittelbar die Mini
malgarantie. Von der Erhebung der Zăhlergebiihr wird, mit Aus
nahme der Pauschalverrechnung, die einen MeBapparat iiberhaupt 
iiberfliissig macht, und vielfach auch beim Gebiihrentarif, wo die 
Zăhlergebiihr in die Grundgebiihr auf einfache Weise mit eingerech
net werden klJnn, nul' in ganz wenig Werken abgesehen, so z. B. in 
Berlin und Fulda. 

Die Notwendigkeit der Erhebung der Zăhlergebiihr ergibt sich zu
năchst durch die hohen Ausgaben fiiI' die Beschnffung der Zăhler (siehe 
Zahlentafel XI); dies ist namentlich bei ălteren Unternehmungen der 
FalI, bei denen noch umfangreiche Zăhlerbestănde aus einer Zeit vor
handen sind, in der die Zăhler ein Vielfaches der heutigen Einkaufspreise 
erfordert,en, ferner dort, wo besondere Zăhlereinrichtnngen, wie beim 
Doppel- und Maximaltarif, notwendig sind. DaB andererseits die Zăhler
gebuhr fur den Verbraucher eine hochst unerwunschte Beigabe ist, und 
in vielen FălIen, namentlich bei kleinen Abnehmern, den AnschluB er
schwert, ist bereits fri'lher a usgefuhrt (s. S. 44). Neuere Unternehmungen,. 
die wenigstens bei normalen Zăhlern mit niedrigen Einkaufspreisen zu 
rechnen haben, werden daher nicht zu ihrem Schaden von einer Erhebung 
der Zăhlergebiihr Abstand nehmen falls die Rahe der Strompreise einen 
Ausgleich gsstattet, odeI' sie wenigstens, wo dies, wie beim Gebiihren
tarif, angăngig, auf andere Weise verrechnen. Ăltere Werke solIten, 
wo elies mit Riicksicht auf elas Zăhlerkonto moglich, die Zăhler

mieten allmăhlich abbauen, unter allen Umstănelen abel' elie Ge
biihren fi'!r kleine Anschliisse in elen niedrigsten Grenzen hal ten. 
Zăhlergebiihren von 1 A' pro Monat selbst fiiI' kleine Anlagen sind 
unzeitgemăBe Preise und daher unbedingt zu vermeiden; ein Satz 
von 25, 30, hochstens 50 ~ sollte als untere Grenze in jedem Tarif 
enthalten sein. 
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II. Die Anwendung der Verkaufspreise. 

A. Die Verwendungsgebiete der Tarifsysteme. 

Aus dieser schier unubersehbaren Mannigfaltigkeit der Tarifsysteme 
heraus haben sich fUr die einzelnen Verwendungsgebiete der elektrischen 
Arbeit bestimmte Formen der Preisstellung als vortcilhaft erwiesen uurI 
werden demgemăC bei den einzelnen Abnehmergruppen vorzugsweise 
gebraucht. 

1. Tarife fiir BeJeuchtungszwecke. 

Fur Beleuchtungszwecke wird die elektrische Arbeit vornehm
lich nach dem Zăhlertarif, und zwar vielfach zum Einheitstarif, abel' 
auch mit Abstufungen nach Benutzungsstunden oder nach dem Zeit
punkt des Verbrauchs, seltener nach der Hohe des Verbrauchs, berech
net. Der Gebuhrentarif und der Pauschaltarif sind bei uns weniger 
hăufig vertr~ten. Die Verwendungsgebiete dieser einzelnen Tarifformen 
selbst sind deutlich zu unterscheiden; und zwar je nach dem es sich um 
die Beleuchtung van Wohnungen im allgemeinen, van Kleinwahnungen, 
von Geschăften und schlieBlich von Răumen mit langausgedehnter 
Nachtbeleuchtung handeIt.. 

FUr die Wahnungsbeleuchtung im allgemeinen wird der Ein
heitstarif bevorzugt. Der .Privatmann beschăftigt sich ungern mit ver
wickelten und umstăndlichen Berechnungen fiiI' hăusliche Ausgaben, 
so daC der einfachste Tarif ihm zugleich der vertrauteste und bequemste 
ist. Die sanst angewendeten Abstufungen haben bei der Wahnungs
beleuchtung wenig Zweck, weil sie selten so eingerichtet werden konnen, 
daC dadurch ein wesentlicher Teil der Verbraucher nennenswerte Vor
teile erhălt; auch entsprechen die heute gebrăuchlichen Preise in den 
Grenzen zwischen 40 und 50 ~ flLr die Kilowattstunde durchaus der 
'Vertschătzung und Leistullgsbhigkeit der hiel' in Frage kommenden 
Verbraucher, so daC weitere Abstufungen odeI' ErmăCigungen nicht not
wendig sind. Zum Zwecke der PreisermăCigung sind daher auch die bei 
der Wohnungsbeleuchtung vielfach angewendeten Benutzungsstunden
und Doppeltarife nicht am Platze; sie sind nur vom Standpunkt des 
Verkăufers aus zel rechtfertigen, wenn dieser bei der Preisstellung durch
aus nicht auf die Rucksicht auf die Erzeugungskosten verzichten zu 
durfen glaubt. Dies wîrd jedoch în weit vollkommenerem MaCe erreicht 
durch Amvendung des Gebuhrentarifes (s. Beispiele 51, 104 u. a.), der 
dem Verbraucher wie dem Verkăufer clen weiteren Vorteil gewăhrt, auf 
clie einfachste Weise, namentlich ohne zweiten Zăhler, den Anschlu13 
,"on Heiz-, Koch- und sonstigen Haushaltungsapparaten zu ermoglichen, 
Er gestattet weiter, die Zăhlergebuhr, ferner bei Uberlassung der 1n
stallation durch den Unternehmer die Miete in die Grundgebuhr einzu-



Tarife fUr Beleuchtungszwecke. 255 

beziehen, wodurch nicht nur das Rechnungswesen vereinfacht, sondern 
auch eine nicht zu unterschătzende Werbekraft auf die groBe Menge 
ausgeiibt wird. 

Fiir den Verkăufer schlieBlich ist der Gebiihrentarif von ganz beson
derem Wert, weil er allein schon durch seinen Aufbau der Wertschătzung 
und Leistungsfăhigkeit der Verbraucher Rechnung trăgt. Ob die Grund
gebiihr auf AnschluBwert, Lampenzahl, Zimmerzahl, Mietwert usw. be
zogen wird - immer wird der Verbraucher von groBerer Leistungsfăhig
keit illfolge schlechterer Ausnutzung hohere Preise zahlen als der kleinere 
Abnehmer. Der Gebiihrentarif kann daher unter den heutigen Um
"tănden als die zweckmăBigste Preisstellung fiir Wohnungsbeleuchtung 
bezeichnet werden, vorausgesetzt, daB die Grundlagim entspreehend den 
ortliehen Verhăltnissen riehtig gewăhlt werden. 

Auch ffu Kleinwohn ungen ist dieser Tarif, sofern die Anwen
clung elektrischer Heizapparate in nennenswcrtem Umfang in Frage 
kommt, am Platze. Wo dies nicht der FalI ist, ist in Kleinwohnungen 
cler Pauschaltarif jedem anderen Tarif mit Zăhlern vorzuziehen, denn 
cler Zăhler verteuert nicht nur dem kleinen Mann die Beleuchtung in 
ganz betrăchtliehem MaBe, sondern bildet ffu ihn, der sich dem Werk 
gegeniiber als der wirtschaftlich und geschăftlieh Schwăehere fiihlt, eine 
Quelle steten MiBtrauens. Es ist ferner einleuchtend, daB fiir das Werk 
fielbst die Last der Zăhleriiberwaehung und Instandhaltung und die 
Zăhlerverluste um so mehr anwachsen, je weniger Lampen auf einen 
AnschluB kommen, wie es naturgemăB bei Kleinwohnungen cler FalI ist. 
wm es sich bei dem verhăltnismăBig geringen Einzelverbraueh gegen 
clie hierdureh mogliehen Verluste sehiitzen, so ergibt sich die Notwen
digkeit, einen Mindestverbrauch vorzusehreiben. Eine solche MaBregel 
eignet sieh aber nieht fiiI' die groBe Masse der kleinen Lcute. Ber Ar
heiter und der kleine Bauer wolIen von Garanticn nichts wissen; jecle 
Bereehnung, die sie nieht sofort iibersehen, begegnet einem schwer zu 
iiberwindenden MiBtrauen, auch miissen sie bei ihrem kleinen Einkom
lllen darauf achten, daB sie vor Dberrasehungen durch die Monatsrech
llungen bewahrt bleiben, sie miissen im voraus genau wissen, wieviel sie 
fiir die Beleuchtung im ganzen Jahr zu zahlen haben. WiIl daher ein 
Unternehmen solche Abnehmer in groBem MaJ3stab gewinnen, so ist 
hierzu vor alIem der Pauschaltarif geeignet, der nieht nur der Wert
schătzung und Leistungsfăhigkeit des kleinen Abnehmers am meisten 
entspricht, sondern auch dcm Verkăufer die Moglichkeit gewăhrt, wert
voIle Dbersehiissc zu erzielen. Hierauf ist schon bei dem Vergleich der 
Tarifgrundformen (s. S.204) hingewiesen worden. Aus dem dort an
gefiihrten Zahlenbeispiel ist zu ersehen, daJ3 die Ergebnisse des Pauschal
tarifes die der beiden anderen Grundformen noeh iibertreffen, wenn 
man nur die Kleinwohnungen, also die kleinen Anschliisse, beriicksieh-



256 Die Anwendung der Verkaufspreise. 

tigt, weil dann die Unkosten fiir die einzelnen Lampen sowohl beim 
Zăhler, wie beim Gebiihrentarif, noch wesentlich hoher werden als in 
dem Beispiel ausgerechnet, also der DberschuB gegeniiber dem Pauschal
tarif noch weiter herabgehen wird. Der Pauschaltarif ist daher fiir die 
Wohnungsbeleuchtung iiberall dort am Platze, wo einerseits eine groBe 
Anzahl kleiner Wohnungen vorhanden ist, d. h. wo es sich um eine aus
gedehnte Arbeiter- oder kleine Bauernbevolkerung handelt, und wo an
dererseits die Erzeugungskosten niedrig sind. Die VeralIgemeinerung 
des Pauschaltarifes jedoch, namentlich seine Einfiihrung in besseren 
Privatwohnungen, in Orten stadtischen Charakters, in denen die Zahl 
der installierten Lampen die der gleichzeitig benutzten um ein Vielfaches 
iibersteigt, ist verfehlt, weil entweder der Abnehmer im Gebrauch seiner 
Beleuchtung zu sehr beschrankt werden muB, oder aber das Unternehmen 
zu geringe Einnahmen fiir die gleichzeitig in Anspruch genommenen 
Betriebsmittel erzielt. In neuerer Zeit hat man vielfach in Kleinwoh
nungen an Stelle des normalen Zahlers selbstkassierende Zahler, so
genannte Automaten, verwendet. Dadurch werden bei dem Werk die 
nicht unbetrachtlichen Kosten des Ablesens und Rechnungsausschrei
bens erspart; hiervon wird sp.ater noch ausfiihrlich die Rede sein. 

Bei der Erwerbsbeleuchtung kommen meistenteils groBere Ein
zelbetrăge in Frage als bei der Wohnungsbeleuchtung; hier ist deshalb 
eine Abstufung nach der Hohe des Verbrauches eher am Platze, zumal 
die Mehrzahl der in Frage kommenden Abnehmer den dieser Abstufung 
zugrunde liegenden Grundsatz in ihrem eigenen Geschaftsbetrieb an
wendet. Bei einem Teil dieser Abnehmergruppen, namentlich bei Lăden 
und Bureaus, ist dagegen eine Abstufung nach Benutzungsstunden zweck
los, weil sie gewohnlich auBerstande sind, ihre Anlagen in einem dieser 
Abstufung entsprechenden Umfang auszunutzen; den Benutzungsstun
dentarif sowie den Doppeltarif empfinden sie vielmehr meist unwirk
sam oder gar driickend, weil sie gezwungen sind, ihre Betriebe gerade in 
den Stunden der hoheren Preise aufrecht zu erhalten und lediglich die 
Erhohung der Preise in dieserZeit, nicht aber die Erniedrigung zu den 
Stunden schwacher Belastung empfinden. 

Anders liegen die Verhaltnisse bei denjenigen Gruppen der Erwerbs
beleuchtung, die durch ihren Betrieb zu langandauernder Benutzung 
der Beleuchtung gezwungen sind, wie: Wirtshauser, GasthOfe, Vergnii
gungsstatten, Backereien u. a. m.; diesen Abnehmern gewahren Benut
zungsstunden-, sowie Doppel- und Maximaltarife wesentliche Vorteile, 
so daB sie bei ausreichender Aufklarung mit Erfolg verwendet werden 
konnen. Sie sind denn auch in diesen Kreisen auBerordentlich ver
breitet, und zwar wird vornehmlich der Doppeltarif verwendet. (Bei
spiel 78 u. ff., s. auch L. 290.) Da es sich um scharf umgrenzte 
Gewerbegruppen handelt, wiirde ohne die Anwendung verwickelter 
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Preisstellungen der gleiche Erfolg erzielt werden konnen, wenn ein
fach diesen Abnehmergruppen als solchen besondere Einheitspreise ge
boten wiirden. (Beispiel103.) Fiir Abnehmer mit weit iiber die normale 
Beleuchtungszeit hinausgehendem GroBverbrauch, wie: StraBenbeleuch
tungen, Krankenhăuser, Postămter, Bahnhofe, Kasernen, werden ge
wohnlich Ausnahmepreise festgesetzt, ebenso fiir Werbe- und Treppen
hausbeleuchtung, welch letztere in neuerer Zeit vielfach unter Einrech
nung einer Miete .fiir die ganze Einrichtung vorteilhaft nach Pauschal
preisen verrechnet wird. (L 302, v. Alkier L 303.) 

Eine besondere Gruppe auf dem Gebiete der Beleuchtung bildet schlieB
lich die Landwirtschaft, einl11al, weil das Lichtbediirfnis von den 
llbrigen Gruppen cler Wohnungs- und Erwerbsbeleuchtung ein wesent
lich verschiedenes ist und weii Wohnungs- und Geschăftsbeieuchtung 
vielfach nicht zu unterscheiden und auch der Lichtverbrauch in vieI 
hoherem MaBe als dies sonst der Fall durch den Kraftverbrauch beeinfiuBt 
wird. Dber die Anwendung der zweckmăBigsten Tarifforl11en wird, so
weit nicht schon fiir den Kleinbauern der Pauschaltarif als vorteilhaft 
bezeichnet wurde, bei der Besprechung der Kraftversorgung der Land
,virtschaft die Rede sein. 

2. Tarife fur Kraftzwecke. 

Auf dem Gebiete der Kraftversorgung sind mit Bezug auf die Ver
hăltnisse beim Verbrauch elektrischer Arbeit hauptsăchlich folgende 
Gruppen zu unterscheiden: 

1. Das Handwerk im allgel11einen. 
2. Als besondere Gruppe des Handwerks das NahtungsmitteIgewerbe 

\lnd die Reparaturhandwerker. 
3. Die Landwirtschaft. 
4. Die Industrie. 
5. Die Abnehl11er aus Luxusbediirfnis. 
Bei dem Handwerk handelt es sich um unregelmăBigen und verhălt

nismăBig niedrigen Kraftverbrauch; trotzdem ist der Gewerbetreibende 
selten ohne Schădigung seines Betriebes in der Lage, den Verbrauch der 
elektrischen Arbeit so einzurichten, daB er z. B. bei Benutzungsstunden
oder Doppeltarif oder gar Maximaltarif vorteilhaften Gebrauch hiervon 
mac hen kann. Dagegen ist zu erwăgen, daB die Ausgaben fiir die elek
trische Arbeit eine Ul11 so groBere Rolle bei del11 Handwerker spielen 
l11iissen, je l11ehr er sie benotigt, und es wird daher seiner Wertschătzung 
entsprechen, wenn eine Abstufung in Abhăngigkeit von der Hohe des 
Verbrauches ihm den Verbrauch groBerer Mengen erleichtert. Damit 
ist dann auch zugleich Riicksicht darauf genommen, daB sich die Be
schaffung anderer Betriebskraft fiir den Handwerker um so bilIiger 
stellt, in je groBerer Menge er sie benotigt. Eine derartige Abstufung 

SiegeI, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aun. 17 
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gewăhrt auch die Maglichkeit, die Gruppe der Nahrungsmittelgewerbe 
und Reparaturhandwerker mit besonderen Preisen zu belegen. Der Ver
brauch dieser letzteren beiden Gruppen an elektrischer Arbeit ist, mit 
anderen Gewerbegruppen verglichen, auBerordentlich niedrig. Auf der 
anderen Seite gewăhrt gerade diesen Gewerbebetrieben die Anwendung 
der elektrischen Arbeit ganz besondere Vorteile; es ist daher am Platze, 
ftir sie einen Einheitspreis, der nicht zu niedrig bemessen werden darf, 
vorzusehen, namentlich dort, wo sie, wie bei vielen kleinen Elektrizităts
werken, den gesamten Kraftverbrauch iiberhaupt darstellen. In einem 
solchen Falle kann, wenn gleichzeitig auf die Belastungsverhiiltnisse 
der Betriebsmittel Riicksicht genommen werden muB, der Doppeltarif 
zur Anwendung gelangen, weil die Mehrzahl dieser Gewerbebetriebe ohne 
Schădigung ihres Betriebes in der Lage ist, ihren Verbrauch an elek
trischer Arbeit auf die Stunden auBerhalb der Hauptbeleuchtungszeit 
zu verlegen. Wo noch andere Randwerksbetriebe vorhanden sind, kann, 
wie erwăhnt, die Abstufung nach der Rahe des Verbrauches mit Vorteil 
verwendet werden. Die erste Stufe mit haherem Preise, der mit Riick
sicht auf die Leistungsfăhigkeit und die Wertschatzung der in Frage kom
menden Abnehmer auf 25 ~ ftir die Kilowattstunde, unter keinen Um
stănden aber unter 20 ~ ftir die Kilowattstunde, festgesetzt werden 
sollte, muB dann so bemessen werden, daB die graBere Zahl der Nah
rungsmittelgewerbe und der Reparaturhandwerker von dieser "ersten 
Stufe umschlossen wird. Fiir einzelne Heimindustrien, wie z. B. Haus
weberei, Kleineisenindustrie, sind Sondertarife, die auf Grund der wirt
schaftlichen Verhăltnisse des betreffenden Gewerbezweiges berechnet 
werden miissen, am Platze. 

Bei der Preisstellung fiir die Landwirtschaft ist besonders zu be
achten, daB einmal dort vergleichsweise nur niedrige Benutzungszeiten, 
sehr hăufig kaum 150 Stunden fiir das angeschlossene Kilowatt, erreicht 
werden, wăhrend die auf die einzelne Anlage entfallenden anteiligen 
Anlagekosten oft wesentlich haher als bei anderen Anlagen sind, und daB 
andererseits der Landwirt aus der Anwendung der elektrischen Arbeit 
weit graBere Vorteile zieht als andere Gewerbegruppen. Der Landwirt 
erspart bei der Einfiihrung des elektrischen Betriebes an Tier- und 
Menschenarbeit oft das Vielfache seiner Ausgaben fiir die elektrische 
Arbeit, ganz abgesehen von der Bewertung der groBen sonstigen Vor
teile, die der elektrische Betrieb fiir ihn mit sich bringt und die nicht 
ohne weiteres in Geld- und Geldeswert auszudriicken sind. Diesem Um
stande ist jedoch bisher bei der Preisstellung fiir die Landwirtschaft, 
namentlich was die Hahe der Grundpreise betrifft, nicht Rechnung ge
tragen worden. Wenn man erwăgt, daB in normalen landwirtschaft
lichen Betrieben bei Licht- und Kraftanlagen die Einnahmen fiir das 
Kilowatt und Jahr den Betrag von JG 30,- selten iibersteigen, wăhrend 
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<fie Anlagekosten des Werkes gerade beisolchen Anlagen.oft bis 1000 .4, 
fur das angeschlossene Kilowatt ansteigen, so ist ohne weiteres ersicht
lich, daB nicht einmal die Verzinsung und Abschreibung der Anlage
kapitalien erreicht, geschweige denn einsonst befriedigendes Ergebnis 
erzielt werden kann. ZăhIertarife mit Kraftstrompreisen von 16 oder 
gar von 12 ~ pro Kilowattstunde, ebenso Lichtpreisevon 40 ~, selbst 
von 45~, fUr landwirtschaftiiche Betriebe sind daher unter allen 
Umstănden zu verwerfen. Solch niedrigen Preisen ist es hauptsăchlich 
zuzuschreiben, wenn in fruheren Jahren einzeine landwirtschaftliche 
Uberlandzentralen schiechte wirtschaftiiche Ergebnisse aufwiesen, und 
es ist zweifellos, daB diese Ergebnisse die Versorgung der rein land
wirtschaftiichen Gegenden mit eIektrischer Arbeit verz6gert haben; dies 
hătte vermieden werden k6nnen, wenn nicht auf Preisen bestanden 
worden wăre, die weit unter der Wertschătzung und der Leistungsfăhig-. 
keit der Verbraucher Iiegen und die Elektrizitătsuntemehmungen diesem 
Drăngen nachgegeben hătten. 

An mannigfachen Bemuhungen zur Verbesserung der Betriebs
ergebnisse hat es nicht gefehlt. So hat man z. B. wiederhoit in Orten 
rein Iandwirtschaftiichen Charakters Einheitsdoppeitarife zur An
wendung gebracht; dadurch wird zwar erreicht, daB der Landwirt die 
Betriebsmittei zur Zeit der sonstigen H6chstbelastung durch seinen 
AnschIuBwert nicht in Anspruch nimmt; da aber das Lichtbedurfnis 
ein ăuBerst geringes ist, werden nur sehr niedrige Einnahmen ftir 
die angeschIossenen Lampen erzieIt. Die Anwendung des Doppel
tarifes st6Bt ubrigens dort auf Schwierigkeiten, wo Milchwirtschaft in 
gr6Berem Umfang betrieben wird, weil dann die Zeit, in der die MoIkerei
einrichtungen benutzt werden, gewohniich in die Sperrstunden' hinein
făllt. Im allgemeinen scheint es jedoch ausgeschlossen, daB man bei 
Anwendung des Zăhlertarifes die Grundpreise fur die KiIowattstunde 
in der Landwirtschaft so hoch ansetzen kann, daB befriedigende Resul
tate erzieit werden. Ein Ausweg ist die Vorschrift einer bestimmten 
Mindestgebuhr, die jedoch, falls sie den normalen Verhăltnissen angepaBt 
ist, kaum eine Verbesserung der Ergebnisse herbeifuhrt, und wenn sie 
EU hoch angesetzt ist, zu fortiaufenden Beschwerden AniaB gibt, weil 
sich der Abnehmer benachteiligt fuhIt, wenn er an Hand der Zăhler
angaben die Preise nachpruft. Das zweckmliBigste Mittel, dem landwirt
schaftlichen Verbraucher sowohl als auch dem Verkăufer gerecht zu 
wereien, ist die Anwendung des Pauschal- oder Gebuhrentarifs, und 
zwar bezogen auf die angeschlossenen Lampen bzw. Leistung der Mo-' 
toren, oder noch besser, bezogen auf Gegenstănde, die zu der Landwirt
schaft in engster Beziehung stehen, z. B. auf die Gr6Be der bebautep. 
FIăche bzw. auf den Umfang des Viehstandes (s. Beispiele 95-97; femer 
Buggein L 233 u. 235). 

17* 
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Die Sonderstellung der GroBabnehmer (s. Birrenbach L 322; 
Fleig L 323) bei der Preisstellung ist dadurch bedingt, daB sie in der 
Lage sind, sich die erforderliche Kraft auf elektrischem oder mechani
schem Wege selbst zu beschaffen. MaB und Ausdruck ihrer Wertschăt
zung sind daher die hierzu aufzuwendenden Kosten, nach denen sich im 
allgemeinen die Preisstellung zu richten hat. Es ist daher ein schwer
wiegender Irrtum vieler Elektrizitătswerke gewesen, daB sie der Mei
nung waren, auch der GroBindustrie die Preisstellung lediglich nach 
ihnim Ermessen vorschreiben zu konnen, und nicht bloB auf die in fru
herer Zeit teuere Erzeugung, sondern auch auf unzweckmăBige Preis
stellung ist es zuruckzufuhren, daB es nur langsam gelungen ist, die 
GroBabnehmer zum AnschluB an die Elektrizitătswerke zu gewinnen. 
Der GroBabnehmer berechnet sich zunăchst, welche Kosten ihm bei 
eigener Beschaffung der Kraft entstehen, und wird erst dann dem Bezug 
elektrischer Arbeit năhertreten, wenn er hierbei Ersparnisse machen 
kann. Dies kann er um so leichter ersehen, wenn sich die Preisstellung 
auch in ihrer Form moglichst den Kosten bei eigener Erzeugung anpaBt. 
Auch diese bestehen aus Ausgaben fur die Verzinsung und Tilgung des 
Anlagekapitals und aus den Kosten fur den Betrieb. Der Aufbau ist 
naher ăhnlich dem der Kosten fur die Erzeugung der elektrischen Arbeit, 
und es liegt nahe, diesen Umstand bei der Preisstellung zu berucksich
tigen. Die naturliche Preisstellung ist daher der Gebuhrentarif, nnd 
zwar bezogen auf die Hochstbeanspruchung der Betriebsmittel. 

In der Tat wird dieser Tarif fUr GroBabnehmer hăufig angewendet. 
Fur den Verkăufer ist er in diesem Falle zweifellos die zweckmăBigste 
Preisbemessung; er bietet auch dem Verbrancher vor allen Dingen den 
Vorteil, daB er bei zweckmăBiger Betriebseinteilung auf einen sehr bil
ligen Einheitspreis gelangen kann. Nun ist aber eine derartige Betriebs
einteilung nicht in allen Făllen moglich, sei es aus Grunden der Betriebs
fuhrung, sei es aus' Ungeschicklichkeit der Arbeiter. Auch furchtet der 
Abnehmer bei diesem Tarif, und hăufig mit Recht, daB eine einmalige 
iJberlastung eine ganz erhebliche Preissteigerung fUr ihn zur Folge hat, 
Die Einfuhrung des Maximaltarifes stOBt daher bei denjenigen Betrie
ben, die eine gleichmăBige Kraftverteilung nicht erzielen konnen, auf 
Schwierigkeiten. Falls bei diesen der Gesamtverbrauch mit einiger 
Sicherheit angegeben werden kann, bzw. falls eine Mindestgebuhr in 
bestimIVter Hohe eingegangen wird, ist die Festsetzung eines Einheits
preiscs am zweckmăBigsten, der von seiten des Verkăufers unter .Zu
grundelegung des Maximaltarifes berechnet werden muB.Ist eine solche 
Festsetzung des Gesamtverbrauches nicht moglich, so wird in der Mehr
zahl derFălle eine Abstufung nach der GroBe des Verbrauches vor
gesehen, und zwar vielfach ein Zonentarif mit Stufenpreisen, doch wer
deri auch andere Formen mit Erfolg angewendet (s. Eswein L 326); spielt 
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doch die Form der Preisstellung bei den GroBverbrauchern nicht die 
wichtige Rolle wie bei der Masse der kleinen Abnehmer, wei! es sich hiel' 
meistenteils um technisch und wirtschaftlich genugend vorgebildete 
Parteien handelt, denen im einzelnen Falle das Ergebnis jeder Preis
stellung leicht klarzumachen sein durfte. Bei der Verschiedenheit der 
Verhăltnisse ist ohnedies das Festhalten an einer bestimmten Tarifform 
fUr alle Fălle nicht durchzufuhren, wenn mannicht entweder auf anderem 
Wege erzielbare Gewinne preisgeben will odeI' auf den AnschluB zahl
reicher Betriebe verzichtet. Diese Erwăgungen gelten ausnahmslos fUr 
alle Gro13abnehmer; unbedingt an dem Maximaltarif solIte festgehalten 
werden bei der Lieferung von elektrischer Arbeit an Transportunter
nehmungen sowie an Wiederverkăufer der elektrischen Arbeit, weil 
diese beiden Gruppen genau mit dens el ben Erzeugungsverhăltnissen zu 
rechnen haben wie die verkaufenden Elektrizitătswerke selbst. 

Die unbedeutendste Gruppe der Kraftabnehmer ist diejenige, bei 
der die elektrische Kraft lediglich zur Befriedigung elnes Luxusbedurf
nisses odeI' aus Bequemlichkeitsrucksichten benotigt wird. Bei der 
Preisstellung fUr diese Gruppe ist zu bedenken, daB meistenteils die 
Ausgaben fur den dauEI'nden Gebrauch verschwindend gering sind gegen
liber den Kosten der Anschaffung, und daB daher im allgemeinen nul' 
der Leistungsfăhige von dieser Anwendung der elektrischen Arbeit 
Gebrauch macht. Vielfach ist daher eine besondere Preisstellung nicht 
notwendig, ja es werden mancherorts ohne weiteres Lichtpreise hierfur 
in Anrechnung gebracht odeI' der Verbrauch nach dem Gebuhrentarif 
verrechnet. Wo es sich um einen hoheren Verbrauch handelt, so daB 
sich die Anlage besonderer Kraftleitungen lohnt, sollte die Verrechnung 
nach einem Einheitskraftpreis von moglichst hoher Stufe erfoIgen. 

3. Tarife liir Koch- nnd Heizzwecke. 

Wăhrend sich fur Beleuchtungs- und Kraftzwecke bestimmte Tarife 
auf Grund langjăhriger Erfahrungen als ublich und zweckmăBig ein
gefuhrt haben, handelt es sich bei den Tarifen fur das elektrisehe Kochen 
und Heizen noch mehr odeI' weniger um Versuche. Dabei ist das Ergeb
nis solcher Versuche hăufig nicht so sehr von der Art des Tarifes wie von 
der Beschaffenheit der zur Verwendung gelangenden Apparate ab
hăngig. Diesel' Umstand muB vorlăufig bei der Beurteilung der Tarife 
stets mit in Rucksicht gezogen werden. 

Der naturliche Tarif fUr elektrische Arbeit zu Koch- und Heiz
zwecken ist der Zăhlertarif zu entsprechend angesetzten Einheits
preisen, weil im allgemeinen die Wărmeleistung dem Aufwand an elek
trischer Arbeit entspricht. Solange es sich um gelegentliche odeI' gering
fugige Verwendung elektrischer Heiz- und Kochapparate handelt, et
folgt deshalb der Anschlu13 vielfach an den bereits vorhandenen Licht-



262 Die Anwendung der Verkaufspreise. 

oder Kraftzăhlern; man nimmt die im Vergleich zu der normalen Wert
schătzung des Heiz- und Kochstromes hohen Einheitspreise in Kauf, 
um die Verwendung eines besonderen Zăhlers zu vermeiden. FalIs jedoch 
ein ausgedehnterer Gebrauch der elektrischen" Arbeit zu Heiz- und 
Kochzwecken in Frage kommt, miissen die Einheitspreise wesentlich 
niedriger als fur Licht- und Kraftzwecke gestelIt sein, so daB sich dann 
ein besonderer Zăhler hierfur erforderlich macht. Das lohnt sich aber 
nur bei groBem Verbrauch, also z. B. bei ausschIieBlicher Anwendung 
der elektrischen Kuche oder bei indm;triellerHeizung. 

In allen anderen FălIen, insbesondere bei gelegentlicher Verwen
dung elektrischer Heiz- und Kochapparate bedeutet die Anwendung 
eines besonderen Zăhlers nicht bloB eine unerwunschte UmstăndIichkeit 
und Erschwerung ffu den Abnehmer, sondern aueh eine wesentliche Ver
teuerung ffu das Werk. Dazu kommt, daB :lur Ausnutzung eines Haupt
vorteils elektrischer Heiz- und Kochapparate, der in der leichten Beweg
Iichkeit und Tragbarkeit besteht, ein besonderes Leitungsnetz hierfur 
vorhanden sein muBte, was in den wenigsten FălIen wirtschaftIich durch
fuhrbar ist. Die Verwendung kleiner tragbarer Zăhler hat sich nicht 
eingeburgert, dagegen macht man bei Apparaten, die einen gleichmăBigen 
Energiebedarf aufweisen, hăufig von besonders hergesteIlten Zeitzăhlern, 
sogenannten Vergutungsmessern, Gebrauch, die zur Verhutung von 
Stromentnahme zu Licht- oder Kraftzwecken so eingerichtet sind, daB 
sie erst von einem bestimmten h6heren Energiebedarf ab anzeigen. Die 
Angaben des Zăhlers in Zeitstunden werden dann mit dem Energie
bedarf des Apparates vervielfăltigt und ergeben so die verbrauchte 
Energiemenge, die mit dem fur Heizzwecke bestimmten Einheitspreis 
berechnet und von den Angaben des Haupt-Licht- oder Kraftzăhlers 
abgezogen werden. Diese Art der Verrechnung hat sich fur Bugeleisen 
und kleine Kochapparate vielfach eingebfugert, wenngleich hier und da 
liber die geringe VerlăBIichkeit der Vergutungsmesser geklagt wird. Die 
bei Anwendung besonderer Zăhler ublichen Preise fur Koch- und Heiz
zwecke bewegen sich zwischen 20 und 8 ~; 16, 12 und 10 ~ sind die 
gebrăuchIicheren Sătze. 

Will man einen besonderen Zăhler vermeiden, so werden im alIge
meinen zwei Wege eingeschlagen. Entweder man verrechnet auf Grund 
von Annahmen oder Erfahrungen den Stromverbrauch pauschal, ein 
Verfahren, das namentIich fur Bugeleisen vielfach angewendet wird; 
die Grundlage der Rechnung bildet dann entweder der AnschluBwert 
des Eisens oder die Kopfzahl und die Art des Haushaltes bzw. des Ver
wendungszweck~s. Vereinzelt werden auch andere Heizapparate zu 
Pauschalpreisen angeschlossen, doch kann es sich hierbei nur um Aus
nahmen handeln, da die Anwendung elektrischer Heiz- undKochapparate 
noch viel zu wenig nach bestimmten Normen erfolgt, so daB der Ver-
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brauch meist auch nicht annahernd iibersehen werden kann. Aus dem 
gleichen Grunde ist es undurchfiihrbar, wie friiher vorgeschlagen wurde, 
ohne Riicksicht auf den Verwendungszweck fiir die zur Verfiigung zu 
stellende Energiemenge einen Pauschalpreis zu verlangen und den Ge
brauch dem Abnehmer nach Belieben zu iiberlassen. Hierbei Wiirden 
8ich jedoch entweder fiir den Abnehmer vieI zu hohe Kosten ergeben, 
oder er wiirde in dem Gebrauch der elektrischen Energie so beschrankt 
sein, daB ihre Vorteile nicht zur Geltung kommen konnen. 

Der andere Weg ist die Anwendung des Gebiihrentarifes. Die vom 
Verbrauch unabhangige Gebiihr kann hierbei nach irgendeiner Grund
lage, z. B. Lampenzahl, Zimmerzahl, Flacheninhalt, Mietwert, berech
net werden, wahrend der Einheitspreis so niedrig angesetzt werden muB, 
daB das Kochen oder Heizen in groBerem Umfang wirtschaftlich durch
zufiihren ist. Tarife in solcher Form haben sich denn auch iiberall dort, 
wo das elektrische Kochen schon zu einiger Bedeutung gelangt ist, in 
groBem MaBe eingefiihrt bzw. sind zu diesem Zwecke entsprechend um
geformt worden. Die damit gewonnenen giinstigen Erfahrungen lassen 
erwarten, daB, falls hlJJtbare Heiz- und Kochapparate zu billigen Preisen 
herge.stellt werden, das elektrische Heizen und Kochen zur allgemeinen 
Einfiihrung kommen wird. Es ist dann nicht ausgeschlossen, daB die 
Belastung der Werke eine so giinstige wird, daB wenigstens fiir Haus
haltungszwecke schlie131ich ein Einheitspreis unter Wegfall alI&' son
stigen Gebiihren zur Anwendung kommen kann (s. auch S. 214). 

Wo die elektrische Arbeit in der Industrie zu Warmezwecken ver
wendet wird, ist ein besonderer Einheitspreis am Platze; dies ist schon 
deshalb erforderlich, weil es sich vielfach hierbei um so riesige Energie
mengen handelt, wie z. B. bei dem elektrischen Schmelzen, claB nur die 
allerniedrigsten Sonderpreise in Frage kommen konnen. 

B. tJbersicht liber die Tarife einzelner Lănder.1) 

Zeigt schon die groBe Verschiedenheit der im vorstehenclen betrach
teten Tarife in Deutschland, welch groBen EinfluB die verschiedenen 
Umstande des Verbrauches auf die Preisbildung innerhalb ein und des
selben territorialen Gebiets ausiiben, so laBt sich schlieBen, daB sich 
auch in jedem einzelnen Land die besonderen wirtschaftlichen, kultu
reIlen, klimatischen und geographischen Verhaltnisse in der Tarifgeba
rung geltend machen; es ist daher von Interesse, von cliesem Gesichts-

1) Die folgende Darstellung bezieht sich auf clie Verhăltnisse vor dem Kriege 
und ist bereits groBtenteils in des Verfassers Arbeit: "Die Preisbewegung der 
elektrischen Arbeit seit 1898" ver6ffentlicht. Der bereits eingeleitete Versuch, 
.auch Spanien, ltalien, RuBland und Japan in diese Darstellung einzubeziehen, 
muBte leider infolge des Kriegsausbruches aufgegeben werden. 
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punkt aus die Tarife einiger auBerdeutscher Lănder zu betrachten. Der 
vollstăndigen Vbersicht und des leichteren Vergleiches wegen sei auch 
fUr Deutschland nochmals eine kurze Zusammenstellung beigefiigt. 

1. Deutschland. 
Die auBerordentliche Mannigfaltigkeit der Tarife in Deutschland 

ist, abgesehen von der in jedem Lande bestehenden Schwierigkeit der 
Preisbildung, in erster Linie durch die groBe Verschiedenheit der ein
zelnen Versorgungsgebiete in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
bedingt. In keinem an<ţeren Lande findet man in ăhnlicher Weise -
und zwar sehr oft in engster Nachbarschaft - Orte von gleicher Ein
wohnerzahl, von denen etwa der eine rein landwirtschaftlichen, der 
andere ausgesprochenen Wohnungscharakter, der dritte einen stark 
industriellen Einschlag und der vierte lediglich Arbeiterbevolkerung auf
zuweisen hat. Daneben macht sich der allmăhliche Vbergang vom Agrar
zum Industriestaat allenthalben bemerkbar. Das damit verbundene 
Steigen der Lebensmittelpreise und der Arbeitslohne kann nicht ohne 
tiefe Riickwirkung auf die Ausgestaltung der Preise derjenigen Energie
form bleiben, die bei allen diesen Vorgăngen eine nicht unbedeutende 
Rolle zu spielen berufen ist. Es ist einleuchtend, daB sich Vorgănge, 
wie die Entwicklung eines Landstădtchens zum bedeutsamen Industrie
ort, wie in Berlin-Tempelhof, oder das Erloschen einer ganzen Industrie, 
wie z. B. der Tuchindustrie in Brandenburg a. H., oder die allmăhliche 
Ausbreitung einer neuen gewerblichen Tătigkeit, wie die der Spitzen
industrie in Oberfranken vom benachbarten Sachsen aus, nicht ohne 
EinfluB auf die Tarifgebarung bleiben kann. Solche Verschiebungen 
der Verhăltnisse, die in Deutschland auf dem oder jenem Gebiet bald 
mehr oder minder sich in dem dem Kriege vorausgehenden Zeitraulll 
eines ungeheuren .industriellen Aufschwungs und in der dem Kriege 
folgenden wirtschaftlichen Umstellung iiberall bemerkbar mac hen miis
sen, fiihren vie1fachzur Umgestaltung und Ausgestaltung der Tarife. 
Indem man auf der einen Seite versucht, den neuen Verhăltnissen durch 
neue Tarife Rechnung zu tragen, kann man nicht ohne weiteres das 
Alte einfach wieder abschaffen, sondern hat versucht, durch Umănde
rung und Zusătze die bewăhrten Tarife den neuen Anforderungen au
zupassen. 

Weitaus der groBte Teil aHer deutschen Elektrizitătswerke erzeugt 
die elektrische Arbeit mit Wărmekraftmaschinen, und zwar in iiber
wiegel1dem MaBe mit Kohle, die hăufig - im Vergleich zu al1deren 
Lăl1dern - mit recht betrăchtlichen Kosten beschafft werden muB; 
auch die al1derel1 Brennstoffe, von wel1ig Ausl1ahmefăllen abgesehel1, 
bilden einel1 wesentlichel1 Teil der Betriebsausgaben. Die Folge ist, 
daB der Pauschaltarif als allgemeiner Tarif selten verwendet wird und 
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nur neben anderen Tarifsystemen fur wenige Verbrauchsgruppen in 
Frage kommt. Dagegen bildet der Verkauf der elektrischen Arbeit nach 
Zăhlerangaben die Rege!. Die Gebuhrentarife erfreuen sich zwar theore
tisch einer sehr groBen Beliebtheit, die groBe Ungleichheit der Ver
brauchsverhăltnisse, die in anderen Lăndern zum Teil in geringerem 
Grade vorhanden ist, steht jedoch ihrer alIgemeinen Anwendung hin
dernd im Wege, so daB auch der Gebuhrentarif bis heute noch eine 
vereinzelte Erscheinung geblieben ist. 

Die oben kurz geschilderte wirtschaftliche Entwick1ung hat fast uber
alI ein schnelIes Anwachsen des Verbrauches an elektrischer Arbeit 
bewirkt. Es ist eine Folge dieser Erscheinung, daB die Mehrzahl der 
deutschen Werke diesem Bedurfnis durch die Abstufung der Preise nach 
der H6he des Verbrauches und durch Verbilligung der Einheitspreise 
Rechnung getragen haben. 

Sa war z. B. fiir Kraftzwecke in Barmen im Jahre 1898 ein Einheitspreis 
van 25 ~ in Verwendung; 1906 wurden die Preise fiir unregelmaBige Benutzung 
nach der Hiihe des Verbrauehes van 25 bis 12 ~, fiir regelmiiBige Benutzung van 
14 auf 10 ~ abgestuft; 1913 traten weitere ErmăBigungen und zwar gleichzeitig 
auf Grund der Hiihe des Verbrauches und der Benutzungsdauer hinzu, fiir un
regelmăBige Benutzung bis herab auf 11,2~, fiir regelmăBige Renutzung bis 
4,5 ~ pra Kilowattstunde. 

In Eisenach wurden die Lichtpreise wie falgt herabgesetzt: 

1897 yon 80 auf 70 ~ 
1903 " 60" 
1910 " 55" 
1911 " 50" 
1912 " 45" 
1913 " 40" 

Daneben wurden 1895 Rabatte fiir griiBere Verbraucher bis 30% eingefiihrt, 
die im Jahre 1905 bis auf 50% erhiiht wurden. 

Die Absttifung nach der H6he desVerbrauches ist sowohl bei Licht 
wie bei Kraft bei den deutsehen Werken uberwiegend. Das Kommunale 
Jahrbueh 1913/14 fUhrt die Tarife von 250 stădtischen Werken auf; 
hiervon gebrauchen die Abstufung nach der H6he des Verbrauches fur 
Licht 118, fut Kraft 122 Werke. Weitaus seltener wird eine Staffelung 
nach der Benutzungsdauer verwendet, und zwar von etwa 40 Werken 
fUr Beleuchtung und von 43 Werken fur Kraftzwecke. Hănfiger, nament
lich fur Kraftzwecke, ist der Doppeltarif in Gebrauch, und zwar in 
63 Făllen gegenuber 44 Werken, 'die ihn fur Licht verwenden. Einheits
tarife, getrennt ffir Licht nnd Kraft, ohne weitere Abstufungen, 
sind in etwa 40 Werken in Gebrauch, jedoch handelt es sich hierbei 
meistens um kleine Orte oder um einfache und gleichartige Absatz
verh1iltnisse. 

Bei Reurteilung dieser Verh1iltnisse ist zu beachten, daB die Mehr-
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zahl der Werke verschiedene Tarife gleichzeitig nebeneinander be
nutzen. 

Was die Hohe der Tarifpreise anbelangt, so bewegten sich die Licht
preise etwa bis zum Jahre 1896 meist in der Năhe von rd. 70 ~ pro 
Kilowattstunde; . charakteristisch ist, daB damals die Einheitspreise 
nicht auf die Kilowattstunde, sondern auf deren zehnten Teil, die 
Hektowattstunde, bezogen wurden. Bis zum Jahre 1902/03 etwa 
hetrugen die Lichtpreise meistens. noch rd. 60's1 fur die Kilowatt
Htunde und sind heute mit wenig Ausnahmen auf und unter 50 ~ 
gesunken. 

Die Grundpreise fUr Kraft haben sich weniger verăndert. Die An
fangspreise von 25 ~ sind auch heute noch in manchen Făllen in Ge
brauch; die Mehrzahl der Grundpreise belăuft sich auf 20 ~, geringere 
Einheitspreise sindin der Minderzahl. 

2. Ostcucich. 

Im allgemeinen sind die osterreichischen Tarife weder in so 
ausgesprochener Weise wie in Deutschland den Erzeugungsverhăltnissen 
angepaBt, noch weisen sie eine besondere Berucksichtigung der Ver
brauchsumstănde auf; diese Tatsache IăBt darauf schlieBen, daB im 
Verhăltnis zu Deutschland die Elektrizitătswirtschaft in Osterreich sich 
auf einer weniger fortgeschrittenen Stufe befindet. 

64% aller Werke mit ca. 50% der Gesamtleistung verwenden zur 
Erzeugung der elektrischen Arbeit ganz oder teilweise Wasserkraft; 
entsprechend diesem Umstand sind die Pauschaltarife sehr zahlreich 
vertreten. Fur die Verwendung der verschiedenen Tarifsysteme ist 
folgende Zahlentafel aufgestellt worden: (s. Rosenbaum L 337). 

Tarifsysteme in Osterreich. 

Tarifsystem 
Zahl der Werke 

Lichtstrom Kraftstrom 
~-----~-_ .. _- ---------- =-":'-==::--------==--.::-: 

Ziihlertarif ohne RabaU 179 (140) 142 (Il8) 

" 
mit 

" 
167 (79) 178 (80) 

Doppeltarif 8 (6) 12 (6) 
Pauschaltarif 240 (164) 158 (98) 
Gemischter Zahler- und Pauschaltarif 142 (102) 110 (78) 

Zusammen 736 (491) 600 (380) 
Angaben fehlen 1I8 (81) 254 (192) 

Gesamtzahl 854 (572) 854 (572) 

Die in Klammern stehenden Werte sind vom Jahre 1909. 

Es ist ersichtlich, daB die Anzahl der Werke mit Zăhlertarifen in 
hoherem MaBe angewachsen ist als diejenige, die nur Pauschaltarife 
yerwendet, eine Erscheinung, die sich in jedem Lande mit dem Fort-
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·schreiten der Entwicklung auf dem Gebiete der Elektrizitătsversorgung 
bemerkbar macht, und zwar zunăchst hauptsăchlich in der Weise, 
daB zu den vorhandenen PauschaItarifen die Verrechnungsart nach 
Zăhlern hinzugefugt wird. . 

Bei den Zăhlertarifen ist die Zahl der Werke, die Einheitspreise ohne 
weitere Abstufung verwenden, eine verhăItnismăBig groBe. Auch dies 
ist ein Zeichen dafiir, daB die Verbreitung der elektrischen Arbeit noch 
nicht den Umfang angenommen hat, der eine Anpassung an die ver
schiedenen Bedurfnisse auf dem Wege der Abstufung der Tarife erfor
derlich macht. 

Bei denjenigen Werken, die Abstufungen bereits eingefuhrt haben, 
sind năhere Angaben in der Statistik nicht enthalten, doch wird in dem 
erwăhnten Artikel angegeben, daB die Abstufung bei Beleuchtung meist 
nach Benutzungsstunden, bei Kraftverbrauch nach der H6he des Be
darfes erfolgt; vermutlich wird sich hier eine ăhnliche Entwicklung wie 
in Deutschland vollziehen, so daB die Abstufung nach der H6he des 
Verbrauches allmăhlich uberwiegen wird. 

Auffallend ist die geringe Verwendung des Doppeltarifes, d. h. der 
Abstufung nach dem Zeitpunkt des Bedarfes; kaum 1 % der Werke 
bedienen sich dieser Verrechnungsart. Dies ist wohl darauf zuruckzu
fiihren, daB einmal die Belastung der Werke durch Kraftstrom sich noch 
nicht in dem MaBe bemerkbar macht wie in Deutschland, und daB die 
Preise der MeBapparate, die in Osterreich in jedem einzelnen Falle eineI" 
staatlichen Priifung und Beglaubigung unterliegen, wesentlich teurer 
sind als bei uns. 

Auch verwickeltere Tarife, wie der Gebuhren- und der Maximal
tari( scheinen in Osterreich nur ganz ausnahmsweise in Verwendung 
zu sein. 

Was die H6he der Preise anbelangt, so bewegen sich die Lichtpreise 
zwischen 20 und 100 h (17 und 85 ~). Ein groBer Prozentsatz der. 
Werke rechnet noch mit Grundpreisen zwischen 60 und 80 h; nimmt man 
den Mittelpreis von 70 h = ca. 60 ~ als Durchschnittspreis an, so 
ergibt sich fur Osterreich ein wesentlich h6herer Lichtpreis, als er zur 
Zeit in Deutschland in allgemeiner Geltung ist. 

Die Kraftstrompreise schwanken zwischen 10 und 70 h (8,5 und 
59,5 ~). Bei einem groBen Prozentsatz der Werke sind Preise von 
30 bis 34 h, also im Mittel von ca. 27 ~ in Gebrauch, d. h. auch die 
Kraftpreise sind hOher als in Deutschland. Ais mittlere gebrăuchliche 
Pauschalpreise werden etwa 100 h fur die Normalkerze nnd Jahr (bei 
Metallfadenlampen die Hălfte, also ca. 300-500 Kr. pro Kilowatt und 
Jahr) nnd fur Kraftzwecke bei beschrănktem Betriebe pro pferdestărke 
nnd Jahr etwa 90-120 Kr., bei ununterbrochenem Betriebe etwa l!)O 
bis 300 Kr. angegeben. 
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3. Schweiz. 

Im engsten AnschluB an die rasche und lebhafte Entwicklung der 
Elektrizitătsversorgung weisen die schweizerischen Tarife eine Mannig" 
faltigkeit auf wie kaum ein anderes Land. Es sind nicht bloB fast alle 
Zăhlertarife mit ihren verschiedenen Formen vertreten, sondern auch 
Pauschaltarife in groBer Zahl und mit vielfachen Abstufungen. Folgende 
Aufstellung gibt uber die Verwendung der Tarifsysteme und die U11 

Laufe der Jahre hierbei eingetretenen Verănderungen AufschluB. 

Verwendung der Tarifsysteme in der Schweiz. 

1 Beleuchtung , Kraft 

Es verwenden i 1904 1911 I 1912 I 1904 i 1911 ! 1912 
f Zahl d. i 0/ Zahl d.' o Zahl d. i 0/ :; Zahl d-I 0/ I Zahl doi o 'I Zahl doi o' 

. ______ ~ _________________ t~:~~L~.,: wer~_L!~ ___ 'Y_erke _L~'!~ __ /~_~~~~ ___ wer~_:_o 

~:~~!:~~;ri~:~:-~:-:I i~ 1, in~-~~l. ~; il ~~~ It~1 if l
l 

~f- ~~ I~C~ifh~ 
Pauschal- nnd Zăhler- I ! i i 1 i il i 

tarif ....... ! 66 ,58 1 118 ,51, 141 133 il 31 35 61 27 93 12:1 
I I I I I I 

Das hăufige Vorkommen des Pauschaltarifes, das aus diesen Zahlen 
hervorgeht, wird auch durch die Tatsache bestătigt, daB im ganzen zur 
Zeit noch weit mehr Abnehmer die elektrische Arbeit auf Grund pau
schaler Verrechnung beziehen statt nach Messung. Die Statistik macht 
hieruber folgende Angaben: 

Jahr ' Pauschalabnehmer Zăhlerabnehmer 

1905 100000 35000 
1907 141 820 47644 
1909 159 177 78200 
1911 178350 90200 
1912 298651 151 904 

Hieraus ist ersichtlich, daB die Zahl der Pauschalabnehmer die der 
Zăhlerabonnenten um das Doppelte u1;Jertrifft, daB aber die Zăhler

abnehmer seit 1905 eine weit stărkere Zunahme aufweisen als die Pau" 
schalkonsumenten; ein gena ueI' zahlenmăBiger Vergleich der einzelnen 
Jahre ist nicht angăngig, da die Angaben der Werke in den verschiedenen 
Jahren unregelmăBig gemacht werden. Doch kann aus der stărkeren 
Zunahme der Zăhlerabnehmer geschlossen werden, daB der Pauschaltarif 
allmăhlich an Beliebtheit verliert. Bei der Wurdigung der angegebenen 
Zahlen ist ubrigens zu berucksic.htigen, daB ein groBer Teil der vorhall" 
denen Werke mangels năherer Angaben auBer Betracht geblieben ist: 
da es sich bei den fehlenden meist um kleinere Unternehmungen handelt, 
so kann angenommen werden, daB der Pauschaltarif noch eine groBere 
Verbreitung aufweist, als aus den gemachten Angaben hervorgeht. 

Diese Erscheinung ist einmal auf die fruhzeitige Entwicklung der 
schweizerischen Werke und ferner auf die ausgedehnte und uberwiegencle 
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Verwendung von Wasserkrăften bei der Erzeugung der elektrischen 
Arbeit zuruckzufuhren; benutzten doch im Jahre 1911 von 141 Werken, 
von denen genaue Angaben vorlagen, 121 = 86% ganz oder teilweise 
Wasser als Antriebskraft. Dieses Verhăltnis durfte sich bis heute kaum 
wesentlich verschoben haben. Die Hohe des Verbrauches an Kilowatt
stunden braucht daher bei der Preisbemessl]llg nur eine untergeordnete 
Rolle zu spielen; es genugt meistenteils, wenn die fast ausschlieBlich von 
der Leistungsfăhigkeit der Anlage abhăngigen Kosten in festen Betrăgen 
auf die Yerbraucher verteilt werden. Diese Methode der Preisstellung 
war namentlich in der Schweiz naheliegend, da die billige Betriebskraft 
selbst in kleinen und unbedeutenden Orten zur Errichtung von Elek
trizitătswerken schon zu einer Zeit fUhrte, wo die Beschaffung von Zăh
lern aus technischen und finanziellen Grunden kaum in Frage kommen 
konnte. Auch waren die Verbrauchsverhăltnisse einfach und lief3en eine 
gleichmăf3ige und einfache Verrechnung zu. Es ist nicht zu verkennen, 
daf3 in dieser ersten Zeit der Entwicklung die allgemeine Verwendung 
des dem Verbraucher gelăufigen Pauschaltarifes der Schweiz einen Vor
sprung in dem Verbrauch elektrischer Arbeit anderen Lăndern gegen
ilber sicherte (s. auch Wyf31ing L 338). 

In seiner einfachsten Form sieht der Pauschaltarif in der Schweiz 
einen einheitlichen Preis fur die Normalkerze bzw. fur die angeschlossene 
Pferdekraft vor; solche Tarife waren fruher namentlich in kleineren 
Anlagen nicht eben selten. Mit der wachsenden Ausdehnung der Energie
yersorgung genugte jedoch diese einfache Form weder den Interessen 
der Werke noch den Bedurfnissen der Abnehmer. Es wurden nun ver
schiedene Wege eingeschlagen, um den verănderten Verhăltnissen Rech
nung zu tragen. Teilweise wurden zahlreiche Abstufungen der Pauschal
tarife nach Ort, Art und Zeit der Benutzung vorgenommen, teilweise 
auch der Verkauf nach Messung in vollem oder beschrănktem Umfange 
eingefuhrt, und zwar entweder neben dem bestehenden Pauschaltarif 
oder in Form des Gebuhrentarifes, der einerseits den Werken noch 
ei ne vom Verbrauch unabhăngige Einnahme, wie der Pauschaltarif, 
sicherte, andererseits dem Verbraucher die Moglichkeit gab, seine Aus
gaben fUr Beleuchtung und Kraft in gewissem Umfange dem tatsăch-
lichen Verbrauche anzupassen. . 

Die heutigen schweizerischen Pauschaltarife fur Beleuchtung 
weisen meistenteils mehrere Stufen nach der voraussichtlichen Benut
zungsdauer oder nach der Art der Răume, in denen die Beleuchtung ver
wendet wird, auf. Die Zahl der Stufen wechselt zwischen 2 und 8 und 
betrăgt gewohnlich 3 oder 4, und zwar im allgemeinen: a) fi.ir selten 
und unregelmăf3ig, b) fur selten und regelmăf3ig, c) fur dauernd wăhrend 
der Hauptbeleuchtungszeit und d) fur noch lănger beleuchtete Răume. 
Dabei werden die Preise selten fii.r das Watt oder fur die Kerze, sondern 
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meistens fur die Lampen verschiedener Kerzenstărke unmittelbar an
gegeben, wobei der Preis fur die Normalkerze bei groBeren Lampen 
hăufig geringer wird. 

Beis piele: 
110 Zug. Die Lampen werden durch das Personal des Werkes nach ihrer 

wahrscheinlichen Benutzungsdauer in folgende Klassen eingereiht: 

! Preise pro Kerze und J ahr 

" I I I Kol,lenfaden- Metallfaden-
::l I Benutzungszeit I 
~ I per Jahr , 

Lokalităten 
! lampe'l mit lampen mit 
! In'X, 3,5 Watt max 1,2 Watt 

J __ ~_~ i 
--------- =c=~~~' 

! Stromverbranch Stromverbrauch 
~~==~~~erze Fr. pro Kerze Fr. 

1 bis 
hi:ichstens 

500 
Stunden 

Schlafzimmer, die nur als solche 
benutzt werden, Keller in Pri
vatwohnungen, Remisen, Vor
ratsrăume, Abortc, Estriche, 
Waschkiichen, Badezimmer,Mo
stereien 0,65 0,30 

II bis 
hi:ichstens 

1000 Stdn. 

Werkstatten, Bureaus, Stălle, 
Scheunen, Milch- u. Kasekeller, 
Treppenhauser. 1,00 0,50 

III bis 
hi:ichstens 

,1500 
Stunden 

Kiichen, Verkaufslokale, Rasier
stuben, Speisekammern, Privat
wohnzimmer, Korridore, Kase
reien, Băckereien u. dgl., Metz
gereien, Wirtschaftskeller und 
Aborte, Wirtschafts-Nebenzim
mer 1,25 0,60 

IV mit iiber 
1500 

Stunden 

Wirtschaftslokale, einschl. Kor. 
ridore, Kiichen, Offize, AuLlen
lampen. 1,60 0,80 

1 

II 

111. Aarau. 

Brenndauer 
imJahr 

Riiumlichkeiten 

bis ca. 400 I Schlafzimmer, Salons, Waschkiichen, 
Stunden Badezimmer, Estriche, Abtritte, Gast-

I zimmer, Dienstzimmer, Veranden, Gar. 
ten, Sommerwirtschaftslokale, Tanz· 

I săle und wenig benutzte Vereinslokale, 
I nicht heizbare Kegelbahnen, Heizrău
I 
'1 me, Keller in Privathăusern, Schup-

pen usw ............. . 

bis ca. 800 l' Bureaus, Werkstătten, Magazine, Fa· 
Stunden brikrăume, Schaufenster, Scheunen, 

Remisen, ELlzimmer, Arbeitszimmer, 

I Keller in Geschăftshăusern, Stallungen 
mit gutem Tageslicht usw. . . . " . 

I Zahl der Kerzen 

'1' 5 110 1 16 I 25 I 32 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr; 

I I I 
I , 

i II 

I 

4 '8113 19 25> 

I 
I 
I 

5110 I .6124 30 
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~ I Brenndauer I i Zahl der Kerzen 
oS im J ahr Răumlichkeiten 5 110 116 1 25 I 32 
~ _ h h h h!h 

III I bis ca. 1500 I WohnzimIlle~, Kiichen, Gănge u. Vest~--I-I---I---I-
,Stunden biils in Wohnhăusern, Verkaufslokale, 

Stallungen mit wenig Tageslicht, Au Ben
beleuchtungen, heizbare Kegelbahnen, 
Wirtschaftslokale, welche nicht stăn-

IV 
dig benutzt werden usw.. . . . .. 6 112 20 29 36 

Iăngere Stăndige Wirtschaftslokale, Keller, 
Brenndauer Gănge u. Aborte in Wirtschaften und 

Hotels, Lokale fiir Tag- u. Nachtdienst, 
Backstuben, StraBenbeleuchtung usw. 8 15 25 39 48 

I Zuschlag fiir Umschaltung . . . .. 2 I 3 I 5 7 10 

Dieser Tarif gilt fiir Kohlenfadenlampen mit einem Stromverbrauch von durch
schnittlich 3,5 Watt pro Kerze. An Stelle der Kohlenfadenlampen konnen zu dem 
gleichen Preise Metallfadenlampen von ungefăhr doppelter Lichtstărke verwendet 
werden. 

Die Berechnung nach Watt ist selten und erst in neuerer Zeit bei 
einigen Werken (St. Imier, Chaux de Fonds usw.) eingefiihrt. 

Weitere Abstufungen finden sich bei Pauschaltarifen nach der Hi:ihe 
des gesamten Jahresumsatzes (Kubel) zur Begiinstigung gri:i13erer An
lagen, ferner kommen auch noch Abstufungen der Preise nach der Jahres
zeit vor (Interlaken). Einige merkwiirdige Vbergangstarife sind zu er
wăhnen: Der Kanton Ziirich stellt zwar einen Pauschaltarif den Abneh
mern zur Auswahl, diese diirfen jedoch nur eine bestimmte Anzahl 
Kilowattstunden verbrauchen, ein gri:i13erer Verbrauch mu13 besonders 
nach Zăhlern bezahlt werden. In einem anderen Falle (Altdorf) wird 
die Pauschalgebiihr nach Schătzung und auf Grund eines bestimmten 
Einheitspreises fiir die Kilowattstunde in jedem einzelnen Falle fest
gesetzt. 

Bei Verwendung des elektrischen Stromes zu Kraftzwec ken werden 
die Pauschaltarife regelmă13ig nach der Gri:i13e des Anschlu13wertes 
und der mutina13lichen Zeitdauer der Benutzung abgestuft. In letzterer 
Hinsicht werden fast iiberall unterschieden: 

1. Motoren ffu Fabrikbetriebe, deren Arbeitszeit in der .Schweiz 
durch Gesetz auf 11 Stunden fiir den Tag festgesetzt ist (Fabrikkraft), 

2. Mototen fiir ausschlie13liche Benutzring wăhrend der Tagesstunden 
(Tageskraft) , 

3. Motoren mit unbeschrănkter Arbeitszeit (Permanentkraft). 

Die Abstufung nach der Gri:i13e des Anschlu13wertes bezieht sich 
gewi:ihnlich auf die nominelle Leistung der Motoren und sieht mit stei
ge~der Anschlu13gri:i13e oft sehr betrăchtliche Ermă13igungen vor. Meisten
teils werden dann zunăchst fiir Fabrikkraft zahlreiche bestimmte Einzel-
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preise fur jede Gr6Benklasse angefuhrt, und die Preise fur Permanent
und Tageskraft durch prozentuale Erh6hung oder Erniedrigung der 
Fabrikkraftpreise zum Ausdruck gebracht. 
Reis pieI 112: 

Kraftwerke Beznau - L6ntsch. 

Tarif A. 
Zur Benutzung wahrend 1O-11 Stunden pro Tag zwischen morgens 6 Uhr und 

abends 7 Uhr (Fabrikzeit). 

Pferdekrafte "n der i Preis p. Pferde-I pferdekralte an der I Preis p. Plerde-

Motorwelle ' kraft u. Jahr Motorwelle kraft u. Jahr 
! Fr. Fr. 

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

bis 0,5 PS 250,-- iiber 10 bis 12,5 PS 186,-
liber 0,5 

" 
0,75 

" 
232,50 12,5 " 15 184,-

0,75 " 1 215,- ]5 17,5 
" 

182,-
1 1,5 " 210,- 17,5 " 20 180,-
1,5 

" 
2 205,- 20 2.5 178,40 

2 2,5 " 202,50 25 30 176,70 
2,5 

" 3 " 
200,- 30 35 175,-

3 3,5 " 198,75 35 40 173,40 
3,5 

" 
4 

" 
197,50 40 45 171,70 

4 4,5 " 196,25 45 50 170,-
4,5 

" 5 195,- 50 60 168,-
5 6 193,60 60 70 166,-
6 7 192,20 70 80 164,-
7 8 190,80 80 90 162,-
8 9 " 

189,40 90 " 100 160,-
9 10 188,- Dariib. nach Vereinbarung 

Tarif B. 
Zur Benutzung nur am Tage (Tageskraft) wird auf die Preise des Tarifes A 

ein Rabatt von 30% gewahrt. Tageskraftmotoren dlirfen im Betriebe sein in den 
Monaten: 

Januar und Dezember 
Februar und November. 
Marz und Oktober. . 
April und September 
Mai und August . 
Juni und Juli . . . . 

von morgens 81/ 2 bis abends 
8 

Tarif C. 

7 
6 
6 
6 

31/ 2 Uhr 
41/ 2 

5 
6 
7 
8 

Zur up.unterbrochenen Benutzung Tag nnd Nacht wird cin Zuschlag von 
30% zn den Preisen des Tarifes A berechnet. 

Der allmăhliche Dbergang vom Pauschal- zum Zăhlertarif ist, wie 
oben angedeutet, in sehr verschiedener Weise wahrzunehmen. Einige 
Werke fuhren den Zăhlertarif nur fUr Ausnahmefălle, andere nur fur 
Anlagen von bestimmtem Umfang. Manche Werke stellen ihn den 
Abnehmern ohne weitere Bedingungen zur wahlweisen Benutzung an
heim, wăhrend er in gr6Beren Stădten zur ausschlieBlichen Verwendung 
gelangt ist. 
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Als Zwischenstufe wird, namentiich fur Kraftzwecke, in einer Anzahl 
Werke der Gebuhrentarif, meistens bezogen auf den AnschIuBwert., selten 
auf die maximale Beanspruchung, benutzt; die Grundgebuhr wird dabei, 
wie beim Pauschaitarif, nach der Motorenleistung und hier und da 
nach der mutmaBlichen Benutzungsdauer, die Preise fur die Kilowatt
st.unde in einigen Făllen nach der Hohe des Verbrauches, auch nach 
Benutzungsdauer und anderen Umstănden abgestuft (Elektra, Basel
land). 

Bei ZăhIertarifen sieht die Mehrzahi der Orte eine ErmăBigung nach 
cler Hohe des Verbrauches vor, und zwar bei Beleuchtungsstrom hăufiger 
als bei Kraftstrom; die Anzahl der Stufen und Hohe der ErmăBigung 
ist von Werk zu Werk verschieden, Berechnungsgrundlage bildet mei
stens der Verbrauch in Kilowattstunden, seltener der Geldbetrag. Die 
Abstufung nach der Benutzungsdauer ist bei den Lichtstrompreisen 
weniger gebrăuchlich als bei den Krafttarifen und wird im ganzen sel
tener als in Deutschland angewendet. - Die gleichzeitige Abstufung nach 
Hohe des Verbrauches und Benutzungsdauer ist nur vereinzelt zu 
finden. - Ebenfalls nicht sehr verbreitet ist der Doppeltarif, der haupt
săchlich nur in einigen groBeren PIătzen Verwendung gefunden hat;. 
man hat jedoch das diesem Tarif zugrunde liegende Prinzip der Ab
stufung nach dem Zeitpunkt der BeJastung noch weiter ausgebaut und 
in einigen Făllen Tarife aufgestellt die fast fur jede Stunde des Tages 
einen anderen Strompreis vorsehen (Aarau, Lausanne; s. Beispiel Nr. 84, 
S. 240). 

Eine bei den Krafttarifen nicht seltene ErmăBigung wird im Gegen
satz zu deutschen Tarifen auf die Hohe des AnschluBwertes bezogen, 
wohi in AnIehnung an diese vieI gebrăuchiiche Abstufung beim Pau
schaltarif. 

Beispiel1l3: 
Vevey-Montreux. Preis pro Kilowattstunde bei Motoren von: 

1- 3 PS 0,125 Fr. 
3- 10 0,120 " 

10-- 20 " 0,115 " 
20-- 30 " 0,10.5 " usw. bis 

100--200 " 0,075 " 

Mit dieser Abstufung nach der GroBe des AnschIuBwertes werden 
auch ErmăBigungen nach der Hohe des Verbrauches und ilach dem 
Zeitpunkt (z. B. Sommer und Winter) verbunden (Rathausen). - Ma
ximaltarife nach englischem Muster scheinen in der Schweiz nicht in 
Gebrauch zu sein, wie uberhaupt der Hochstbeanspruchung bei der 
Preisbemessung nicht die groBe Beeleutung eingerăumt wird, wie in 
aneleren Lăndern. Hier unel da wird die Benutzungselauer auf Grund 
cler hochsten BeJastung ermitteIt. 

Siegel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl. 18 
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Beispicl: 114 
In mcrkwiirdigcr Weise wird der Preis auf Grund der maximalen Bean

spruchung und des Verbrauches in Olten bei einem der vielen dort gebrauchlichen 
Tarife abgestuft. Es ist fiir das hiichstbeanspruchte Kilowatt ein fester, mit der 
GriiBe der Beanspruchung fallender Preis zu bezahlen, z. B. bei einer Entnahme 
von 1 KW 400 frs., von 10 KW 352 frs.; dieser Preis entspricht cineI' mittleren 
Benutzungsdauer von 1000 Stunden pro Jahr. Ist die Benutzungsdauer geringer, 
z. B. n.ur 100 Stunden, so wird ein Abzug bis zu 65% gewăhrt; ist sie hiiher, 
z. B. iiber 2500 Stunden, so werden ZuscWăge bis zu 45% erhoben. 

Eine Eigentumlichkeit der Schweizer Tarife, namentlich gegenuber 
den deutschen, liegt in der Festsetzung einer Mindestgewăhr, die fast 
bei keinem Werke in den Stromlieferungsbedingungen fehIt.. Es ist dies 
gewissermaBen ein Uberbleibsel des Pauschaltarifes. Auch bpim Dber
gang zum Zăhlertarif wollte man auf die Sicherung einer best.immten 
Einnahme nicht verzichten und hat zu diesem Zweck eine Mindest
zahlung pro Jahr vorgeschrieben. Die Formen ffu ihre Erhebung sind 
sehr verschieden; wăhrend bei den Krafttarifen meistens eine feste 
Summe in Franken, pro KiJowatt oder in Prozent der gleichzeitig ange
wendeten Pauschalpreise festgesetzt wird, erhebt man beim Lichtstrom
verkauf entweder eine Mindes'tgebuhr fur den ganzen AnschluB (Kanton 
Ziirich 25 Fr. pro AnschluB) oder fur die Lampe (Wil 3 Fr. pro Lampe) 
oder fur die angeschlossene Normalkerze (Freiburg 50 Cts. pro Normal
kerze und Jahr) oder schlieBlich fiir das Kilowatt AnschluBwert (Luzern 
660 Fr. pro Kilowatt). Die Garantiesumme wird hăufig mit steigender 
AnschluBgroBe ermăBigt. 

Die hochentwickelte Elektrizităt-swirtschaft der Schweiz macht sich 
in den Stromlieferungsbedingungen schlieBlich noch dadurch bemerkbar, 
daB fast in allen Tarifen besondere Preise fiir Heizen und Kochen 
vorgesehen sind, bald mit pauschaler, bald mit Zăhlerverrechnung. 
Ersteres ist namentlich bei der Verwendung von Bugeleisen der Fali, 
wo die Preise wiederum entweder nach dem Wattverbrauch, oder nach 
der GroBe des Haushaltes abgestuft werden. Die Zăhlerpreise sind oft 
nicht unwesentlich den Lichtpreisen gegenuber ermăBigt, z. B. in Alt
dorf auf 7,5 Cts. im Sommer und 10 Cts. im Winter. 

Ist, wie schon angedeutet, die groBe Mannigfaltigkeit der schweize
rischen Tarife eine Folge der vielseitigen Verwendung der elektrischen 
Arbeit, so muB man andererseits vermuten, daB diese Entwicklung der 
Elektrizitătsversorgung bei hohen Energiepreisen kaum moglich ge
wesen wăre. In der Tat zeichnet sich auch in dieser Hinsicht die Schweiz 
vor anderen Lăndern aus. Zwar sind die Preise, auf die gleiche Einheit 
bezogen, nicht billiger wie in Deutschland, es muB aber dabei beriick
sichtigt werden, daB die IVertung fiir Licht und Kraft sich im groBen 
und ganzen immer auf den Kohlenpreis stiitzt, und daB von diesem 
Standpunkt aus bei den hohen Kohlenpreisen in der Schweiz die Preise 
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fur elektrisehe Arbeit als niedrig zu bezeiehnen sind. Ffir Beleuehtung 
fur mittlere Verhăltnisse kann man 1,20Fr. ffir die Kerze bei Kohlen
faden- und 0,60 Fr. bei Metallfadenlampen als normal annehmen, wăh
rend beim Zăhlertarif sieh die Grundpreise meistens zwisehen 40 und 
60 Cts. bewegen. Die Einheitspreise fur Kraft betragen fur den Klein
betrieb bei pausehaler Bereehnung ungefăhr 200 Fr. pro PS und Jahr, 
fUr Fabrikbetriebe im Mittel et'wa 170 Fr. pro PS und Jahr; dies wurde 
bei 3000stundiger Benutzung des AnsehluBwertes sehon bei mittlerem 
Verbraueh einem Preise von etwa 7,5 ~ pro Kilowattstunde entspreehen, 
der in Deutsehland nur bei grăBeren Unternehmungen in Frage kommt. 
Noeh guilstiger stellen sieh die Verhăltnisse fUr durehgehenden Tag
und Naehtbetrieb. Die Einheitspreise bei Kilowattstundenbereehnung 
sind sehr versehieden, die Mehrzahl der Angaben bewegen siehzwisehen 
10 und 25 Cts. 

4. Frankreich. 

Konnte in der Sehweiz zwisehen der ausgedehnten Verwendung der 
elektrisehen Arbeit und der weitgeliendeil Versehiedenheit der Tarif
systeme und den verhăltnismăBig niedrigen Energiekosten eine Weehsel
wirkung festgestellt werden, so muB umgekehrt aus der Hăhe der fran
zăsisehen Preise gesehlossen werden, daB die elektrische Energie dort 
nicht diejenige Verbreitung besitzt, die ihr in anderen Lăndern ihre 
groBe wirtsehaftliche Bedeutung gesichert hat. Zwar ist die Anzahl der 
versorgten Orte in Frankreich verhăltnismăBig ebenso groB, wenn nicht 
grăBer als in anderen Lăndern; allein innerhalb der Orte ist die Benut
zung der elektrischen Arbeit - von Ausnahmefăllen abgesehen - bei 
weitem nicht in dem MaBe zu finden, wie in anderen Lăndern. Dies 
folgt z. B. schon daraus, daB manche kleineren Orte Energie zu Kraft
zwecken uberhaupt nicht abgeben. In dem "Annuaire" (L 26) machen 
etwa 2000 Orte uber Lichtpreise und nur etwa 1350 uber Kraftpreise An
gaben; in den Stromlieferungsbedingungen eines Ortes mit etwa 5000 Ein
wohnern und kommunalem Elektrizitătswerk ist z. B. ausdrucklich be
tont, daBdie elektrische Energie nur vom Eintritt der Dunkelheit bis 
Tagesanbruch geliefert wird. Der Herausgeber der Statistik der Elek
trizitătswerke (L'industrie electrique vom 10. November 1911, S. 499) 
bemerkt daher in der Vorrede: "Leider ist das franiăsische Publikum 
nicht genugend mit den Vorteilen vertraut, welche die Versorgung mit 
elektrischer Energie bietet, und seine Erziehung auf diesem Wege IăBt 
noch alles zu wunschen ubrig." 

Diese' Tatsache ist nicht weiter verwunderlich, wenn man in 
Betracht zieht, mit welch . erstaunlich hohen Preisen in Frank
reich gereehnet wird. In dem "Annuaire" finden sich folgende An
gaben: 

18* 
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Lichtpreise: 

liber 1 Fr. pro Kilowattstunde 73 Orte 
1 

0,8-0,99 " 
0,6--0,79 " 

unter 0,6 .. 
Kraftpreise: 

liber 0,5 Fr. pro Kilowattstunde 
0,3-0,5 " 
0,3 

unter 0,3 " 

351 .. 
617 
873 
106 

325 Orte 
451 
327 
246 

Bei pauschaler Berechnung ist ein Preis von 30 Fr. fur die 16kerzige 
Kohlenfadenlampe als normal zu bezeichnen, ein Preis, der wohl sonst 
in keinem Lande zu erzielen ist und den mittleren Preis der Schweiz 
um etwa 50% ubersteigt. 

Zweifellos ist die geringe Entwicklung der Elektrizitatsversorgung 
eine Folge dieser hohen Preise; es wurden vielfach die beim Aufkommen 
der Elektrizitatswerke durchaus angemessenen Kostenfestsetzungen bei
behalten, ohne daB es - selbstverstandlich mit Ausnahme namentlich 
der groBen Unternehmungen, denen an der Steigerung des Umsatzes 
gelegen sein muBte - den Inhabem der Konzessionen notwendig er
schienen ware, durch Preisherabsetzungen die Verbraucher zu erhohter 
Benutzung der elektrischen Energie anzuspomen. Auch sind in Frank
reich vielfach Gas- und Elektrizitatskonzessionen in einer Hand, so daB 
ein gesunder Wettbewerb ausgeschlossen ist. Nicht zu ubersehen ist 
femer, daB der Reichtum des Landes so groB ist, daB die im Vergleich 
zu anderen Landern hoheren Energiekosten leichter getragen werden 
konnen, und daB femer vielfach fur die Entwicklung die Unterstutzung 
von Handwerk und Industrie durch billige Energiepreise nicht in dem 
MaBe erforderlich ist wie in anderen Landem, wo die Elektrizitat als 
wichtiges Produktionsmittel eine stetig wachsende Verbilligung er
fahren hat. 

Was die Art der Tarife anbelangt, so uberwiegt bei derausgedehn
ten Verwendung von Wasserkraften wie in der Schweiz der Pauschal
tarif, der teils ausschlieBlich, teils wahlweise denAbnehmemzur Verfugung 
gestellt wird. In der Statistik der L'industrie electrique" (L 25) sind 
bei 322 Orten Angaben gemacht; hiervon verkaufen die elektrische' Arbeit 
141 Werke ausschlieBlich nach Pauschaltarifen, 54 gleichzeitig nach Mes
sung und pauschal, und 127 ausschlieBlich nach Zahlem. Die groBe 
Menge aH derer, von denen Angaben nîcht verzeichnet sind, scheint 
hauptsachlich den Pauschaltarif zu verwenden. 

Uber die Einzelheiten ist man auf Grund der wenigen Angaben, 
die von den Werken selbst zur Verfugung gesteHt werden, auf Vermu-
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tungen angewiesen; alIgemeingultige und fUr jedermann zugăngli~he 
Tarife scheinen vielfach uberhaupt nicht in Gebrauch zu sein, selbst 
groBere Unternehmungen geben an, daB sie die Preise von FalI zu FalI 
festsetzen. Auch dort, wo gedruckte Bedingungen vorhanden sind, uben 
die Werke bei der Bekanntgabe eine weitgehende Zuruckhaltung. 

Der Pauschaltarif (tarif it forfait) scheint noch mehrfach in seiner 
einfachsten Form mit einem Preis pro Kerze und Jahr bzw. pro Pferde
stărke und Jahr ahne weitere Abstufung angewendet zu wer~en. Ais 
Einheit fur Beleuchtung wird hierbei vielfach die franzosische Carcel
Kerze (= 10,9 Normalkerzen) benutzt und der Preis pro "carcel- an" 
festgesetzt (Espalion, 4150 Einwohner 42 [!] Fr. pro carcel- an). 

Bei fortgeschrittener Tarifpolitik werden die Preise pro Kerze mit 
steigendem AnschluBwert ermăBigt, auch mehrere Kategorien nach der 
mutmaBlichen Benutzungsdauer vorgesehen. Daneben wird auch der 
Pauschaltarif auf Grund des durch einen Strombegrenzer beschrănkten 
Maximums der Benutzung festgesetzt. 

BeispielIl5: 
Energie electrique du Sud·Ouest, Bordea u x: 

Jăhrliches Abonnement 
Lichtstărke der Lampen 1. Kategorie 2. Kategorie 

Fr. 

5 Kerzen Kohlenfadenlampen 18,-
10 
20 
16 
32 
25 
50 

Kohlenfadenlampen oder 'l 27,-
Metallfadenlampen . J 
Kohlenfadenlampen oder i} 39,-
Metallfadenlampen . 
Kohlenfadenlampen oder I} 51,-Metallfadenlampen . 

oder 

fiir 50 Watt Strombegrenzer 
75 

100 
" 150 

200 
" 300 

Fr. 

15,-

22,80 

33,-

43,20 

48 Fr. pro Jahr 
66 " 
84 " 

123 " 
162 " 
240 " 

3. Kategorie 
Fr. 

12,-

18,-

27,-

36,-

Bei Kraft wird, wie in der Schweiz, der Preis nach der GroBe des 
AnschluBwertes abgestuft und in einzelnen FălIen ăhnliche Unterschei
dungen nach der mutmaBlichen Benutzungsdauer wie in der Schweiz 
gemacht. 

Beim Zăhlertarif (tarif au compteur) scheinen Einheitspreise ohne 
weitere Abstufungen noch die Regel zu bilden. In fortgeschritteneren 
Werken sind Abstufungen nach den verschiedensten Grundsătzen zu 
finden, so relativ am hăufigsten nach der Hohe des Verbrauches, sel
tener nach der Benutzungsdauer. 
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Wie in der Schweiz ist' ferner beim Zăhlertarif ffu Kraftstrom vom 
Pauschaltarif die Abstufimg nach der GroBe des ArischluBwertes uber
nommen und in einzelnen Făl1en eine so groBe Zahl von Stufen vor
gesehen, daB fast jeder Abnehmer eine besondere Stufe erhălt. 

Beis pieI 116: 
80 weist der Tarif der Compagnie generale d'eclairage in Bordeaux 

nicht weniger als 16 verschiedene Gr6Benklassen mit 13 Zeitabstufungen bei PreiEen 
von 40-8 Cts. 'auf; der Tarif einer anderen gr6Beren Uberlandzentrale nicht 
weniger als 91 8tufen von 80-14,1 Cts. pro Kilowattstunde. 

Es sind dies Tarifsysteme, die sich zwar aufs engste an die Selbst
kostenkurven anlehnen, jedoch, wie anderwărts, zu bequemerem und 
einfacherem Gebrauch durch Gebuhrentarife ersetzt werden konnten, 
wenn derartige Tarifmethoden dem franz6sischen Publikum gelăufiger 
wăren. 

Verwickeltere Berechnungsarten wie der Maximaltarif scheinen sel
ten in Anwendung zu sein (Societe d'eclairage et de force par Electricite 
iL Paris), nur der Doppeltarif (tarif mobile) scheint sich einiger Beliebt
heit zu erfreuen. 

o. Niederlande. 

In den Niederlanden, wo die elektrische Energie ausschlieBlich 
durch Wărmekraftmaschinen erzeugt wird, herrscht der einfache Zăhler
tarif bei weitem vor. Dabei ist hăufig (namentlich in kleineren Orten) 
sowohl fur Licht als auch ffu Kraft nur ein Einheitspreis ohne weiteren 
Rabatt festgesetzt. Die am meisten gebrăuchlichen Sătze sind ffu 
Licht 20 und 250ts. (34 und42,5 ~), fUr Kraft lO und 150ts. (17 und 
25,5 ~), wobei letzterer Satz hăufiger angewendet wird als der erst
genannte. Doch kommen auch h6here Preise vor, und zwar z. B. fUr 
Licht bis 500ts. (85 ~) (Valkenburg) und fur Kraft bis 27,2 Ots. (46,5'sd 
(Makkum) und niedrigere Preise, ffu Licht bis herab zu 150ts. (25,5.$) 
(Amsterdam), ja bis zu 13,60ts. (23,2~) (Aruni) und fur Kraft biFl 
herab zu 7,50ts. (12,8~) (Borne). 

Auf die Grundpreise werden vielfach Ermăl3igungen gewahrt, jedoch 
bewirken die im Vergleich zu anderen Landern weniger verwickelten 
Verbrauchsverhaltnisse und das Bestreben nach m6glichster Verein
fachung der Tarife, daB nur die einfacheren Formen angewendet werden. 
So handelt es sich in den meisten Fallen um Preisermal3igungen fur h6he
ren Verbrauch, die in Form von gestaffelten Preisen, seltener durch 
prozentuale Rabatte, zum Ausdruck gebracht werden. Auf Grund h6he
rer Benutzungsdauer scheinen Preisherabsetzungen nur ganz vereinzelt 
angewendet zu werden. So weist einen reinen Benutzungsstundentarif 
in der Statistik nur das Elektrizitatswerk s'Gravenhage auf, wo fur Licht 
die ersten 520 Benutzungsstunden der installierten Kilowatt mit 20, 
der weitere Verbrauch mit 8 Ots., fUr Kraft die ersten lO20 Benutzungs-
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stunden mit 10, der weitere Verbrauch mit 4 Cts. berechnet werden. -
Auch der Maximaltarif ist nur einmal, und zwar in der Stadt Enschede, 
zu finden, wo, ăhnlich wie in England, die ersten 30 Stunden des Maxi
mums in jedem Monat mit 30, die ubrigen mit 5 Cts. zu bezahlen sind. 
Dagegen wird verhăltnismă13ig hăufig der Doppeltarif benutzt, und zwar 
meist fUr Kraftstrom allein, vereinzelt auch fur Licht und Kraft gemein
sam. Die Preise in den niedrigeren Stufen sind gewohnlich, je nach dem 
Verbrauch, noch abgestuft. Innerhalb der Sperrzeit betragen die Preise 
vielfach 20 Cts. (34,$1), auBerhalb der Sperrzeit meistens zwiBchen 9 
nnd 5 Cts. (15,3 bzw. 8,5 ~). 

Andere Tarife kommen nur ganz vereinzelt vor, z. B. der Pauschal
tarif nur bei der Stadt Delft, wo filr 16kerzige Lampen (1,2 WattjNK) 
4 FI. (6,80.1') fur die ersten und 3FI. (5,10 .$G) ffu die weiteren Lampen 
und fur 25 kerzige Lampen 6 FI. (10,20 .1~) bzw. 5 FI. (8,50 .1') berechnet 
,verden. AuBerdem hat noch das Elektrizitătswerk Kennemerland einen 
Pauschaltarif eingefiihrt, wobei monatlich 26-30 Cts. pro 10 Watt 
berechnet werden. 

Ebenso selten wie der Pauschaltarif ist der Gebuhrentarif in Ge
brauch. In der Statistik findet sich hierfur nur ein einziges Beispiel, 
und zwar in Tilburg, wo fur Kraft pro angeschlossenes Kilowatt und 
Monat 5 FI. (8,50.1') und auBerdem 4 Cts. (6,8~) zu entrichten sind. 

Ais Besonderheiten sind die Tarif~ von Rotterdam und Vlaardingen 
zu erwăhnen, wo fUr Licht und Kraft ein Einheitspreis von 25 Cts. er
hoben wird. AuBerdem wird die elektrische Energie im Abonnement 
abgegeben, und zwar fur Licht zu 210 FI. {357 ~) und fur Kraft 120 FI. 
(204 .1'). Hierfur darf der Konsument 1200 Kilowattstunden entnehmen, 
der daruber hinausgehende Verbrauch ist mit 6 Cts. auBerdem zu be
zahlen. Erwăhnenswert ist ferner, daB in Arnhem die Lichtenergie in 
den Monaten von November bis Februar mit 22 Cts., in der ubrigen 
Zeit mit 15 Cts. zu bezahlen ist. 

SchlieBlich sei noch auf eine zweckmăBige, weil nur auf die Wert
schătzung der Konsumenten gegrundete Abstufung in Zandvort hin
gewiesen, wo die Badegăste fur Licht 60 Cts. (1,02 ,J{'), die Einwohner 
dagegen nur 25 Cts. (42,5~) zu entrichten haben. 

Im Durchschnitt scheinen im Vergleich zu deutschen Verhăltnissen 
die Lichtpreise niedriger zu sein, wăhrend die Kraftpreise wohl etwas 
hoher sich ergeben, so daB auch die Differenz zwischen Licht- und 
Kraftpreisen geringer ist als bei uns. 

6. England. 

Bei der Beurteilung englischer Tarife ist zu berucksichtigen, daB 
die Erzeugung der elektrischen Arbeit fast ausnahmslos in Wărmekraft
zentralen mittels Kohle erfolgt, und daB letztere zu billigeren Preisen 
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als auf dem Kontinent beschafft werden kann. Es sind ferner die Wah
nungs- und Lebensverhăltnisse gleichmăBigere als in den ubrigen 
betrachteten Lăndern; auch befindet sich das Wirtschaftsleben dort 
nicht in dem ProzeB der Umbildung, wie z. B. in Deutschland. Die 
Folge hiervon ist eine gr6Bere GleichmăBigkeit der Tarife als in den 
ubrigen Lăndern. 

Der Pauschaltarif wird in England fast nirgends verwendet; infalge
dessen fehIt auch fur diesen Tarif eine einfache Bezeichnung in englischer 
Sprache (der Ausdruck "flat rate", der in Amerika zur Bezeichnung des 
Pauschaltarifes gebraucht wird, bedeutet in England den Einheitstarif 
ohne weitere Abstufungen). Nur in ganz vereinzelten Făllen wird er 
(unter der Bezeichnung "fixed price system" oder "unlimited service 
tariff") neben anderen Tarifen, aber nur fur Beleuchtung und hier und 
da fur Bogenlampen, verwendet. 

Bei den Zăhlertarifen sind fast alle bekannteren Arten der Abstufung 
zu finden, in erster Linie diejenigen, die sich den Erzeugungskosten an
passen; hierbei sind die englischen Werke vielfach zu Tarifen gelangt, 
die gleichzeitig in vorzuglicher Weise der Wertschătzung und der Lei
stungsfăhigkeit der Abnehmer entsprechen. 

Die einfacheren WirtschaftsverhăItnisse in den einzelnen Orten haben 
es namentlich in kleineren PIătzen erm6glicht, mit dem Einheitstarif 
(flat rate) auszukammen. Nach der Statistik des Electrician von 1913, 
in der Angaben uber die Tarife von 510 Orten enthaIten sind, verwenden 
56 den Einheitstarif. Die verschiedenen Bedurfnisse der einzelnen Ver
brauchergruppen und dabei die groBe GleichmăBigkeit der Verbrauchs
verhăItnisse innerhalb der einzelnen Gruppen veranlaBten die Werke 
vielfach, die Preise nach diesen Gruppen abzust.ufen. So ist z. B. die 
Festsetzung eines besonderen Preises fUr Privatwohnungen und eines 
anderen Preises fur Lăden gebrăuchlich. Auch fur Reklamebeleuchtung, 
Kinematographentheater, Klubhăuser, Kirchen usw. werden vielfach 
besondere Einheitspreise berechnet. 

Beispielll7: 
Bury. Beleuchtung fUr Geschăftsrăume 33/ 4 d, ffu: Liiden 31/ 4 d, fUr Woh

nnngen 23/ 4 d. 

Van den in Deutschland besonders gebrăuchlichen Abstufungen ist 
auch in England die ErmăBigung nach der H6he des Verbrauches viel
fach verwendet, und zwar hăufiger bei Kraft als bei Licht; dabei ist eine 
groBe Anzahl van Stufen nicht selten (Huddersfield 15 Stufen). Vielfach 
wird nach Entrichtung eines bestimmten Betrages eine einmalige be
trăchtliche ErmăBigung gewăhrt. 

Beis pieI 118: 
Halifax, Licht, die ersten 1200 Kilowattstunden pro Vierteljahr 4 d, 

dann 21/ 2 d. 
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Fast unbekannt sind Abstufungen in der vielfach bei uns gebrăuch
lichen Art nach der Zeitdauer der Benutzung, d. h. unter Ermittelung der 
Benutzungsdauer auf Grundlage des AnschluBwertes, vielmehr wird in 
England fiir die Ermittlung cler Benutzungsdauer fast ausschlieBlich 
das Maximum der Beanspruchung zugrunde gelegt und nach den von 
Wright angegebenen Prinzipien nach einer bestimmten Benutzungs
dauer des Maximums der Preis pro Kilowattstunde bedeutend ermăBigt. 
801che Tarife sind im Vergleich zu anderen Lăndern auBerordentlich 
zahlreich in Verwendung. Die vorerwăhnte Statistik fUhrt 76 Orte auf, 
die diesen Tarif allein fiir Licht, 16, die ihn nur fiir Kraft, und 53 Orte, 
die ihn gleichzeitig fiir Licht und Kraft eingefiihrt haben; in der Form 
ist er gewohnlich so ausgestaltet, daB meist die Anzahl der Stunden 
pro Tag, seltener pro Monat oder pro Vierteljahr angegeben wird, die 
cler Berechnung mit dem hohen Preis zugrunde gelegt wird, wăhrend 
der dariiber hinausgehende Verbrauch einheitlich mit einem geringen 
Preis bezahlt wird. In einigen Făllen ist auch noch eine zweite unel 
dritte Preisstufe vorgesehen. 

Beis piele: 
119 Aberdeen. 51/ 2 d fiir die erste Stunde tăglicher Benutzung des Maxi

mums, dann 11/ 4 d. 
120 Winchester. Die erste Stunde tăglicher Benutzung des Maximums 7 el, 

die năchsten beiden 4 d, der dariiber hinausgehende Verbrauch 2 d. 
121 Bristol. Fiir Kraft bis zu 300stiineliger Benutzung eles Maximums 

innerhalb jedes Vierteljahres 11/ 2 d, dariiber hinaus 3/4 d. 

Die im Verhăltnis zu anderen Lăndern groBe Verbreitung dieses 
Tarifes beruht auf dem Festhalten an dem Grundsatz, daB der Ver
braucher erst einen seinem Anteil an eler Hăchstbelastung der Betriebs
mittel entsprechenden Betrag entrichten miisse, ehe ihm eine ErmăBi
gung der Strompreise zuteil werden kann. Ermăglicht wurde die Durch
fiihrung dieses Prinzips durch die grăBere GleichmăBigkeit der Woh
nungsbeleuchtung in den englischen Stădten. Dbrigens ist dieser Tarif 
fast nirgends als alleinige Berechnungs!1rt in Gebrauch, meistens wirel 
den Verbrauchern auch noch ein Einheitstarif, dessen Sătze sich zwischen 
dem hohen und niedrigen Betrag des Maximaltarifes bewegen, zur Aus
wahl angeboten. 

Keiner besonderen Beliebtheit scheint sich in England der Doppel
tarif zu .erfreuen, der nur in wenigen Stădten, z. B. in Cardiff, neben 
anderen Tarifen in Gebrauch ist. Fiir Kraftstrom wird manchmal ein 
besonders niedriger Preis angeboten, mit der Bestimmung, daB durch 
8perrschalter die Verbrauchsapparate zur bestimmten Zeit abgeschaltet 
werden. 

Ebenso wie die hăufige Anwendung des Wrightschen Tarifes ist 
der ausgedehnte Gebrauch des Gebiihrentarifes (vielfach "telefone-
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system" genannt) auf den Grundsatz zuruckzufuhren, daB durch den 
Tarif vor allem die festen Ausgaben gedeckt werden mussen. Er findet 
sich in den verschiedensten Formen, indem z. B. fur das maximale 
Kilowatt der Beanspruchung fur Licht oder fur Kraft oder fur jede an
geschlossene Lampe oder fur die Gesamtanlage nach Schătzung (St.Mary
lebone) ein fester Betrag pro Monat, Vierteljahr oder pro Jahr erhoben 
und auBerdem fur jede verbrauchteKilowattstunde ein sehr niedriger 
Einheitssatz berechnet wird. 

Beis piele: 
122 Po plar. Flir Geschăftsbeleuchtung 8 :E per Kilowatt und Jahr bzw. fUr 

Bogenlampen 6:E 10 sh per Kilowatt und J ahr, auBerdem F/2 d per Kilowattstunde. 
123 Hac kne y. Fur Kraft 1 :E per Vierteljahr und Kilowatt, auBerdem 1/2 d. 
124 Maidstone. 8 sh per 32 Normalkerzenlampe und Jahr + 1 d per Kilo-

wattstunde. -

Eine besondere Art des Gebuhrentarifs ist vor neun Jahren zum 
ersten Male in Norwich eingefuhrt worden (s. auch S. 249). Die Grund
gebuhr wird hierbei nach dem Mietwert der Wohnungen bzw. der Hăuser 
abgestuft. Ermoglicht wird diese Art der Preisstellung dadurch, daB 
behordlicherseits auf den Mietwert der Hăuser und der Grundstucke 
~ine Steuer erhoben wird, so daB der dem Gebuhrentarif zugrunde zu 
legende Wert genau bekannt ist. Der Tarif gestattet in geradezu idealer 
Weise, der Wertschătzung und Leistungsfăhigkeit der Konsumenten 
Rechnung zu tragen, und ermoglicht es femer, auBer Beleuchtung 
andere elektrische Apparate ohne weitere Erschwerung bei einfachster 
Anordnung der Anlage zu gebrauchen. Es ist daher begreiflich, daB 
er sich in England sehr rasch einfuhrt, und daB er bereits in etwa 
40 Stădten angewendet wird. Meistenteils wird nur ein einziger be
stimmter Prozentsatz des Mietsteuerwertes erhoben, in einzelnen 
Făllen jedoch wird dieser Prozentsatz noch nach der Hohe des Miet
wertes abgestuft. 

Beis pieI 125: 
S underland. Es werden erhoben fUr Wohnungen mit einem Mietwert von: 

15-30:E 10% 
30-40 " 11% 
40-50 " 12% 
50-60 " 13% 
60-70 " 14% 

liber 70 " 15% 

auBerdem 1/2 d pro Kilowattstunde. 

Die enge Anpassung der Tarife einerseits an die Betriebsverhăltnisse, 
andererseits an die Bedurfnisse der Verbraucher Iă3t erwarten, daB 
sich auch die .Preise auf ei ner verhăltnismăBig niedrigen Basis bewegen. 
In der Tat gehen sie selbst in der hohen Stufe beim Wrightschen 
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Tarif selten iiber 7 d (59,5 ~) hinaus, wăhrend der niedrige Preis 1-3 d, 
meistenteils 2 d (17 ~) betrăgt. Bei den iibrigenLichttarifen sind die 
normalen Preise 5 und 6 d (42,5 und 51 ~); fa~t ebensoviel Werko 
aber haben die Einheitspreise schon unter 5 d herabgesetzt. Fiir Kraft 
betragen bei der kleineren Zahl der Unternehmungen die Preise iiber 
21/ 2 d (etwa 21 ~). Bei der graDeren Zahl entsprechen sie gerade 
diesem Wert oder sie liegen noch darunter. Hierbei ist zu beriicksich
tigen, daD bei vielen englischen Werken fiir die Bezahlung der Strom
rechnungen innerhalb der vorgeschriebenen Zeit, z. B. innerhalb der ersten 
zehn Tage des Monats, ein Kassenrabatt von 5-10% gewăhrt wird. 

Charakteristisch fiir das Bestreben der englischen Werke, die Ver
wendung der Elektrizităt auch ffir Heiz- und Kochzwecke zu fardern, 
ist die Tatsache, daD ffir dieses Verwendungsgebiet auDer dem oben 
erwăhnten, fiir den Gebrauch von Heiz- und Kochapparaten sehr giin
stigen Gebiihrentarif, bei einer groDen Zahl der Unternehmungen die 
Einheitspreise wesentlich niedriger als ffir Kraftzwecke vorgesehen sind, 
und zwar bis zu 1/2 d ffir die Kilo)Vattstunde herab. Es hat sich sogar 
zur Farderung des elektrischen Heizens und Kochens eine Vereinigung 
von Betriebsleitern gebildet, die sich verpflichtet haben, die elektrische 
Arbeit zu diesem letzten Einheitssatz (0,5 daher der Name der Ver
einigung "Point five") selbstverstăndlich zuziiglicheiner Grundgebiihr 
zu verkaufen (L 306-314). ' 

7. Diinemark. 

Bei Betrachtung der dănischen Tarife drăngt. sich die Wahrnehmung 
auf, daD eine gewisse Ahnlichkeit mit den Preisstellungsmethoden in 
Holland vorhanden ist. Wie rlort, ist auch in Dănemark der Pauschal
tarif, nach den Quellen (L 23) zu schlieDen, iiberhaupt nicht in 
Gebrauch und zwar unter der gleichen Begleiterscheinung wie in den 
Niederlanden; d. h., bei ausschlieBlichem Betrieb der Elektrizitătswerke 
mittels Dampfkraft. Weiterhin făllt es auf, daD auch in Dănemark 
verwickeltere Tarife, wie der Maximaltarif oder der Gebiihrentarif, 
eine allgemeine Anwendung nicht gefunden zu haben scheinen; sie 
werden nur in Ausnahmefăllen gebraucht. - Auch der Doppeltarif 
findet hachst selten Verwendung, so z. B. in Frederiksberg fUr Kraft. 

Wenn somit in Dănemark eine sehr groDe Einfachheit in der Preis
stellung besteht, so ist dies nicht bloD auf vergleichsweise einfache 
Verbrauchsverhăltnisse zuriickzufiihren, sondern hat seine Ursache auch 
darin, daD die Einfiihrung des elektrischen Betriebes in Dănemark durch 
Erleichterung von Installationen ganz besonders gefardert wird. Es 
ist klar, daD die vielfache Abstufung der Tarife in anderen Lăndern 
aus der Notwendigkeit hervorgegangen ist, den Verbrauchern elektri
scher Arbeit maglichst entgegenzukommen. Wenn nun andererseits 
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dieses Entgegenkommen durch Erleichterung in den Installationen und 
bei der Beschaffung der Verbrauchsapparate bewiesen wird, so ist 
naturlich, daB .die Tarife verhăltnismăBig einfachere Gestaltung auf
weisen konnen, ohne daB trotzdem die Abgabe elektrischer Arbeit in 
beschrănktem MaBe stattzufinden braucht. 

Demzufolge weisen viele dănische Elektrizitătswerke nur einfache 
Kilowattstundenpreise ohne weitere Abstufungen auf. Vielfach ist dies 
allerdings nur bei den Lichtpreisen der FalI, wăhrend fur die Kraft
preise verschiedene Staffelungen vorgesehen sind. Bemerkenswert ist, 
daB einige Werke, wie Frederiksberg und Skovshoved nach den wirt
schaftlichen Verhaltnissen der Verbraucher insofern abstufen, als z. B. 
in beiden FălIen ftir Lăden und Wirtschaften ein geringerer Preis als 
wie ftir Privatbeleuchtung erhoben wird. Weiterhin wird dort, wo die 
elektrisGhe Arbeit nach auBerhalb gelegenen Orten geliefert wird, in 
letzteren Bin hoherer Preis berechnet als in dem Ort, wo das Kraftwerk 
steht, z. B. Skovshoved, Stadtdistrikt 35 Ore fur Licht, 15 Ore fUr 
Kraft, Landdistrikt 40 bzw. 20 Ore. 

Die Mehrzahl der Tarife ist nach der Hohe des Verbrauches abge
stuft; die Stufenzahl ist meist beschrankt. Fur die einzelnen Verbrauchs
zonen werden hăufig die betreffenden Preise angegeben, selten ein 
Rabatt in Prozenten zum Ausdruck gebracht. Auffallend haufig im 
Vergleich zu anderen Landern wird, namentlich bei den Kraftpreisen, 
die ErmaBigung nach der Zeitdauer der Benutzung angewendet, wohl 
mit Rucksicht darauf, daB die hăufig geubte ZurverfugungstelIung der 
Motoren von seiten der Werke eine besondere Begunstigung lăngerer 
Betriebszeit erforderlich macht. 

Die Einheitspreise fur Licht bewegen sich in den Grenzen zwischen 
30 und 50 Ore (33,6 und 56 ~); am meisten gebrăuchlich ist der Satz 
von 40 Ore = 44,8 ~. 

Die Kraftpreise sind, wie in Schweden, etwas hoher als in anderen 
Lăndern. Der am meisten gebrăuchliche Preis ist 20 Ore (22,4 ~), 
doch ist er bei einer groBeren Anzahl Werke hoher (bis 35 Ore). 

Die gegenuber anderen Lăndern geringere Differenz zwischen Licht
und Kraftpreisen bzw. der niedrigere Preis fur Licht und der hohere 
Preis fur Kraft scheint darauf zuriickzufuhren zu sein, daB infolge der 
geographischen bzw. klimatischen Verhaltnisse die Benutzungsdauer 
des Beleuchtungsam\chlusses z. Z. des Maximums eine hohere und fur 
die Kraft ei ne niedrigere ist. 

8. Schweden. 

In der Statistik der Vereinigung schwedischer Elektrizitătswerke (L22) 
sind von einigen 70 Werken Angaben uber Tarife enthalten. Danach 
zu schlieBen, weisen die schwedischen Preisformen von den Tarifen 
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aller bis jetzt betrachteten Lander die groBte Einfachheit und Dber
sichtlichkeit auf, eine Folge der einfachen wirtschaftlichen Verhaltnisse 
und der vergleichsweise spaten Entwicklung der Elektrizitatswerke. 
Letzterem Umstande ist es auch zuzuschreiben, daB der Pauschaltarif 
lange niCht in dem Umfange zu finden lst wie in der Schweiz, obwohl 
auch in Schweden Wasserkrafte zum Betrieb der Werke in groBem MaBe 
Verwendung finden. Diese geringe Verbreitung des Pauschaltarifs ist 
ein deutlicher Beweis, daB letzterer lediglich eine Entwicklungsstufe 
in der Geschichte der Preisbildung beim Verkauf elektrischer Energie 
darstellt und keinesw:egs mit der Benutzung von Wasserkraften als 
Antriebskraft untrennbar verbunden ist. 

Von den in der Statistik angefuhrten Orten benutzen ausschlieBlich 
den Paus0haltarif fUr Licht nur 3, fur Kraft nur 9 Unternehmungen, 
gleichzeitig mit Zahlertarif fUr Licht 21, fur Kraft 19 Werke, wahrend 
48 Orte beim Lichtverkauf und 47 Orte beim Kraftverkauf ausschlieBlich 
Messung eingefUhrt haben. 

Dabei scheinen verwickeltere Abstufungen der Pauschaltarife, wie 
z. B. in der Schweiz, nicht in Anwendung zu sein. Meist ist fur Licht 
ein J ahrespreis fur Lampen verschiedener Kerzenstarken, in einigen 
Werken auch pro Watt und Jahr unter Anwendung von Strombegrenzern 
vorgesehen; auch fUr Kraft wird in einigen Fallen nurein einziger 
Preis pro PS angegeben, bei der Mehrzahl der Werke jedoch nach der 
GroBe der Motoren abgestuft. 
BeispieIl26: 

Oerebro. 
0,5-10,5PS 
11-20,5 " 
21-50 

120 Kr. pro Jahr 
'IlO " 
100 " 

Bei den Zahlertarifen ist in der groBen Mehrzahl der Orte die Ab
stufung nach der Hohe des Verbrauchs in Anwendung, und zwar Stufen
oder Rabattpreise ausschlieBlich nach Zonen; die Zahl der Stufen uber
schreitet dabei selten 3 oder 4. Die Grundlfige fUr die Berechnung der 
ErmaBigung bilden vielfach die zu zahlenden Geldbetrage, und zwar 
wird nicht selten eine gemeinsame Staffel fUr Licht und Kraft benlltzt. 
Beis pieI 127: 

Gefle. Licht 40 Ore, Kraft 20 6re pro KiIowattstunde; Rabatt bei einem 
Jahresverbrauch von: 

300-1000 Kr. 
1000-3000 " 
liber 3000 " 

5% 
10% 
15%' 

PreisermaBigung auf Grund der Benutzungsdauer scheint nur ganz 
vereinzelt im Gebrauch zu sein, wahrend die Abstufuilg nach dem Zeit
moment cler Benutzung, unter Verwendung des Doppeltarifs, ofter den 
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Verbrauchern angeboten wird, und zwar hăufiger bei den Kraft- als 
bei den Lichtpreisen; ffir letztere fuhrt die Statistik nur 4, fur erstere 
9 Beispiele auf. 

Ganz unbekannt scheint der W righ tsche Tarif in der englischen 
Form zu sein; seibst bei Gebuhrentarifen, die von einigen groBeren 
Werken ffir Kraftstrom verwendet werden, wird die Grundgebuhr meist 
auf den AnschIuBwert bezogen und der Einheitspreis pro Kilowatt
stunde nach der Rahe des Verbrauchs abgestuft. Nur Remsjo (128) 
legt der Berechnung der Grundgebuhr das Maximum zugrunde und 
stuft auBerdem die Grundgebuhr nach der Zufuhrungsspannung ab. 

Beis pieI: 
128. Der Tarif Iautet: 

Zugefiihrt mit 

6000 VoIt 
6000 

500/190 

gemessen bei 

6000 VoIt 
500/190 " 
500/190 " 

80 Kr. + 3 Ore 
85" + 3 " 

100" + 3 " 

Bemerkenswert sind die Stromlieferungsbedingungen von Remsj O 
auch dadurch, daB ffir gewisse Fălle tarifmăBig eine Gebuhr von 200 Kr. 
pro km Fernleitung ffir das J ahr vorgesehen ist. 

Die Grundpreise der schwedischen Tarife liegen bei Pauschaiver
rechnung meist unter denen anderer Lănder; 30 Ore fUr das Watt und 
Jahr (33,6 ~) ist z. B. bei Beleuchtung ein Preis, der vielfach unter
schritten wird, wăhrend bei Kraft 120 Kr. (etwa 135 J') fur das PS und 
Jahr einen mittleren· Verkaufswert darstellen durfte; dieser Preis geht 
in Ausnahmefăllen (Finnfors) bis auf 60, ja, bis 25 Kr. fur das PS und 
Jahr herab. Bei den Zăhlertarifen ist ffir Licht der Satz von 40 Ore 
(etwa 45 ~) vieI gebrăuchIich, dabei hălt ein groBer Prozentsatz der 
Werke den Preis niedriger; ffir Kraft liegt dagegen ein nicht unbetrăcht
licher Teii der Angaben uber 20 Ore (22,4 ~), es sind sogar Sătze von 
25 (28 ~) und 30 Ore (33,6 ~) keine Seltenheit. Dies ist um so eher 
verwunderlich, als die Pauschalpreise fur Kraft ganz wesentlich nie
drigere Sătze zu erreichen gestatten; offenbar handelt es sich bei diesen 
hoheren Sătzen, ăhnlich wie in Frankreich, nul' um Kleinkraftabgabe 
in ganz beschrănktem MaBe, wăhrend es sich andererseits bei dem Kraft
verbrauch zu den niedrigen Pauschalsătzen um Stromlieferung groBten 
Umfangs an die elektrochemische und metallurgische Industrie handelt, 
deren Entwicklung aufs engste mit billigen Energiepreisen verknupft ist. 

9. Norwegen. 

Konnte bei Dănemark eine gewisse Ăhnlichkeit in der Tarifgestaltung 
mit derjenigen der Niederlande festgestellt werden, so drăngt sich bei 
der Betrachtung der norwegischen Tarife ohne weiteres ein Vergleich 
mit denen der Schweiz auf. Dies ist eine Folge einmai der Ăhnlichkeit 
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in der BodengestaItung beider Lănder, die weiterhin ăhnliche wirt
schaftliehe Verhăltnisse zur Folge haben muB, die aber aueh hier wie 
dort die Erzeugung der elektrischen Arbeit in weitestem MaBe mittelst 
Wasserkraft ermoglieht. Naeh der oben erwăhnten Statistik wird fast 
in allen Werken, wenigstens bei dem Liehttarif, neben dem Zăhler
aueh der Pausehaltarif gefuhrt. Meist sind hierbei die Liehtpreise nur 
naeh der GroBe der Lampen abgestuft, doeh wird aueh eine Unter
seheidung mit Rueksieht auf den Verwendungsort bzw. die Benutzungs
dauer angewendet. 

Bei der Kraft sind die Preise je naeh der GroBe der Motoren ver
sehieden, und weiterhin naeh der Benutzungsdauer '(Tages- oder un
besehrănkter Betrieb) abgestuft. So z. B. betragen in Kragero die 
Preise zwisehen 110 und 75 Kr. bei besehrănkter Betriebszeit und er
fahren einen Aufsehlag von 331/ 3% bei unbesehrănkter Betriebszeit. 

Der Bereehnung der Preise werden meist die installierten Pferde
krăfte zugrunde gelegt, in einigen Făllen jedoeh, wie z. B. in Bergen 
und Trondhjem die gleiehzeitig maximal benutzten Kilowatt. 

Ais Dbergangsstufe zum Zăhlertarif ist der Gebuhrentarif hăufig 
zu finden, und zwar sowohl ffu Lieht als aueh fur Kraft. So z. B. "erden 
in Aalesund ffu Lieht 150 Kr. fiiI' das Kilowatt und Jahr + 15 Ore 
ffu die Kilowattstunde, ffu Kraft 50 Kr. + 15 Ore erhoben. 

Aueh andere Zăhlertarife sind vertreten; so ist nieht selten der Dop
peltarif namentlieh ffu Kraft (z. B.Bergen und Stavanger) und selbst 
der Wrightsehe Tarif in Porsgrund zu finden. In der Mehrzahl der 
FăIle jedoch wird der einfaehe Zăhlertarif verwendet und zwar vielfaeh 
ohne jede weitere Abstufung, weil ohnedies die Preise auBerordentlieh 
niedrig angesetzt sind. Die Abstufungen, die noeh verwendet werden, 
sind die ubliehen, und zwar hauptsăehlieh naeh der Hohe des Verbrauehs, 
selten jedoeh naeh der Hohe der Benutzungsdauer. Diese letztere Ab
stufung ist eben dort uberflussig, wo Pausehal- oder Gebuhrentarife in An
wendung sind, die von selbst die Zeitdauer der Benutzung berueksieh
tigen. 

Wie bereits oben angedeutet, sind die Einheitspreise bei Zăhler
verreehnung, namentlieh fur Lieht, auffallend niedrig. Der Satz von 
30 Ore (33,6 ~) ist vielfaeh in Anwendung, sehr hăufig jedoeh niedrigere 
Preise bis herab zu 15 Ore (16,8 ~). 

Bei pausehaler Verreehnung ist der Preis von 8 Kr. (J' 8,96) fur die 
50-Watt-Lampe ein gebrăuehlieher Wert. Bei Kraft sind Zăhlerpreise 
ebenlalls wesentlieh niedriger als in den beiden anderen skandinavisehen 
Lăndern; ebenso sind die Pausehalpreise auBerordentlieh gunstig fur 
die Verbraueher. Ais hOehstert Preis weist die Statistik Kr. 136,
= ea. J' 152,50 pro pferd und Jahr auf, wăhrend der mittlere Preis 
sieh etwa bei 100 Kr. = ea. Ji' 112,- befindet. Das sind Preise, wie 
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sie kaum in einem anderen Land der Erde anzutreffen sind. Es ist 
zweifellos, daB dadurch die wirtschaftliche Entwicklung Norwegens in 
der gunstigsten Weise beeinfluBt werden wird. 

10. Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

Bei den bisher betrachteten Lăndern war es moglich, eine Gesamt
ubersicht uber die dort gebrauchten Tarifsysteme zu geben; bei den 
Vereinigten Staaten ist dies in gleicher Weise nicht durchfuhrbar. 
Einmal verbietet die groBe Zahl der Werke (etwa 6000 s. S. 4) eine 
dem knappen Rahmen dieser Darstellung entsprechende Auslese zu 
treffen, dann aber sind die Werke in technischer, wirtschaftlicher und 
geographischer Hinsicht so durchaus verschieden und erstreckt'lll sich 
uber ein so gewaltiges Territorium, daB fur die Feststellung typischer 
Dbereinstimmungen der Tarife die einzelnen Landesteile gesondert be
trachtet werden muBten. Die Entwicklung der wirtschaftlichen Ver
hăltnisse, die eine noch weit raschere und lebhaftere ist als z. B. in 
Deutschland, hat eine fast unubersehbare Fulle von Tarifformen ge
zeitigt, und auch die einzelnen, namentlich elie groBen Werke stellen 
ihren Verbrauchern oft eine groBe Zahl von Tarifen zur Wahl, ela den 
verwickelten wirtschaftlichen Verhăltnissen in einer oeler in wenigen 
Tarifformen nicht Rechnung getragen werelen kann. In keinem anderen 
Lande hat man denn auch in gleicher Weise versucht, elurch eingehenele 
Erklărungen unel Beschreibungen elem Verbraucher das Verstăndnis 

cler Verkaufsnormen năherzubringen, unel in elieser Hinsicht ubertreffen 
clie amerikanischen Tarife an Ausstattung und Dbersichtlichkeit elie 
cler meisten Lăneler. Andererseits erlaubt die groBere Geschăftstuchtig
keit auch der breiten Masse eler Verbraucher, verwickeltere Tarifformen 
in vieI groBerem Umfang anzuwenelen als clies bei uns z. B. moglich 
wăre. 

AuBer elen sămtlichen in elen ubrigen Lăndern gebrăuchlichen Ab
stufungen findet man in den amerikanischen Tarifen vielfach unter
schieclIiche BehandIung von Wohnungs- und GeschăftsbeIeuchtung 

(residential rates unel commercial rates), sowie fUr Klein- und GroB
verbraucher (retail rates unel wholesale rates). GleichmăBig bei 
allen eliesen Tarifarten tritt in ausgeprăgter Form elas Bestreben zutage, 
in erster Linie den auf jeelen einzelnen Verbraucher entfallenelen An
teil cler festen Kosten zu elecken, ehe weitere ErmăBigungen gewăhrt 
werelen. Dieser Grunelsatz kehrt bei fast allen Tarifen in zahlreichen 
Variationen wieder. Balel wird eine feste Gebuhr fUr die ganze Anlage 
oeler fUr das Kilowatt AnschluB oder Beanspruchung (demand) fest
gesetzt, balel wird nach W righ tschem Prinzipeine eler Hochstbean
spruchung entsprechenele Arbeitsmenge mit hoheren Preisen berechnet; 
bald wieder wird elie Anzahl unel die Art cler zu beleuchtenden Răume 
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der Berechnung der hoheren Preise zugrunde gelegt. Der Amerikaner 
nennt diese Tarife "differential" oder."two charges rates" und bezeichnet 
die hoheren der Grundpreise mit ,;primary rate", die niederen mit 
"secondary rate". Dabei sind die Ameriktmer, wie die Englander, 
vielfach zu Formen gelangt, die gleichzeitig weitgehend aui die Leistungs
fahigkeit und Wertschatzung der Verbraucher Riicksicht zu nehmen 
gestatten. Dies Bestreben zeigt sich auch schon durch die groBe Zahl 
einzelner Tarifformen, die namentlich bei groBeren Werken gleichzeitig 
in Gebrauch sind. Zur VeranschauIichung des Gesagten seien die Tarife 
einer groBeren StromlieferungsgeseIlschaft im folgenden wiedergegeben: 

Beis pieI: 129 
Tarif 1. Wohnungsbeleuchtung: ]01/2 Cts. fur die ersten 6 Kwstd. jedes 

Monats fUr Wohnungen mit 3 oder weniger "aktiven" Răumen und fUr die ersten 
2 Kwstd. fUr jeden weiterenRaum. (Die"aktiven"Răumewerdennach bestimmten 
Regein von der Gesellschaft festgesetzt; gewohnlich werden so diejenigen Răume 
bezeichnet, deren Beleuchtung in die Zeit des Maximums fălltJ 

81/ 2 Cts. fUr die năchsten 6 Kwstd. jedes Monats fur Wohnungen mit 3 
oder weniger aktiven Răumen und ftir die năchsten 3 Kilowattstunden fUr jeden 
weiteren Raum. 

6 Cts. fur den daruber hinausgehenden Bedarf jedes Monats. 
In einer Wohnung mit 10 "aktiven" Răumen sind demnach zu bezahlen: 

die ersten 6 + (10 - 3) . 2 = 20 Kwstd. mit 101/ 2 Cts. 
die năchsten 6 + (10 - 3) . 3 = 27 81/ 2 " 

. der Rest. . . . . . . . . . . . . . . . 6 
" 

Tarif II. Geschăftsbeleuchtung: 

101/ 2 Cts. fur die ersten 3 in jedem Monat pro 100 Watt "aktiven" AnschIuJl-
wertes verbrauchten Kwstd. ;.j 

81/ 2 Cts. fur die năchsten 6 in jedem Monat pro 100 Watt "aktiven" AnschIuJl
wertes verbrauchten Kwstd. 

6 cts. fur den daruber hinausgehenden Bedarf. 
(Unter "aktivem" AnschluBwert wird ein Teil des GesamtanschIuJlwertes 

verstanden, der fUr dieeinzelnen Teile der Geschăftsanlagen, sowie fiir die ver
schiedenen Branchen besonders festgeIegt ist.) 

Tarif III. Pauschaltarif fUr Geschaftsbeleuchtung: 
Auf Grund des Tarifes II kann auch Pauschalberechnung mit Ausschaltung 

zu bestimmten Stunden eintreten. 
Bei Tarif II werdennoch folgeridc Umsatzrabatte gewăhrt: 
Bei einem monatlichen Verbrauch 

von 250 K wstd. O Cts. pro K wstd. 
fUr die năchsten 250 " 0,5" 

250 1,0 " 
250 " 1,5" 
250 2,0 " 
250 2,5 " " " 

"" " 250 " 3,0" 
fur allen weiteren Verbrauch 1,5 " " 

Tarif IV. Pauschaltarif fUr Anlagen unter 200 Watt. Fur je 50 Watt An. 
schluBwert werden pro Monat berechnet: 

Siegel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl. 19 
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Fiir Beleuchtung bis 10 Uhr abends 0,80 $ 
" 12 " 1,00 " 

unbeschrankt 1,65 " 

Tarif V. Pauschaltarif fiir JVohnungen und Bureauraume mit Strombegrenzer: 
30 Cts. pro Monat und 25 Watt. 

Tarif VI. Pauschaltarif mit Strombegrenzer bei Verwendung eines Biigeleisens 
bis 600 Watt: 72 Cts. pro Monat. f t~ r l' 

- Tarif VII. Fiir eIektrisches Heizen ~nd Kochen, Kinematographen, Photo
graphen und Batterieladung: 
6 Cts. pro Kwstd. fiir die ersten 50 Kwstd. jeden Monats, 
'5 Cts. fiir die dariiber hinaus verbrauchte Arbeit. 

Tarif VIII. EIektrische Beleuchtung fiir GroBabnehmer: 

101/ 2 Cts. die ersten 500 Kwstd. im Monat 
81/ 2 " "nachsten 500 
6 " "1000,, " " 
4 samtlicher dariiber hinausgehender Bedarf. 

Tarif IX. Kleinkraft bis 4 PS: 

GriiJle des 
Motors 

PS 

Grundgebiihr 
pro M.onat 

$ 

0,25 0,65 
0,33 0,85 
0,5 1,25 
0,75 2,00 
1,0 2,50 

I 
Preis .1 GriiJle des I Grundgebiihr I Preis 

pro Kwstd. M"tors, pro Monat pro Kwstd. 
Cts. PS I $ Cts. 

!1~2'O-~-~ ~~f~'- Jfr~2':~ 
Tarif X. Kraft iiber 4 PS: 
Grundgebiihr 2,50 $ pro Monat und pferdestarke maximaler Beanspruchung, 

auBerdem 2 Cts. pro Kwstd. 
Tarif XI. Kraft iiber 4 PS (wahlweise mit Tarif X): 
Grundgebiihr 1,25 $ pro Monat und maximal beanspruchte pferdestărke, 

auBerdem 3,75 Cts. pro Kwstd. 
Tarif XII. Kraftbezug auBerhaIb der Beleuchtungszeit: 3,125 Cts. pro Kwstd. 
Sperrstunden im Oktober, November, Dezember, Januar und Februar von 

4 Uhr 15 Min. bzw. 5 bis 10 Uhr. 
Tarif XIII. Gleichstrom 500 VoIt fiir AnIagen iiber 100 PS: 
Grundgebiihr 100 $ pro Monat netfo + 1,33 Cts. pro Kwstd. 
Tarif XIV usw. Verschledene Tarife fiir StraBen- und Reklamebeleuchtung. 

Bei der Beurteilung der angegebenen Preise ist zu beachten, daB 
es sich um Bruttopreise handelt und daB, wie bei der groBen Mehrzahl 
der amerikanischen Werke, ein nicht unbedeutender Rabatt fiir piinkt
liche Zahlung der Stromrechnungen (prompt payment discount) gewahrt 
wird, der wiederum in verschiedene Formen gekleidet wird. Bald wird 
eine prozentuale ErmaBigung in Aussicht gestellt, bald eine ErhOhung 
fiir verspatete Zahlung; bald wird fUr die Gewahrung des Rabatts die 
Innehaltung eines bestimmten Termins gefordert, z. B. 10 oder 15 Tage 
nach Ausstellung der Rechnung, bald wird der Rabatt fiir verschie
dene Termine gestaffelt; manchmal wird auch die Gewahrung eines 
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Umsatzrabatts von der Einhaltung punktlieher Zahlung abhangig ge
maeht. 

In den oben angefuhrten Stromlieferungsbedingungen werden fol
gende "Prompt payment diseounts" gewăhrt: 

Bei Tarif 1, II, III, VII, VIII 1 Cts. pro Kwstd., bei Zahlung bis zum 16. jedes 
Monats. vorm. 10 Uhr und 1/2 Cts. bei spăterer Zahlung bis zum 26. vorm. 10 Uhr. 

Bei Tarif IV, IX, X, XI, XII 20% der Stromrechnung bei Zahlung bis zum 
16. jedes Monats vorm. 10 Uhr und 10% bei spăterer Zahlung bis zum 26. vorm. 
10 Uhr. . 

Bei Tarif V 5 bzw. 21/ 2 Cts fiir je 25 Watt bei Einhaltung der angegebenen 
Termine . 

. Bei Tarif VI 12 bzw. 6 Cts. 

Eine weitere Eigentumliehkeit der amerikanisehen Tarife ist die 
hăufige Gewăhrung kostenfreien Lampenersatzes; dieses Verfahren hat 
sieh sehon so eingeburgert, daB an manehen Orten den Verbrauehern, 
die auf freien Lampenersatz verziehten, ein NaehlaB, z. B. 1/2 Cts. fUr 
die Kilowattstunde, gewăhrt wird. 

Es ist ferner zu erwăhnen, daB fast ausnahmslos ein Mindestver
braueh vorgesehrieben wird, der meist nieht unbetrăehtlieh ist. In: 
unserem Beispiel lauten die Bestimmungen hierfur wie folgt: 

Bei Tarif 1 Mindestzahlung pro Monat 50 Cts fiir 1-5 Răume + 10 Cts. fiir 
jeden weiteren Raum. 

Bei Tarif II und III 50 Cts. fiir AnschluBwerte bis 500 Watt + 5 Cts. fiir je 
weitere 50 Watt. 

, Bei Tarif VII 1 $ pro angeschlossenes KW und Monat. 
Bei Tarif VIII 1,35 $ pro Monat. 
Bei Tarif IX 1,25 $ bis 1I,00 je nach MotorgroBe. 

[Bei Tarif XII 1 $ pro Monat und Pferdestărke der Zăhlerkapazitat. 

Andererseits werden aueh, namentlieh bei Gebuhrentarifen, maximale 
Preise fur die Kilowattstunde vorgesehen. 

Im allgemeinen kann etwa gesagt werden, daB der Pausehaltarif 
(flat rate) und von den Zăhlertarifen der Einheitstarif (straight Jine 
meter tarif) selten Verwendung finden, daB fur Wohnungsbeleuehtung 
der Wrightsche Tarif in seiner ursprungliehenForm oderZwei-Taxen
Tarife naeh dem oben angefUhrten Beispiel, fUr Gesehăftsbeleuehtung 
Umsatzrabatte im groBen MaBstab, fur Kraftzweeke meist Maximal
tarife in Verbindung mit Abstufungen naeh der Hohe des Verbrauehs 
angewendet werden. Zweifellos handelt es sieh bei der Festsetzung so 
zahlreieher Formen um Dbergangszustănde, die allmăhlieh zu einfaeheren 
Tarifen uberfuhren werden. 
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Zwei ter Teil. 

Allgemeine Bestimmnngen iiber die Liefernng 
elektrischer Arbeit. 

Die Vielheit der Abnehmer und die Verschiedenheit der Umstănde 
beim Verbrauch elektrischer Arbeit bedingen es, daB der Bezug der 
Blektrischen Arbeit nicht ohne weiteres in das Belieben jedes einzelnen 
Abnehmers gestellt werden kann. Andererseits erfordert das Bedurfnis 
der Verbraucher, daB auch der Elektrizitătsverkăufer hinsichtlich der 
Zeitdauer und RegelmăBigkeit der Lieferung und der Beschaffenheit 
der elektrischen Arbeit gewisse Verpflichtungen ubernimmt. Diese 
Forderungen flihren zu gegenseitigen Rechtsbeziehungen, fur die ge
wohnlich unter dem Namen Bestimmungen, Bedingungen, Vorschriften 
oder Satzungen uber die Lieferung elektrischer Arbeit usw. besondere 
Vereinbarungen getroffen werden. 

Der rechtliche Charakter der Bestimmungen ist ein verschiedener, 
je nachdem das Elektrizitătswerk eine "offentliche Anstalt", d. h. ein 
gemeinnutziges Unternehmen 6ffentlicher Verbănde (Gemeinden, Kreise 
usw.) oder ein privates Erwerbsunternehmen ist; in ersterem Falle ist 
das Verhăltnis zwischen Abnehmer und Werk offentlichrechtlicher, in 
letzterem zivilrechtlicher Natur. Ein Rechtsverhăltnis dieser letzteren 
Art liegt bei Privatunternehmungen ausnahmslos vor. Auch bei ge
meindlichen Elektrizitătswerken ist es die Regel. Um hieruber etwaige 
Zweifel auszuschlieBen, wird in den Bestimmungen mancher gemeind
licher Werke ausdrticklich darauf hingewiesen, daB das Elektrizităts~ 
werk zwar eine Gemeindeanstalt, daB aber das auf Grund der von ihm 
aufgestellten Bestimmungen eingegangene Rechtsverhăltnis ein privat
rechtliches sei (Gorlitz, Schwăb. Gmund, Ulm a. D.). Im Gegensatz 
hierzu wircl von ancleren Gemeinden der offentlich rechtliche Charakter 
der Elektrizitătsversorgung betont; so findet sich namentlich bei baye
rischen Elektrizitătswerken (z. B. Munchen, Wurzburg) cler Hinweis, 
daB "das Elektrizitătswerk eine Gemeincleanstalt im Sinne des Artikels 
40 der bayerischen Gemeindeordnnng" sei. Dieser Artikel, cler dem 
§ 9 des PreuBischen Kommunal-Abgabegesetzes entspricht, besagt: 



AlIgemeine Bestimmungen iiber die Lieferung elektrifcher Arbeit. 2!l3 

"Die Gemeinden sind zur Erhebung von Verbrauchssteuern und ort
lichen Abgaben ffu die Benutzung ihres Eigentums, ihrer Anstalten 
und ihrer Unternehmungen befugt, soweit nicht Gesetze oder Vertrăge 
entgegenstehen. " 

Diese verschiedenartige Bewertung des Charakters der Elektrizităts
unternehmungen, derzufolge in dem einen Falle das Verwaltungsrecht, 
in dem anderen das Zivilrecht maBgebend.ist, bedingt wesentliche Unter
schiede in dem Rechtsverhăltnis zwischen Verbraucher und Unter
nehmer und zwar sowohl in tatsăchlicher, wie in formeller Hinsicht. 
In tatsăchlicher Beziehung erfahren namentlich die Schuld- und Be
schwerdeverhăltnisse eine verschiedene Regelung, wovon weiter unten 
noch die Rede sein wird. In formeller Hinsicht besteht der Unterschied 
darin, daB die "Bestimmungen" bei Offentlich rechtlichen Unterneh
mungen Satzungen ebensolcher Art darstellen, die ohne weitere An
erkennung von seiten des Abnehmers fiir ihn verbindlich sind, falIs er 
liberhaupt die Leistungen der Gemeindeanstalt in Anspruch zu nehmen 
wiinscht, bei Erwerbsunternehmungen jedoch als ein zivilrechtlicher 
"Vertragsantrag" aufzufassen sind, der in jedem einzelnen Falle einer 
ausdriicklichen gegenseitigen Anerkennung zur Rechtsgiiltigkeit be
darf. Diese letztere wird meist dadurch herbeigefiihrt, daB der Ab
nehmer durch Unterzeichnung einer Anmeldung die Bestimmungen 
als ffu sich verbindlich anerkennt und das Werk die Annahme der An
meldung bestătigt. Einzelne Werke schlieBen auch unter Hinweis auf 
die Bestimmungen einen besonderen formlichen Vertrag ab, oder lassen 
die Bestimmungen unmittelbar von dem Abnehmer unterzeichnen. Der 
Erfolg in rechtlicher Hinsicht ist bei allen diesen Formen ein gleicher. 
Am zweckmăBigsten ist die Verwendung einer Anmeldung, weil hierbei 
unter geringstem Aufwand auch die ffu jeden einzelnen· Abnehmer 
gesondert aufzunehmenden Bestimmungen (GroBe des AnschluBwertes, 
Sicherheitsleistung usw.) in einfacher Weise vorzusehen sind. 

Welcher der bestehenden Vertragsarten in rechtlicher Hinsicht die 
privatrechtlichen Vereinbarungen liber die Lieferung elektrischer Arbeit 
zuzuzăhlen sind, dem Kauf-, Pacht-, Miet-, Dienst- oder Werkvertrag 
ist unentschieden. Diese Unsicherheit riihrt daher, <ţaB sich der Begriff 
der elektrischen Arbeit nicht ohne Zwang in das bestehende Rechts
system einreihen IăBt (vgl. L 342-346). Nur mit Bezug auf die Stempel
pflicht in PreuBen hat das Reichsgericht entschieden, daB die Elek
trizitătsvertrăge als "Lieferungsvertrăge iiber Mengen von Sachen" 
(Sukzessiv-Lieferungsvertrăge) anzusehen und demzufolge auf Grund 
des PreuBischen Stempelsteuergesetzes vom Jahre 1909, Tarifstelle 32, 
Absatz 10, Ziffer 3, von der Stempelsteuer befreit sind, sofern die 
Elektrizităt. in dem Betriebe eines der VertragschlieBenden hergestellt 
wird (s. L 348-352). Im iibrigen ist die Unsicherheit iiber die recht-
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liche Stellung der Elektrizitătslieferungsvertrăge in der Wirklichkeit 
nicht von besonderer Bedeutung, da meist alle in Frage kommenden 
Beziehungen in den Bestimmungen bereits geregelt sind. 

Da es sich bei fast allen Unternehmungen um die gleichen Rechts
beziehungen zwischen Verbraucher und Unternehmer handelt, weisen 
die Bestimmungen iiber die Lieferung elektrischer Arbeit hinsichtlich 
ihres Inhalts eine weit groBere Dbereinstimmung auf als etwa die Preis
festsetzungen. Nur hinsichtlich ihrer Anordnung und ihrer Form isi; 
auch hier wiederum eine groBe Mannigfaltigkeit festzustellen, wăhrend 
im Interesse einer moglichsten Ausbreitung der elektrischen Arbeit eine 
groBere Dbereinstimmung anzustreben ist. Diese IăBt sich aber erzielen, 
da es sich im wesentlichen stets um die Beriicksichtigung folgender 
Vorgănge handelt. 

In erster Linie muB der kiinftige Abnehmer wissen, welcher Art 
die Leistungen des Unternehmers sind und wie weit dieser sich zur 
Lieferung elektrischer Arbeit verpflichtet. Bei jedem, der sie benotigt, 
erhebt sich dann sofort die Frage, welche Schritte er zu unternehmen 
hat, um sich die Leistungen dienstbar zu machen. Ist das Erforderliche 
veranlaDt, so ist die Verbindung zwischen dem Leitungsnetz und dem 
Anwesen des Verbrauchers, der sog. HausanschluB, herzustellen. 
Auch muD fiir die Beschaffung und zweckentsprechende Gestaltung 
der Inneneinrichtung des Abnehmers Vorsorge getroffen werden, ins
besondere dafiir, daB nicht schădigende Riickwirkungen auf das Netz 
des Abnehmers ausgeiibt werden konnen. Von der Inneneinrichtung 
ab geht die elektrische Arbeit in die Verfiigungsgewalt des Abnehmers 
iiber; vorher muB an bestimmter Stelle die Dbernahme bzw. die Messung 
erfolgen. Der Abnehmer ist nunmehr in der Lage, die elektrische Arbeit 
zu verwenden; Voraussetzung hierfiir in wirtschaftlicher Beziehung ist, 
daB er sich iiber die ihm hierdurch entstehenden Kosten genau unter
richten kann, auch miissen ihm die etwaigen Beschrănkungen im Ge
brauch elektrischer Arbeit bekannt gegeben werden. Es folgt dann die 
Feststellung des Verbrauches und seine Bezahlung, bis schlieBlich einmal 
das Rechtsverhăltnis zwischen Abnehmer und Werk auf irgendeine 
Weise, z. B. durch Kiindigung von seiten des Verbrauchers, seine Er
ledigung findet. Hierbei, wie auch wăhrend der Dauer der Geschăfts
verbindung, konnen Meinungsverschiedenheiten auftreten ader son
stige Vorgănge zu beriicksichtigen sein, die auf die Gestaltung 
des Verhăltnisses zwischen Abnehmer und Unternehmer von EinfluB 
sind. 

Genau entsprechend dieser natiirlichen -Folge der Geschehnisse bei 
der Lieferung der elektrischen Arbeit konnen die Bestimmungen hiel'
iiber zwanglos aneinandergereiht werden; sie mi.issen daher folgende 
Abschnitteenthalten: 



Gegenstand und Umfang der Lieferung. 

1. Gegenstand und Umfang der Lieferung, 
2. Anmeldung zum Strombezug, 
3. HausanschluB, 
4. Inneneinrichtung, 
5. Dbergabe und Messung der elektrischen Arbeit, 
6. Preis der elektrischen Arbeit, 
7. Beschrănkung in der Verwendung der elektrischen Arbeit, 
8. Rechnungsstellung und Zahlung, 
9. Einstellung der Stromlieferung, 

lO. Sonstiges. 
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Im folgenden wird zunăchst der sachliche Inhalt der einzelnen Be
stimmungen, und zwar sowohl der allgemein giiltigen als auch der be
sonderen fiir GroBabnehmer, erortert und weiterhin die Form besprochen 
werden, in der sie zweckmăBigerweise dem Abnehmer unterbreitet 
werden; hieraus wird sich die Moglichkeit ergeben, filr normale Ver
hăltnisse passende Beispiele anzufiigen. 

1. Der Inhalt der Bestimmungen. 
A. Die allgemeingiiltigen Bestimmungen. 

Bei der sachlichen Erorterung der Bestimmungen handelt es sich 
um Fragen wirtschaftlicher, technischer, hauptsăchlich aber, wie schon 
angedeutet, rechtlicher Natur. Letztere ausfiihrlich zu besprechen, ist 
nicht beabsichtigt, dies wiirde umfangreiche rechtliche Untersuchungen 
bedingen, die weit liber den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen und dem 
juristischen Fachmann liberlassen bleiben miissen; hier wird auf diese 
Schwierigkeiten lediglich hinzuweisen sein und auf die Losungen, die 
8ie in gegebenen Făllen bis jetzt gefunden. 

1. Gegenstand und Umfang der Lielerung. 

Die Grundlage der Beziehungen zwischen dem Unternehmer und dem 
Abnehmer bildet die Ankiindigung der Leistung des Unternehmers; 
el' stellt in Aussicht, elektrische Arbeit zu liefern. Die aus dieser An
li-iindigung sich unter Umstănden ergebenden Anspriiche des Ver
brauchers sind verschieden, je nachdem das zukiinftige Verhăltnis 

zwischen beiden eiu offeutlichrechtliches odeI' eiu privatrechtliches 
ist; wo daher ein Zweifel an dem Charakter der Unternehmung be
stehen kann, wie z. B. bei Gemeinden, muB in den Bestimmungen ein 
entsprechender Hinweis vorhanden sein. Fehlen kann ein solcher 
lediglich bei Privatl1ntern~hmungen, weil hier ein anderes als ein privat
rechtliches Verhăltnis ausgeschlossen ist. - Die elektrische Arbeit, 
doren Lieferung in Aussicht gestellt wird, muB von bestimmter Art 
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und Spannung sein, es muB daher in den Bestimmungen ZUlll Ausdruck 
gebracht werden, ob das Werk Gleichstrom oder Drehstrom liefert, 
ob Hoeh- oder Niederspannung, in wclch ungefăhrcr Hohe die Spannung 
und die Wechselzahl zur Verfiigung gestellt wird. Diese Angaben Rind 
notwendig, weil die Gestaltung der von dem Abnehmer zu beschaffenden 
Einrichtungen hiervon abhăngt. Da es aber ausgeschlossen ist, hin
sichtlich der Hohe der Spannung und der Wechselzahl unbedingt ge
naue Werte dauernd einzuhalten, darf zur Vermeidung iibertriebener 
Anspriiche ein Zusatz nicht fehlen, daB es sich nur um moglichst an
genăherte Einhaltung der angegebenen Werte handelt. Ein Zusatz 
dieser Art schiitzt andererseits den Verbraucher vor allzuweit gehenden 
Schwankungen und bedingt die Anwendung groBter Sorgfalt auf scitell 
des Elektrizitătserzeugers, so daB der Abnehmer im Kotfall eine aus
reiehende Handhabe hat, den Unternehmer zur Erfiillung seiner Ver
pflichtung anzuhalten. Die dureh Stromsystem, Hohe der Spannung 
und Wechselzahl umsehriebene Leisturrg des Werkes ist als die normale 
zu betraehten. Fiir besondere Fălle wird sieh der Unternehmer jedoch 
vorbehalten, von den vorgesehenen Normen abzuwcichen und den Ver
brauchern andere Stromarten und Spannungen zu liefern, sowie in 
Făllen dringenden wirtschaftliehen Bediirfnisses die einmal angewendete 
umzuăndcrn; unter den heutigen Verhăltnisseil ist es z. B. ein reeht 
hăufiger Vorgang, daB ein bestehendes kleines Gleiehstromwerk an das 
Netz einer Dberlandzentrale angeschlossen wird, wobei die Wirtschaft
Jichkeit des Unternehmells es bedingt, das vorhandene Gleichstromnetz 
fiiI' Drehstromlieferung umzubauen. In einem solchen Falle muB der 
Unternehmer im Interesse des Ganzen die Moglichkeit haben, auch 
gegen den Willen einzelner den Umbau durchzufiihren. Hicrfiir muB 
eine entsprechende Bestimmung vorgesehen sein. Sclbstverstăndlich 

muB hierbei auch das Interesse des Abnehmers gewahrt werden, indem 
der Unternehmer die ohne Versehulden des Abnehmers durch Aus
wechselung vorhandener Einrichtungen entstehenden Kosten iiber
nimmt, sofern dem letzteren durch Auswechselung nieht andere Vor
teile geboten werden. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die Bestimmungen hinsichtlich 
des ortlichen und zeitlichen Umfangs der Lieferung. Wenn auch jedes 
Unternehmen entsprechend seinem wirtschaftlichen Zweck grund
sătzlich jedem und zu jeder Zeit elektrische Arbeit zu liefern bestrebt 
sein wird, so sind hierbei doch gewisse Besehrănkungen llotwendig. 
Zunăchst erhebt sich die Frage, ob das Elektrizitătswerk nicht ver
pflichtet ist, iiherhaupt an jedermann, der es verlangt, elektrische Ar
beit zu liefern. Diese Verpflichtung ist dort als eine zwingende er
achtet worden, wo es sich um einen Monopolbetrieb handelt. Abel' 
auch in diesem Falle haben die Geriehte die allgemeine Stromiieferungs-
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pflicht (Kontrahierungszwang) verneint, da ein solcher Zwang aus 
dem bestehenden Rechte nicht abgeleitet werden konne (s. L 362). 
Anders liegt die Sache, wenn sich der Unternehmer durch Vertrag 
einer Gemdnde gegenuber verpflichtet hat, an jedermann Strom 
zu liefern, jedoch kann auch hierbei im Interesse der Betriebs
sicherheit und der Wirtschaftlichkeit die Stromlieferungspflicht 
keine unbeschrănkte sein. So ist z. B. die Lieferung begrenzt durch 
die Leistungsfăhigkeit der vorhandenen Betriebsmittel. Zwar kann der 
Unternehmer, sei es durch die Allgemeinheit, sei es durch Vertrag, 
angehalten werden, die Betriebsmittel dem Bedarf entsprechend aus
zugestalten, dazu bedarf es aber einer genugenden Frist und hinreichen
der Wirtschaftlicbkeit. Daber ist die Bestimmung unerlăBlicb, daB 
die Lieferung nur erfolgen kann, soweit es die vorbandenen Betriebs
mittel zulassen, bzw. daB daruber hinausgehender Bedarf nur bei ge
nugender Wirtscbaftlichkeit und in angemessener Frist befriedigt werden 
kann. Auch wird man die sonst uneingescbrănkte Lieferung auf die
jenigen Ortsteile beschrănken, die schon mit Leitungen belegt sind, 
wăhrend die Ausdehnung der Netze auf neue StraBenzuge von bestimm
ten Leistungen wirtschaftlicber Art abhăngig gemacbt werden solI. 
Hierbei solI das Unternehmen allerdings nur das unbedingt Notwendige 
verlangen, da zu weitgebende Forderungen die Ausbreitung der elektri
schen Arbeit hindern. - Ferner kaml es das Werk nicht ohne weiteres 
ubernehmen, elektrische Arbeit zu Aushilfszwecken oder als Zusatz
kraft ohne Beschrănkungen zur Verfugung zu stelIen, weil sonst hierbei 
die Betriebsmittel unzureichend und daher unwirtschaftlich ausgenutzt 
werden. Derartige Antrăge sind besonderen Vereinbarungen vorzu
behalten, wenn nicht gleichartige Betriebsverhă1tnisse die AuIstellung 
von Normen auch fUr s01che FălIe zweckmăBig erscheinen lassen (z. B. 
Westfalen, Kassel, Dusseldorf, pforzheim, s. auch S. 233). 

Ein weiterer Vorbehalt ist beziiglich zeitlicher Unterbrechung der 
Stromlieferung notwendig. Einmal muB der Unternehmer die Moglich
keit haben, die Betriebsmittel in bestimmten Zeitrăumen ohne Gefabr 
fur die Bedienungsmannschaften untersuchen und instand setzen zu 
lassen. Hierfii.r sind zeitweise einzelne' Anlageteile, unter Umstănden 
sămtliche Maschillen und Leitungsnetze, auBer Betrieb zu setzen. Um 
die hierdurch bedillgten Storungen auf das notwendigste zu beschrănken, 
wird das Werk sie auI die Zeiten geringsten Bedarfes verlegen und ihre 
Dauer so kurz als moglich bemessen, auch die Abnehmer, soweit es 
angăngig ist, zuvor von der Unterbrechung in Kenntnis setzen. - Weiter 
muB die Lieferungspflicht ruhen, falIs durch Umstănde, die das Unter
nehmen nicht zu vertreten hat, Storungen in der Stromzufuhrung her
vorgerufen werden; als solche werden gewohnlich angefiihrt: Ver
fugungen der Behorden, Krieg, Aufstand, Streik, Feuersgefahr, Natur-
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ereignisse, Betriebsunfălle, die nicht auf das Versehulden des Unter
nehmers zuriickgefiihrt werden konnen. Durch solche gewoIlte odeI' 
ungewoIlte Unterbreehungen in der Stromlieferung kann dem Abnehmer 
empfindlieher Sehaden erwachsen; der Unternchmer wîrd daher von 
sich aus alles tun, um sie in kiirzester Zeit zu beheben, und auch, um 
dcm Abnehmer cine Gcwăhr hierfiir zu geben, sich in den Bestimmungen 
ausdriicklich hierzu verpflichten. Das ist jedoch in manchen Făilen 
von den Abnehmern nicht als geniigcnd anerkannt wordcn, sondern 
wiederholt ist, namentlich bei unvorhergesehenen Storungen, versucht 
worelen, Schadencrsatz und Haftung fUr etwaige Unfiille vom Wcrke 
zu verlangen. Aus dem bestehenelen Recht kann jedoch meist eine 
Haftung des 'Verkes ohne weiteres llieht hergeleitet werden, so clal3 es 
sieh dureh ausdriieklichen Ausschllll3 der Haftung gegen derartige An
spriiche zu sichern sllcht. Die Bestimmllngen weisen daher fast liherall 
eincn die Haftung und Schadenersatzanspruch ausschlieBcnden ZlI
satz auf. Immerhin ist es nicht unzweifelhaft, ob cin solche!' Zusatz 
die Wcrke in jcdem Falle schiiizt; die Reehtspreehung hicriiher ist 
unsicher, zumal damit zu rechnen ist, dal3 in juristischen Krf'isen das 
Bestreben bestcht, die Haftpflicht der vVcrke zu erweitern (s. auch 
unter 4). 

2. Anmeldung zllm Strombezug. 
Den Bestimmungen liber Gcgenstand und Umfang der Licferung 

sinei die liber Gegenstand und Umfang des Bez uges gcgenliberzust('llcn. 
HieI'bei genligt es abel' nicht, wie bei ersteren lediglich allgcmf'in gliltige 
Sătze aufzustellen, sondern ein Teil der Verpflichtungcn des Abnchmcrs 
mul3 zahlenmăl3ig genau umsehriebcn werdell, und zwar fiiI' jc(lcn Ab
nehmer besondcrs. Da dies in den allgcmcinen Bcstiml11ungcn nicht 
moglich ist, geschieht es gewohnlich durch ein hesonderes Sehriftstlick, 
die Anmeldung, in der der Ahnehmer die Besondcrhciten ~eines 13e
darfs angiht. Die allgemcinen Bestimmungen dagegcn mlisscn ftbel' 
das Wesen, den Inhalt und dic ]<'ormlichkeiten der Anmelclung Hjn
weise enthalten. Zuntiehst muB daraml zu ersehen sein, wo die All
meldungen zu erhalten und wo sic einzureichen siJ1(l. Ihl' Bczng ist 
naeh Moglichkeit zu erleichtern; Bezahlung hierHir zu fordern, wie 
dies hei einzelnen Werken noch fthlich ist, ist unzweckmiil3ig und kanll 
vom Abnehmer nul' als Mal3regel kleinlieher Bureaukratie aufgefal3t 
werden. Die Anmeldungen sollen den Anschlul3suchenden an moglichst 
vi elen Orten, z. B. bei allen Geschăftsstcllen des Unternehmens, bei 
den Installateuren usw. zur VCrfligullg stehen; diese Ausgabestellen 
sind in den Bestimmungen zu nennen. 

Weiter mlissen letztere liber elen rpchtlichpn Charakter der Allmel
<lung Aufschlul3 geben. Es mul3 festg(,stcllt werden, ob der Abnehmer 
dmch Unterzcichl11lJ1g der AnmelduJlgen le(liglich seinen Wunseh zum 
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Bezuge elektrischer Arbeit zum Ausdruck bringt - das ist die Regel -, 
odeI' ob sie die verbindIiche Annahme des Vertragsangebots von seiten 
des Abnehmers darstellt und auf Grund der Bestim'mungen liber die 
Leistung des Unternehmers auch den letzteren verpflichtet. In diesem 
Falle wăre dnrch Unterzeichnung der Anmeldung ein formlicher Ver
trag abgeschlossen, ohne daB dem Werk Gelegenheit gegeben wăre, zu 
priifen, wie die neue Abnahme auf seine Betriebsverhăltnisse und Be
triebsmittel einwirkt. Es ist daher geboten, daB sich das Werk die 
Zustimmung zur Anmeldung ausdrlicklich vorbehălt. 

Aus den Bestimmungen liber die Anmeldung muB weiter hervor
gehen, welche Angaben aer Abnehmer liber seinen voraussichtlichen 
Bedarf beizubringen hat, das sind Angaben liber die Art und Zahl der 
Verbrauchsapparate und liber die Hohe des AnschluBwertes. Diese 
Angaben sind notwendig, weil hiervon die Bemessung des Hausan
schlusses und der Betriebsanlagen abhăngt. Auch die Dauer der Ver
pflichtungen znr Stromentnahme muB festgesetzt werden, und zwa,r 
auf Grund der ortIichen Verhăltnisse; sie zu lang zu bemessen ist Une 
zweckmăBig, weil namentlich wirtschaftlich schwăchere Abnehmer vor 
der tJbernahme langdauernder Verpflichtungen sich scheuen, und liber
fllissig, da es an sich sehr unwahrscheinlich ist, daB die Benutzung 
elektrischer Arbeit ohne zwingende Not wieder aufgegeben wird. Die 
Mindestbenutzungsdauer eines J ahres ist in den meisten Făllen aus
reichend, und selbst dann sollte bei Umzug, beim Tod des Abnehmers 
odeI' bei einschneidenden wirtschaftlichen Vorfăllen, wie z. B. Konknrs, 
eine frlihere Beendigung des Vertragsverhăltnisses moglich sein. 

Eine nicht unwesentliche Verpflichtung des Verbrauchers hinsicht
lich des Umfangs seines Bezuges besteht in der Gewăhrleistung einer 
Mindestabnahme, von deren Bewertung und verschiedenen Formen 
bereits an anderer Stelle die Rede gewesen ist (s. S.250). Falls eine 
solche Mindestleistung vorgeschrieben wird, genligt es aus rechtlichen 
Grlinden nicht, sie etwa durch Angabe aer Menge der zu beziehenden 
elektrischen Arbeit odeI' der Zeitdauer der Benutzung zu nmschreiben, 
sondern es mnB ausdrlicklich ausgesprochen sein, daB der Abnehmer 
unter allen Umstănden zur Bezahlung des der Mindestgewăhr ent
sprechenden Betrages verpflichtet ist, auch wenn sein Verbrauch ein 
geringerer sein sollte. Fehlt diese Bestimmung, so kann in Zweifels
făIlen aer Abnehmer nnr zum Schadenersatz, d. h. zur Bezahlung des 
entgangenen Gewinnes angehalten werden. 

Der dnrch die Anmeldurig libernommenen Verpflichtung zum Be
zuge elektrischer Arbeit kann der Abnehmer ohne weiteres nnr dann 
nachkommen, wenn el' gleichzeitig Hauseigentlimer ist, anderenfalls 
konnte die Flihrung der Leitungen an und in das Haus und damit die 
Zufiihrung der elektrischen Arbeit von dem Grundstlickseigentlimer: 
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gehindert werden. FalIs daher der Anmeldende nicht Grundstiicks
eigentiimer ist, so ist er verpflichtet, die Zustimmung des letzteren bei
zubringen. Es ist zweckmăBig, daB die Bestimmungen dariiber Auf
schluB geben, welche Verpflichtungen auch der Hauseigentiimer durch 
die Unterzeichnung der Anmeldung zu iibernehmen hat. Hierzu gehort 
neben der Erlaubnis fiir die Benutzung seines Eigentums zur Fiihrung 
der Leitungen auch die Anerkennung des Eigentums des Elektrizităts
werkes und der freien Verfiigung hieriiber, also auch die jederzeitige 
Zulassung der Beauftragten des Werkes zum Betreten des Grundstiicks 
und die Dbertragung aller dieser Verpflichtungen auf den Rechtsnach
folger des Grundstiickseigentiimers. Es konnen jedoch diese Zuge
stăndnisse keine unbeschrănkten sein, so z. B. darf der Hauseigen
tiimer durch die Leitungszufiihrung bei Bauarbeiten nicht gehindert 
werden. 

Entsprechend diesen Bestimmungen ist der Wortlaut der Anmeldung 
Zll gestalten. Gewohnlich ist ein Satz an die Spitze gestellt, demzufolge 
der Anmeldende durch seine Unterschrift anerkennt, von dem Inhalt 
der Bestimmungen Kenntnis genommen zu haben und sie fiir sich ver
bindlich zu betrachten. Es ist deshalb nicht unbedingt erforderlich, 
andere Bestimmungen als die vorerwăhnten iiber den Gegenstand und 
den Umfang des Bezuges selbst in der Anmeldung zu wiederholen. Da
gegen miissen die Verpflichtungen des Hauseigentiimers vollinhaltlich 
wiederholt werden, da fiir ihn, sofern er nicht selbst Abnehmer ist, nur 
die Anmeldung selbst verpflichtend ist. 

S. HausanschluB. 

lst durch die Unterzeichnung der Anmeldung seitens des Abnehmers 
und erforderlichenfalIs durch die Bestătigung seitens des Werkes der 
Vertrag zwischen beiden zustande gekommen, so ist die Verbindung des 
Anwesens de'! Abnehmers mit dem Leitungsnetz herzustellep. Hierbei 
kommt das Eigentum des Hausbesitzers, des Abnehmers, des Werkes 
und schlieBlich offentliches Eigentum in Frage. Den hierdurch ent
stehenden, zum Teil verwickelten Rechtsverhăltnissen muB in den Be
stimmungen soweit als moglich Rechnung getragen werden. 

Zunăchst ist genau festzulegen, was unter "HausanschluB" zu ver
stehen ist. Die Bestimmungen hieriiber sind nicht einheitlich. Manche 
Werke rechnen den HausanschluB bis zum Zăhler, andere bis zur Be
festigungsstelle der Leitungen am Haus. In ersterem Falle wird die 
sog. Steigleitung mit einbegriffen; sie gehi:irt aber ihrem Wesen nach 
zur Inneneinrichtung und wird daher richtiger auf Anordnung und nach 
dem Wunsche des Hausbesitzers bzw. Abnehmers hergestelIt. Endet 
dagegen der HausanschluB schon an der AuBenwand des Hauses oder 
gar an der Grundstiicksgrenze, so biirdet man dem Verbraucher recht. 
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bctrăchtliche Kosten auf, die der Verbreitung der elektrischen Arbeit 
nicht gerade forderlich sind und uberlă13t ihm iiberdies die Herstellung 
und Dberwachung von Anlageteilen, die cler Verfiigung cles Unter
nehmers unterstehen sollten. Vielmehr solIte sich cler "Hausansehlul3" 
bis zu derjenigen Stelle bzw. Vorrichtung erstrecken, clie zur Verhin
derung schădlicher Riickwirkungen aus der Anlage cle>; Verbrauchers 
auf das Leitungsnetz vorgesehen wircl; das ist gewohnlich clie Haus
anschlu13sicherung. Unter "Hausanschlu13" solIte man ~aher alIgemein 
diejenigen Leitungsteile begreifen, die von der Abzweigung der năehsten 
clurchgehenden Leitung bis zur Hausansehlul3sieherung einschliel3lieh 
verlegt sind. Alle Anlageteile hinter der Hausansehlu13sieherung mit 
Ausnahme des Zăhlers unterliegen dann der Verfiigung des Abnehmers, 
siimtliche Anlageteile vor cler Hausanschlu13sicherung einschliel3lich 
letzterer derjenigen des Werkes. Dieses allein hat abo fUr die gesamte 
HerstelIung, Dberwachung und Instandhaltung eles Hausanschlusses 
Vorsorge zu treffen, wird daher jegliehe Hantierung unel jegliche Ver
ănderung durch Fremde an cliesen Teilen verbieten, und sich auf alIc 
Fălle das Eigentum daran vorbehalten. Dieser Vorbchalt ist jcdoch 
auf Grund des geltcnden Reehtes nicht einwandfrei; dadurch, dal3 der 
Hausanschlu13 sich an, untcr oder uber fremdem Eigentum befindet 
und mit letzterem teilwcise in fester Verbindung steht, sind gewissc 
Eigentumsbeschrănkungcn des Werkes moglich. Der HausanschluB 
konnte nămlich moglicherwcise als Bcstandteil oder wenigstens als 
Zubehor des Grundstiickes, auf dem er sieh befindet, angesehen werden, 
so da13 bei Eigentum~iibergiingen bzw. Beschrănkungen (Verkauf, Kon
kurs, Hypothekenbelastung) der HausanschluB in die Verfiigung des 
Rechtsnachfolgers iibcrgeht. Zwar ist in neuerer Zeit (s. L 368) 
in cincm Urteil des Oberlandesgerichts Rostock vom 21. Mai 
1915 cler Hausanschlll13 als wcscntlicher Bestandteil des Grundstiicks 
erkliirt worden, auf dcm <las Elektrizitătswerk steht und der elektrischc 
Strom crzeugt wir<l, doch ist cine andere Entscheidung nicht ausge
schlostien. Auch die Verpflichtung, clem Rechtsnachfolgel' clie gleiche 
Anerkcnnullg aufzuerlegen, sichert das \Verk nicht unbeclingt. Gliick
licherweise hahen tiich trotz der llngeklărten Rechtsverhăltnisse nur in 
ău13erst tieltcJlcn Făl1en Schwierigkeiten ergeben, so claB es wie bisher 
ausrcichen diirfi('. wcnn sich die Werke mit eler ausdriieklichcn schrift
lichen Ancrkcnnllllg ihl'es Eigcntums an dem HausanschluB von seiten 
des Verbrauchers bzw. des Haushesitzers begniigen. 

Die unklaren Eigentllmsverhăltnisse sind aueh die Ursache, dall 
ii.ber die Tragung cler Koskn des Hausanschlusses einheitliche Xormen 
nieht hestehcn (s. aueh S. 71). Von der Erwăgung ausgehenrl, dan der 
Hausanschln13 ausschliel3lich dem Zwecke des einzelnen Verbrauchers 
dient, andererseits aher in dem Eigentum des Werkcs verb lei ben soli, 
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folgen die meisten Unternehmungen dem Grundsatze, die Kosten zum 
Teil selbst zu tragen, zum Teil von dem Verbraucher zu erheben. Wie 
jedoch friiher ausgefiihrt, liegt es im Interesse cineI' moglichsten Aus
breitung der elektrischen Arbeit, die durch den HausanschluB 
entstehende Belastung des Abnehmers gering zu halten. Aus dem 
gleichen Grunde sollten auch pie Kosten der Instandhaltung und Dber
wachung des Hausanschlusses vom Elektrizitătswerk allein iibernommen 
werden; auch entspricht es BiIligkeitserwăgungen, dal3 der Eigentiimer 
die Kosten der Unterhaltung seines Besitzes trăgt; hiervon sind nul' alle 
diejenigen Fălle auszuschliel3en, in denen ein unmittelbares Verschulden 
des Abnehmers vorliegt. Zu den Kosten der Unterhaltung gehorcn 
auch die Ausgaben fur die Feuerversieherung, diese werden abel' zweck
măl3iger vom Abnehmer getragen, einmal, weil el' meist ohne Erhohung 
sciner eigenen Ausgaben das Eigentmll des Werkes in seine Versicherung 
mit einschlie13en kann und ferJwr, weil das Werk bei Feuersgefahr auf 
dem Anwesen des Abnehmers llleist nicht in der Lage ist, fiiI' sein Eigen
tum einzugreifen. - Da sich dus Werk das Eigentum und die Verfiigung 
an dem Hausanschlu13 vorbehălt, mul3 es auch die Verănderungen und 
Erweiterungen nach eigenem Ermessen vornehmen konnen und sieh 
das Recht vorbehalten, andere Abnehmer von einem bereits verlegten 
und bezahlten Hausanschlul3 zu versorgen, ohne dal3 es sich hieriiber 
mit dem ersten Ersteller auseinandersetzen iunl3. 

4. Inneueinricbtung. 

Die Verbrauchseinrichtungen der Abnehmer sind da's Schlu13glied 
in" der Kette der zur Elektrizitătsversorgung dienenden Anlagen. Sic 
werden mittelbar odeI' unmittelbar stets auf Kosten und nach den Wiin
Rchen des Abnehmers ausgefiihrt und befinden sich ausschliel3lich in 
seiner Verfiigungsgewalt. Trotzdem mul3 sich das Werk in den Be
stimmungen gewisse Einwirkllngen hierauf \'orbehalten. Da dllrch un
sachgemăBe Ausfiihrung und Verwcndung Nachteile fiiI' andere Ab
nehmer eintreten konnen, ja die Sicherheit des gesamten Betriebes ge
făhrdet werden kann, ist es unerlăl3lich, daB das Werk zunăehst fiiI' die 
Ausfiihrung der Inneneinrichtung die Einhaltung bestimmter Vor
schriften fordert. Ais weitere Folge dieser Vorschriften ergibt sich, 
daB nur derjenige Gewerbetreibende zur Ausfiihrung zugelassen werden 
kann, der eine sichere Gewăhr fiiI' ihre Erfiillung bietet. Das war nament
lich in der Zeit nach der Entstehung der Elektrizitătswerke notwendig, 
in der es vielfaeh an entspreehend vorgebildeten und sachkundigen 
Arbeitern fehlte. Das Werk behielt sich daher hăufig die Ausfiihrung 
sămtlicher Inneneinrichtungen vor, und diese Gepflogenheit hat sich 
an manchen Orten bis heute erhalten. Dies entspricht jedoch nicht 
mehr den heutigen tatsăchlichen Verhăltnissen und sozialen Anschau-
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ungen; es empfiehlt sieh deshalb, bei der Herstellung der Inneneinrieh
tungen freien Wettbewerb zuzulassen, unter der Voraussctzung, daB 
die von den Werken erlassenen besonderen Vorschriften eingehalten 
werden. Ein Hinweis hierauf ist auch in den Bestimmungen fur die 
Lieferung clcktrischer Arbeit am Platze, damit der Verbraucher aus
drucklich ihre Bcfolgung von dem InstalIateur, dem el' die Ausfuhrung 
seiner Inneneinrichtungen ubertrăgt, fordern kann. Dem Werke selbst 
muB jederzeit die Mogliehkeit gegeben werden, sich uber die Inne
haltung dieser Vorschriften zu vergewissern und nach Fertigstel
lung sich von dem Zustand der lnncneinrichtungen zu iiberzeugen, 
und, fa lIs erforderlich, Fehler, die die Betriebssicherheit gefăhrden, 

abzustellen; es muB sich daher das Recht vorbehalten, die mit elek
trischen Einrichtungen versehenen Răume des Verbrauchers, selbst
verstăndlich nnter gebiihrender Beachtung des Hausrechtes, zu be
treten. 

Fiir diese Prufung sollte, falIs es clie wirtschaftliche Lage des Unter
nehmens gestattet, cine Gebiihr nicht erhoben werden (s. auch S. 74). 
Kann jedoch davon nicht abgesehen werden, so solIte die Vergiitung 
in keinem Falle iiber die Sclbstkosten hinausgehen. Dber die Hohe 
der Kosten nnd Art der Erhebung miissen die Bestimmungen genaue 
Angaben machen. Vielfach werden die Prufgebuhren den Installateuren 
berechnet, das kann namentlieh dort, wo das Elektrizitătswerk selbst 
Inneneinrichtungen ausfuhrt, AniaB zum MiBtrauen geben; um den 
Sehein der Ungereehtigkeit zu vermeiden, ist es daher zweckmăJ3iger, 
sie vom Verbraucher selbst zu erheben, auch wenn dadurch eine etwas 
groBere Verwaltungsarbeit entsteht. 

Die Prufung und Dberwachung der Hausanlagen dient in tl'ster 
Linie den Zwecken des Elektrizitătswerkes; findet das Werk keinen An
laB zum Einschreiten, so ist dadurch zwar auch dem Verbraucher eine 
gewisse Gewahr fur sachgemăBe Ausfuhrung sein el' Anlagen gegeben, 
irgendeine Verantwortung dem Verbraucher odeI' Installateur gegen
uber soli dam it jedoch nilht ubernommen werden. Das Werk lehnt 
daher, Ulll sich gegen Schaclenersatzanspruche zu sichern, trotz der 
Untersuchung jede Haftung fur etwaige Măngel in der Anlage und ihre 
Folgen ah. Ob alIerdings diese Ablehnung das Elektrizitătswerk vor 
Haftpflicht schiitzt, auch wenn eigenes Verschulclen der AngestelIten 
des Werkes bei der Untersuchung nicht vorliegt, ist nicht einwandfrei 
festgestelIt (s. Martens L 363 & Lehr 364), namentlich, wenn es sich 
uro Beschădigungen von Personen im Bereich von Unternehmungen 
handelt, die das AlIeinrecht fur die Fortleitung und Verteilung elektri
scher Arbeit besitzen. Sicher ist, daB, wie schon oben erwăhnt, in juri
stisehen Kreisen die Neigung besteht, die Haftpflicht der Elektrizităts
werke nach Moglichkeit auszuelehnen. Schon aus cliesem Grunde ist 
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es unbedingt erlorderlich, da/3 in den Bestimmungen clie Haftung des 
Werkes nicht blo/3 dem Installateur, sondern auch dem Verbraucher 
gegeniiber ausdriicklich ausgeschlossen wird. 

5. tJbergabe und Messung der elektrlschen Arbelt. 

Zwischen dem dem Werk gehorigen Hausanschlu/3 und der vom 
.Abnehmer erstellten Inneneinrichtung findet die Dbergabe der elektri
schen Arbeit statt. Sie erfolgt entweder pauschal auf Grund beRonderer 
Vereinbarungen oder in der gro/3en Mehrzahl aller Fălle durch Messung 
mittels Elektrizitătszăhler. Da diese Apparate aber weder mit mathe
matischer Genauigkeit anzeigen, noch auch gegen Storungen unbedingt 
gesichert sind, konnen sich zwischen dem Verkănfer und dem Ab
nehmer allerlei Streitigkeiten ergeben und C'H ist Ilotwendig, sic durch 
geeignete Bestimmungen nach Moglichkeit auszuschalten. Zunăchst 

darf die Beschaffung cler Me/3apparate nicht dem Vcrbrancher iiber
laHsen werden, sondern mu/3 ausschlie/31ich dcm Werk zustehen, da es 
sich hierbei um verwickelte technische Einrichtungen handelt, die nur 
von dem Fachmann beurteilt werden konnen. Auch liber den Ort und 
die Art der Aufstellung des Zăhlers muB sich das Werk alle Anorclllungen 
vorbehalten, damit es jederzeit in der Lage ist, elen Zăhler leicht ablesen, 
iiherwachen und nachpriifen zu lassen, uncl ihn moglichst allen schăd
lichen Einfliissell und fremden Eingriffen zn entziehen. Da der Zăhler 
l"tăncliger Wartung bedarl und in seinen Angaben verănderlich sein 
kann, ist es hochst unzweckmă/3ig, die Zăhler dem Verbraucher kăuflich 
zu liberlassen, wie es friiher vielfach iiblich war. Die heutigen Bestim
mungen der 'Verke schlie/3en daher fast a,usnahmslo'S den Verkauf der 
Zăhler aus, sehen vielmehr ei ne Bereitstellungsgehiihr, meist in monat
lichen Betrăgen, vor, clurch clie clie Kostell cler Verzillsllng, Abschrei
bung, Unterhaltung und Dberwachung geeleekt werden sollen. Die 
Rechtmă/3igkeit dieser Gebiihrcnerhebung, clic fălschlich meist als 
Miete bezeichnet wird, steht auBer Zwcifel, ihre Zweckmă/3igkeit 

nirht in gleicher Weise (s. S. 44 u. 253). Beziiglieh cler Feuerversiche
rung sollen dieselben Grundsătze wie bpÎm HallsallschluB mal3gebend 
spin. 

Um das Vertrauen des Abnehmers in clic Angaben des Zlihlers zu 
erhohen, ist es empfehlenswert, ihm die Măgliehkpit zu geben, den MeB
apparat nicht nul' durch die Angestelltell cleR 'Verkes, sonclern auch 
durch eine amtliche Priifstelle untersuehen ZlI lassen. Macht der Ab
nehmer hiervon Gebrauch, so entspricht PS elen Grundsătzen der BilJig
keit, da.3 die Kosten der Priifung von demjenigen Teil getragen werden, 
d~ssen Behauptungen iiber die Angaben des Zăhlers falseh waren, d. h., 
falls der Zăhler richtig zeigt, hat sie der Verbraueher, anderenfalls das 
'Werk zu iibernehmen. Die Grenzen fiir clip Ahweichullgen cler Ziihler-



Preis der elektrischen Arbeit. 305 

angaben. vom SollwCl't sind durch Gesetz vorgeschrieben (Gesetz betref
fend elektrische Ma13einheiten vom 1. Juni 1898, Ausfuhrungsbestim
mungen II im Reichsgesetzblatt Nr. 16 1901, sowie Prufordnung fur 
elektrische Me/3gerăte). Hierbei kommen lediglich die sog. Verkehrs
fehlergrenzen in Betracht, nicht die Beglaubigungsfehlergrenzen, die 
nur der EinstelIung des Zăhlers zugrunde zu legen sind. Uber die Kosten 
der Pl'ufung sind, wenn moglich, Angahen in <len Bestimmungen zu 
machen. 

Weiter ist das Verfahren zu kennzeichnen, das einzuschlagen ist, 
wenn sich bei der Nachprufung Abweichungen uber die Verkehrsfehler
grenzen hinaus ergeben. Gewohnlich wird eine etwa erforderliche Nach
herechnung, sei es zugunsten oder zUllngunst.en des Abnehmers lediglich 
n uf den vorausgehenden Rechnungszeitraum beschrănkt (s. Eck
stein L 372 & 373); dies ist auch ein durchaus biIIiges Verfahren, 
da sieh das Bestehen des Fehlers auf Iăngere Zeit hinaus einwandfrei 
meist nicht nachweisen Iă/3t. - Weiter ist der FalI denkbar, da/3 dcr 
Zăhler ganz stillsteht; auch hierfur sind Bestimmungen vorzusehen. 
Lă/3t sich eine anderweitige Einigung oder siehere Schătzllng auf Grund 
der Verbrauchsverhăltnisse des betreffenden Abnehmers nieht erzielen, 
80 wird gewăhnlich das Mittel aus den Angaben des vorhergehenden und 
nachfolgenclcn Rechnungszeitraumes zugrunde gelegt oder auch, falIs 
der Verbrauch der iibrigen Rechnungszeitrăume diese Vermutung recht
fertigen, der Verbrauch des Vorjahres. In AusnahmefălIen wird, um 
allon derartigen Anlăssen zu Streitigkeiten vorzubeugen, der Einbau 
von behordIich geeichten KontrolIzăhlern auf Kosten des Verbrauchers 
vorgesehen. In einem solchen Falle wird den Abrechnungen gewohnlich 
das Mittel aus den Angaben der beiden Zăhler zugrunde gelegt nnd im 
iihrigen nach den oben angegebenen Grundsătzen vcrfahren. 

6. Preis der elektrischen Arbeit. 

Auf dic Feststellung cler Grundsătze fiir die Ubergabe und Messung 
der elektrischen Arbeit mu/3 dieAngabe cler Preise folgen. Demnach 
sind in diesem Teil cler Bestimmungen sămtliche bei dem betreffenden 
Werk eingefiihrten Bereehnungsarten ubersichtlich aufzufiihren und 
zwar so, da/3 Uber clas Bereich ihrer Gultigkeit und Uber ihre Anwendung 
Zweifel nicht bestehen kănnen; es ist daher zweckmă/3ig, das haupt
săchliehste Verwendungsgebiet jeden Tarifes anzugeben. Hierbei er
hăht es die Verstăndlichkeit und Ubersichtlichkeit, wenn jeder Tarif 
mit 'einem kurzen, seinem Wesen entsprechenden Namen bezeichnet 
winI und nicht, wie vielfach iiblich, mit Buchstaben odeI' Zahlen. -
Notwendig ist weiter Ilie Angabe der Einheit, die der Bcrechnung zu
grunde gC'legt wird, bzw. bei Pauschulpreisen des Zeitraumes. Ais Ein
}wit wird jetzi meist dic Kilowattstlludc gewiihlt, clic Hektowatt-

Siegel, De!' V,'rkauf elektriseher Arln'it. :!. Aufl. 20 
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stunde und die Amperestunde, die friiher vielfach iiblich waren, sind 
nur noch hochst selten in Gebrauch; dagegen wird hăufiger, 

namentlich bei Koch- und Heizapparaten, Biigeleisen, Treppen
heleuchtungen die Anzahl der benutzten Stunden als Rechnungseinheit 
verwendet. 

Bei abgestuften Tarifen darf die Festlegung nicht fehlen, ob sich die 
Preise jeweils nur auf eine einzelne Stufe oder auf den Gesamtverbrauch 
beziehen und von welchem Zeitpunkt ab die Abstufungen aufs neue in 
Kraft treten. Wo mehrere Verrechnungsarten vorgesehen sind, ist an
zugeben, unter welchen Umstănden und zu welchem Zeitpunkt der 
Dbergang von einem Tarif zum anderen stattfinden kann. Auch sind 
entsprechende Hinweise erforderlich, falls in einzelnen Făllen die an
gegebenen Verrechnungsarten nicht angewendet werdcn diirfen, wie 
hei kurzdauerndem, voriibergehendem Verbrauch und bei Verwendung 
der elektrischen Arbeit zu anderen als den vorgesehenen Zwecken, so 
7,. B. bei Verwendung des Kraftstromes zur Lichterzeugung. - Bei 
Abstufungen nach der Hohe des Verbrauches ist anzugeben, ob bei 
cinem Verbraucher mit mehreren Abnahmestellen bzw. mit mehreren 
Zăhlern die Verrechnung einheitlich oder fiir jeden Zăhler getrennt 
erfolgt. 

Schliel3lich wird sich der Unternehmer vorbehalten, in Ausnahme
fallen von den allgemein giiltigen Preisen abzuweichen und Sonder
abkommen zu treffen, und die angegebenen Preise allgemein zu er
hăhen, falls eine Besteuerung der elektrischen Arbeit oder der zu ihrer 
Erzeugung hauptsachlich verwendeten Betriebsstoffe eintritt. 

7. Bescbriinkungen in der Verwendung der elektrlscben Arbelt. 

Durch die Festsetzung der Preise isi dem Abnehmer die wichtigste 
Grundlage zum Verbrauch elektrischer Arbeit gegeben; er kann sie 
nun im allgemeinen nach seinem Bedarf verwenden, mul3 sich aber 
hierbei gewissen Beschrănkungen unterwerfen. Hieriiber fehlen meist 
in den gebrăuchlichen Bestimmungen entsprechende Hinweise oder sind 
zerstreut an anderer Stelle untergebracht. Es ist jedoch zweckmăl3ig, 
sie ausdriicklich aufzunehmen bzw. zusammenzufassen, um sie dem 
Abnehmer eindringlich vor Augen zu fiihren. Es Kommen dreierlei 
Beschrănkungen in Frage: Einmal ist die widerrechtliche Entnahme 
elektrischer Arbeit unbedingt verboten; dies ist zwar selbstverstăndlich 
und Zuwiderhandlungen sind ohne weiteres nach dem Gesetz strafbar, 
ein Hinweis aber gerade auf die Strafbarkeit ist an manchen Orten recht 
am Platze. Weiter darf die elektrische Arbeit nur in dem angemeldeten 
Umfang und zu dem vereinbarten Zweck erfolgen. Ersteres ist aus 
technischen Griinden notwendig, weil sonst die vom Werk erstellten 
Anlageteilc, wic HauRunschlul3, Sicherllng 11nd Zăhlcr Schuden leiden 
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konnen, letzferes aus wirtschaftlichen Griinden; namentlich kann efi. 
nicht gestattet werden, elektrische Arbeit" die auf Grund der Tarife 
fiir Kraft- o~er Heizzwecke bezogen ist, zu Beleuchtung zu verwenden, 
auch wenn zuvor eineUmwandlung auf elektrischem oder mechanischem 
Wege stattfindet. Schliel3lich liegt es nicht im Interesse des Unterneh
mers, wenn einzelne Abnehmer, z. B. Hausbesitzer, innerhalb ihres An
wesens die elektrische ArbE-it selbst weiterverkaufen wiirden; es kann 
Streitigkeiten und Schădigungen des Unternehmers vorgebeugt werden, 
wenn die Be~timmungen ein derartiges Verbot enthalten. 

8. Rechnungsstellung und Zahlung. 

Ein weiterer wichtiger Schritt in der Abwicklung des Rechtsgeschăfts 
zwischen Abnehmer und Verkăufer bildet die Bezahlung der verbrauch
ten elektrischen Arbeit. Die Bestimmungen hieriiber miissen zunăchst 
AufschluB geben, ob vor oder nach dem Verbrauch. zu zahlen ist. Ersteres 
ist bei dem Verkauf nach Pauschalpreisen und bei Verwendung von 
Miinzzăhlern iiblich, letzteres bei Anwendung gewohnlicher Zăhler, also 
in der groBen Mehrzahl aller Fălle. Hierbei h,at dann der Bezahlung die 
Rechnungsstellung und dieser wiederum die Ablesung vorauszugehen. 
Dber den Zeitpunkt der letzteren sind Angaben notwendig, damit der 
Abnehmer nach Moglichkeit dafiir Sorge tragen kann, daB die MeB
apparate zur Zeit des Ablesens zugănglich sind und ohne Zeitverlust 
von dem Ableser in Augenschein genommen werden kOnnen. Gewohn
lich erfolgt das Ablesen monatlich in den letzten Tagen des Rechnungs
monats bzw. in den ersten des darauffolgenden, doch auch in Iăngeren, 
selten in kiirzeren Zeitrăumen. Mit der Ablesung gleichzeitig die Rech
nungserteilung und Einkassierung zu verbinden, wird einstweilen nur 
von wenig Werken geiibt, weil hierbei die Verhinderung von Unregel
măBigkeiten schwieriger ist (s. S.356). Meist wird bestimmt, daB dem 
Abnehmer innerhalb einer gewissen Frist die Rechnung zugest.ellt wird 
und daB diese dann an den Vorzeiger sofort zu bezahlen ist. Da dies 
aber nicht iiberall eingehalten werden kann, sind Zahlungsfristen und 
Zahlungsstellen unter Beifiigung der Kassenstunden in den Bestimmun
gen anzugeben. Amerikanische Unternehmungen, bei denen das Ein
kassieren in der Wohnung des Verbrauchers seltener iiblich ist, stellen, 
um die Abnehmer zur moglichst raschen Zahlung zu veranlassen, einen 
prozentualen Abzug an der Rechnung in Aussicht, wenn die Zahlung 
innerhalb weniger Tage nach Empfang der Rechnung erfolgt.Dieser 
Weg ist bei uns nicht mehr gangbar, weil der Abzug, wenn er den Ab
nehmer zur prompten Zahlung veranlassen soll, ziemlich betrăchtlich 
sein muB (5-10%), was bei unseren verhăltnismăBig billigen Strom
preisen ausgeschlossen ist. Dagegen wird ein entgegengesetzter Weg 
bei einigen Werken eingeschlagen, indem sie die verspătete Zahlung mit 

w* 



308 Der lnhalt der Bestimmungen. 

Strafe belegen, z. B. in Form von Mahngebiihren (Belgard, Bielefeld). 
Dies ist nur bei Unternehmungen offentlichen Oharakters moglich, 
kann aber auch hier als eine empfehlenswerte MaBnahme nicht be
zeichnet werden. Die groBe Zahl der Privatunternehmungen kommt 
ohne ein solches Mittel aus; hochstens kann hier die Zahlung von 
Verzugszinsen vereinbart werden. Dagegen ist es zweckmăBig, alle 
verfiigbaren Zahlungsmoglichkeiten zuzulassen, z. B. Zahlung durch 
Postscheck und Bankiiberweisung oder Bankabhebung. Hinweise 
hierauf solIten in den Bestimmungen, sowie auf den Rechnungen 
cnthalten sein. 

Eine Iăngere Frist fiir die Priifung der Rechnungen kann im alI
gemeinen nur den GroBabnehmern eingerăumt werden; im iibrigen 
geniigt es, wenn die Moglichkeit gewăhrt wird, Einwendungen gegen 
clie Richtigkeit der Rechnungen zu erheben. Die Bestimmungen miissen 
cine gewisse Zeit hierfiir vorsehen, ebenso clie StelIe, an der die Be
schwerde angebracht werclen kann. Die hierfiir eingerăumte Zeit darf 
jedoch nicht zu lang bemessen werden, da sonst die Nachpriifung des 
Tatbestandes erschwert wird; gebrăuchlich ist ein Zeitraum von einer 
Woche oder von 10 Tagen nach RechnungszustelIung. Die Beschwerde
Btelle solIte, wenn moglich, namentlich bei groBeren Unterneh
mungen, DÎcht denjenigen Dienstzweigen angegliedert werden, die 
das Ablesen und Einziehen besorgen, um bei dem Abnehmer nicht 
das MiBtrauen aufkommen zu lassen, daB Verschleierungen oder un
gerechte Behandlung eintreten konnten. Die Bezahlung der Rech
nungen darf durch Einwănde gegen ihre Richtigkeit nicht aufgehalten 
werden. 

Vielfach finden es die Elektrizitătswerke fUr notwendig, eine Sicher
heitsleistung fiir clie Erfiillung ihrer Anspriiche von dem Abnehmer zu 
verlangen. Dies ist bei groBen Unternehmungen mit stark wechselnder 
Bevolkerung, die mit unsicheren Einki'mften zu rechnen hat, durchaus 
herechtigt; bei kleineren Unternehmungen geniigt es, die Moglichkeit 
fiir die Leistung einer Sicherheit vorzusehen. Es muB dann die Hohe 
und die Form der Sicherheit festgelegt werden, ebenso ihre Verzinsung, 
das Verfahren bei Inanspruchnahme nnd bei Riickzahlung der Ge
wăhr. 

In diesem Teil der Bestimmungen ist schlieBlich noch ein Hinweis 
auf die Folgen am Platze, die eintreten, wenn der Verbraucher seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Gewohnlich wird vor
behaltlich gerichtlicher Verfolgung der Anspriiche die Entziehung der 
elektrischen Arbeit angedroht. Hat diese MaBnahme keinen Erfolg, 
so bleibt dem Werk nur die Verfolgung der Anspriiche auf dem Wege 
des Zivilprozesses ii.brig. In einer gii.nstigeren Lage sind hierbei gemeind
liclle Unternehmllngen, bei denen das Elektrizitătswerk durch die Bc-
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stimmungen als offentliche Einrichtung erklărt ist. Die Zahlungen an 
das Elektrizitătswerk sind dann offentliche Abgaben und die Beitreibung 
kann ohne weitere Ankiindigung im Wege des Verwaltungs-Zwangs
verfahrens erfolgen; auch gilt dann in Konkursfăllen die Forderung des 
Werkes bevorrechtigt, wăhrend sie bei privatrechtlichem Vertragsver
hăltnis nur als einfache Konkursforderung behandelt wird. Das Werk 
hat zwar dann die Moglichkeit, die Weiterlieferung des Stromes von 
der volligen Bezahlung seiner Schuld abhăngig zu machen; dieses Ver
fahren ist jedoch nicht einwandfrei anerkannt, da es als gegen die guten 
Sitten verstoBend in rechtlicher Beziehung aufgefaBt werden kann. 
(S. auch Eckstein L 381.) 

9. Einstellung der Stromlieferung. 

Die bisher besprochenen Bestimmungen regeln den Beginn und den 
Verlauf des Stromlieferungsgeschăfts; es sind nun weiter Feststellungen 
fUr seinen Ablauf bzw. seine Beendigung zu treffen. Die Einstellung 
des Strombezuges von seiten des Abnehmers kann eine freiwillige und 
unfreiwillige sein. In ersterem Falle endigt das Rechtsverhăltnis durch 
Kiindigung. Hierfiir muB eine Kiindigungsfrist vorgesehen werden, die 
nicht zu lang bemessen werden darf, weil man im allgemeinen dem Ab
nehmer nicht zumuten kann, iiber seine Licht- und Kraftbeschaffung 
auf Iăngere Zeitrăume hinaus zu verfiigen. Eine Kiindigungsfrist von 
einem Monat diirfte geniigen, um dem Elektrizitătswerk erforderlichen
falls Gelegenheit zu geben, die etwa freiwerdenden Einrichtungen an 
anderer Stelle vorzusehen. Die Kiindigung des Abnehmers bewirkt, 
sofern sie zu Recht erfolgt, eine Beendigung des Vertragsverhăltnisses 
dem Elektrizitătswerk gegeniiber, beri'thrt abel' im iibrigen die bis zur 
Beendigung bereits entstandenen Verpflichtungen des Abnehmers 
nicht. 

Die rechtsgiiltige Kiindigung auf Grund der Bestimmungen ist ge
wohnlich ein vom Abnehmer einseitig ausgeiibtes Recht; fiir den Unter
nehmer kommt sie kaum in Frage, da el', falls der Abnehmer seinen 
Verpflichtungen nachkommt, von einem Kiindigungsrechte keinen Ge
bra,uch machen wird. Falls jedoch der Abnehmer seine Verpflichtungen 
nicht erfiillt, so liegt bei Innehaltung der fiir den Abnehmer maBgebenden 
Kiindigungsfrist fiiI' den Unternehmer die Gefahr vor, daB der ihm in 
dieser Zeit erwachsende Schaden ein zu groBer wird. Hiergegen schiitzt 
el' sich, indem ei' sich das Recht vorbehălt, in solchen Făllen ohne weiteres 
namentlich ohne behordliche Entscheidung, die Stromlieferung zu unter
brechen. Eine solche in das Wirtschaftsleben des Abnehmers tief ein
schneidende MaBregel muB auf das unumgănglich Notwendige bef'chrănkt 
und jede Willkftr ausgeschlossen werden. Gewohnlich wird die Ein
stellung der Stromlieferung vorgesehen bei Verweigerung der Zahlung 
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nach wiederholter Mahnung, bei vertragswidriger Benutzung der elektri
schen Arbeit und der hierzu dienenden Einrichtungen und bei Ver
weigerung des Zutritts zu den Einrichtungen gegeniiber den Beauf
tragten des Werkes. Das Werk solIte aber, selbst wenn die Voraus
setzungen zur Stromentziehung gegeben sind, vorher noch alle anderen 
Moglichkeiten zur Losung der entstandenen Schwierigkeit priifen und 
in .seinem eigenen Interesse nur selten und in wirklich zwingenden 
Fallen hiervon Gebrauch machen. Selbst dann aber ist die Wieder
herstelIung vorzusehen und in den Bestimmungen anzugeben, ob und 
unter welchen Umstanden nach Beseitigung der Ursachen der Strom
entziehung der Strombezug wiederaufgenommen werdenkann. AlIzu 
hohe Gebiihren hierfiir festzusetzen ist unzweckmal3ig; andererseits 
muB sich das Werk fiir Wiederholungsfalle die Moglichkeit zur dauernden 
Verweigerung_ der Stromlieferung vorbehalten. 

10. Sonstiges. 

Wie in anderen Vertrăgen, empfiehlt es sich, auch in den Bestim
mungen soviel als moglich fiir diejenigen FălIe Vorsorge zu treffen, in 
denen von dem normalen Verlauf des Rechtsgeschăfts Abweichungen 
eintreten oder uber die Auslegung der Bestimmungen Meinungsver
schiedenheiten entstehen kOnnen. Bei offentlich rechtlichem Charakter 
des Unternehmens ist hierbei der im Verwaltungsrecht vorgesehene Weg 
einzuschlagen, d. h., die Verwaltungsbehorden bzw. die Verwaltungs
gerichte entscheiden. Das sonst in privatrechtlichen Vertrăgen vor
gesehene Verfahren, ein Schiedsgericht zu berufen, eignet sich meistens 
nicht, da hierdurch zu grofie Kosten entstehen, auch das Verfahren 
in Anbetracht der oft geringfugigen Ursachen zu umstăndlich ist. 
Manche Werke, insbesondere solche in stădtischer Verwaltung, sehen 
die Gemeindeverwaltung als schiedsrichterliche Behorde vor. In ge
wissen Făllen, namentlich, wenn die Gemeinde selbst Partei ist, kann 
jedoch ihre Unparteilichkeit in Zweifel gezogen werden; es empfiehlt 
sich deshalb, den ordentlichen Gerichten die letzte Entscheidung zu 
uberlassen. Dabei ist, da sich die Elektrizitătsversorgung ei nes Unter
nehmens hăufig auf zahlreiche Orte erstreckt, der Gerichtsstand aus
drucklich anzugeben. Einzelne Werke sehen fur die Nichteinhaltung 
der Bestimmungen Strafen vor; dies ist unter allen Umstănden als 
verfehlt zu bezeichnen, denn die Elektrizitatswerke sind keine Behorden, 
80ndern wirtschaftliche Unternehmungen, die bei dem Abnehmer 
nicht das Gefuhl aufkommen lassen diirfen, dafi bureaukratische 
Interessen uber den wirtschaftlichen Zweck des Unternehmens ge
stelIt seien. . 

Weiterhin kann eine Bestimmung angefiigt werden, die die Rechts
\lachfolgerschaft regelt. VQn ""'liteu des Ahnehmers ist die tJbertragung 
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seiner Verpflichtungen auf einen Rechtsnachfolger nur mit Genehmigung 
des Werkes zulăssig, wăhrend sich letzteres eine t'rbertragung, z. B. 
infolge Besitzwechsels, vorbehalten muB. 

SchlieBlich konnen die Bestimmungen nicht. von unbegrenzter 
Geltung sein; ihre Ănderung wird sich von Zeit zu Zeit als notwendig 
herausstellen. Hierauf ist ausdrucklich hinzuweisen. Die weitere Folge 
ist, daB auch der Zeitpunkt ihres Inkrafttreten'! angegeben sein muB. 

B. Sonderbestimmungen ftir Gro6abnehmer. 

Die in dem vorhergehenden Abschnitte erorterten Bestimmungen 
sind fur alle Verbraucher maBgebend. Fur eine besondere Gruppe der 
Abnehmer, die GroBabnehmer, d. h. solche, deren Bedarf an elektri
scher Arbeit so groB ist, daB sie eigene Erzeugung in Frage ziehen konnen, 
sind einige Zusătze und Ănderungen erforderlich. Hierzu besteht von 
seiten des Werkes eine Notwendigkeit, weil durch den GroBabnehmer 
ein so erheblicher Teil der Betriebsmittel beansprucht wird, daB es 
sich in Anbetracht des groBeren wirtschaftlichen Wagnisses in hoherem 
MaBe sichern muB als beim Kleinabnehmer; aber auch von seiten des 
GroBabnehmers werden mit Recht Besonderheiten und Vergii.nstigungen 
verlangt. 

Folgende Sonderbestimmungen kommen im allgemeineh in Frage: 

a) Stromsystem und insbesondere Spannung werden vielfach ab
weichend von der normalen Verteilung vorgesehen. Wo es moglich 
ist, wird die Lieferung hochgespannten Drehstromes die Regel sein. 
Damit das Werk uber seine Betriebsmittel rechtzeitig verfugen kann, 
ist es erforderlich, die dem GroBabnehmer zur Verfugung zu stellende 
Leistung zu begrenzen und fur ihre Erhohung eine entsprechend be
messene Frist vorzusehen. 

b) Der Umfang des Strombezuges ist meist genauer festzulegen als 
beim Kleinverbraucher. Die Gewăhrleistung einer Mindestabnahme ist 
schon mit Rucksicht auf die gewohnlich besonders niedrigen Preise 
unerlăBlich; dabei ist besonderer Wert auf genaue Bestimmungen fur 
den Fall eines geringeren Verbrauches zu legen. Bei manchen GroB
abnehmern kann sich das Werk mit der Verpflichtung begnugen, daU 
die gesamte im Betriebe des Abnehmers benotigte Energie von dem 
Elektrizitătswerk zu entnehmen ist; hierbei sind Preiserhohungen fUr 
den Fall vorzusehen, daB der Verbrauch betrăchtlich hinter dem er
warteten zuruckbleibt, wenn nicht schon der Tarif in dieser Weise 
aufgebaut ist. Auch die Zeitdauer der Verpflichtung muB zur Sicher
stellung einmal der Verzinsung und Abschreibung der fur den GroB
abnehmer zur Verfugung zu haltenden Betriebsmittel, ferner zur Siche
rung der Betriebsverhăltnisse des Abnehmers wesentlich uber die beim 
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Kleinabnehmer iiblichen hinausgehen; vielfach wird hierfiir ein Zeit
raum von 10 Jahren vorgesehen. 

c) Die Bestimmungen iiber den HausanschluB miissen Erweiterungen 
erfahren, wenn die' Aufstellung eiries besonderen Transformators oder 
die Errichtung langerer AnschluBleitungen notwendig wird. Wie beim 
HausanschluB des Kleinabnehmers behalt sich das Werk die Beschaf
fung, Aufstellung und tJberwachung dieser Anlageteile vor, weil die 
einheitliche Ausgestaltung dieser Einrichtungen im Interesse einer un
gestorten und gesicherten Betriebsfiihrung notwendig ist. Aus ahnlichen 
Erwagungen wird weiter angeordnet, daB auch die zur Aufnahme cler 
Transformatoren und sonstigen Hochspannungseinrichtungen bestimm
ten Raume lediglich nach den Anordnungen des Werkes hergestellt 
werden. Das Betreten dieser Raume und die Bedienung der Einrich
tungen kann nur den vom Werk beauftragten oder zugelassenen 
Personen gestattet werden. Die durch diese Einrichtungen ent
stehenden Kosten werden, da es sich um Anlageteile handelt, die 
ausschlieBlich fiir den Bedarf des Abnehmers beschafft sind, grund
sătzlich durch den Abnehmer zu tragen sein, sei es durch sofortige 
oder aHmahliche Bezahlung, sei es durch Entrichtung einer Miete. 
Ob und inwieweit das Werk in vereinzelten Făllen von diesem 
Grundsatz abgehen kann, ist nach dem Ergebnis der Ertragsberech
nung zu entscheiden. Zur Vermeidung· unniitzer Ausgaben ist es 
zweckmaBig, daB sich das Werk das Recht vorbehalt, von der 
Transformatorenstation des GroBabnehmers auch andere Verbraucher 
zu versorgen. 

d) Bei den Bestimmungen iiber die MeBeinrichtungen wird haufig 
der Einbau eines KontroHzahlers vorgesehen, der auf Kosten des Ab
nehmers zu beschaffen und von einer amtlichen PrUfstelle zu eichen 
ist. Der Stromberechnung wird dann das Mittel aus den Ablesungen 
beider Zăhler zugrunde gelegt. Zeigt ein Zahler unrichtig an oder 
steht er stiH, so sind die Angaben des zweiten Zahlers maBgebend. 
Um Irrtiimer bei der Ablesung oder Zweifel an ihrer Richtigkeit aus
zuschlieBen, wird oft bestimmt, daB die Ablesung im Beisein je eines 
Beauftragten beider Parteien, haufig in kiirzeren Zwischenraumen, 
erfolgen solI. 

e) In Anbetracht der meist beim GroBabnehmer in Frage kommenden 
betrachtlichen Summen ist bei der Preisfestsetzung ganz besondere 
Genauigkeit notig; MiBverstandnisse auf Grund des Tarifes miissen 
von vornherein ausgeschlossen werden. Da die Preise oft erheblich 
unter dem normalen Tarif liegen und sich vielfach den Selbstkosten 
des Unternehmers nahern, wird dieser, um sich vor Schaden zu be
wahren, einen Vorbehalt vorsehen, der ihm gestattet, bei dauernder 
Preiserhohung cler zur Erzeugung hauptsachlich verwendeten Roh-
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stoffe, insbesondere der Kohlen, einen Aufschlag eintreten zu lassen 
(Kohlenklausel). Dem Zwecke des Werkes ist hierbei am meisten ge
dient, wenn die tatsăchlich von ihm gezahlten Kosten zur Preisgrund
lage genommen werden und die einwandfreie Feststellung einer Preis
erhohung erforderlichenfalls einem unparteiischen Sachverstăndigen 

iibertragen wird (s. auch M. V. 1916, S. 2). Es entspricht dem Grund
satze der Billigkeit, daB nicht bloB eine Preiserhohung bei steigendem, 
sondern auch eine ErmăBigung bei fallendem Kohlenpreis vorgesehen 
wird. Kleinere Schwankungen konnen auBer Betracht bleiben. Es 
geniigt z. B., bei Zugrundelegung der Kohlenkosten fiiI' die Tonne fiiI' 
jede voIle Mark Preisunterschied eine Strompreisverănderung in Aus
sicht zu nehmen. Ihre Hohe muB sich nach den jeweiligen Betriebs
verhăltnissen richten und ist auf Grund der durchschnittlich fiiI' die 
erzeugte Kilowattstunde verbrauchten Kohlenmengen leicht zu be
rechnen. Hierbei sind mittlere Werte zugrunde zu legen und nicht 
solche, die sich bei ungiinstiger odeI' besonders giinstiger Belastung des 
Kraftwerkes ergebell. Unter den angegebenen Voraussetzungen ist 
die Strompreiserhăhung bzw. Erniedrigung fUr die Kilowattstunde fur 
jede voIle Mark der Kohlenpreisbewegung, ausgedruckt in zehntel 
Pfennigen, dem mittleren Kohlenverbrauch in Kilogramm gleich zn 
setzen. 

f) Die Zahlungsbedingungen brauchen nul' insofern eine Ănderung 
zu erfahren als dem GroBabnehmer in Anbetracht der hoheren Betrăge 
eine Zeit zur PriHung dcr Rechnungen, z. B. 10 Tage, 7:ugestanden 
werden llluB; elies ist um so eher moglich als die Begleichullg der 
Rechllung llleist nicht durch unmittelbare Barzahlung, sOlldern dutch 
Scheck odeI' Bankuberweisullg erfolgt. 

g) Entsp1'echend der ausgedehlltell Vertragsdauer lllU13 auch eine 
Iăllge1'e Kundigullgsfrist, und zwar fur beide Parteiell, vorgesehen werden. 
Meist wird ein Jahr gewăhlt, mit dem Zusatz, elaB der Vertrag eine 
weitere entsprechende Verlăngerung erfăhrt, falls Kundigung nicht e1'
folgt. 

h) Unter elen sonstigen Bestillunungen ist die Rechtsnachfolgerschaft 
so zu regeln, daH beide Parteiell zur Vertragsubertragung unter dem 
ublichen Vorbehalt gellugender Leistullgsfăhigkeit eles N achfolge1's 
berechtigt und verpflichtet sein miissell. 

Fur Meillungsverschiedenheiten wirel meist ein Schiedsge1'icht auf 
Grund der Bestimmungen des Burgerlichell Gesetzbuches vorge
sehen. 

Schliel3lich ist noch eine Bestimmung uber die durch den rechts
gultigen AbschluB der besonderen Vereinbarungen entstehelldell Kosten 
zu treffen, die gewohnlich von beiden Parteien zur Hălfte ubernommell 
werelen. 
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Mit diesen Ergănzungen ist den besonderen Verhăltnissen sowohl 
des Verbrauchers als auch des Werkes bei groI3en Abnahmen Rechnung 
getragen; in einzelnen Făllen werden sich auf Grund der Betriebs
verhăltnisse noch weitere Zusătze und Anderungen notwendig machen, 
wofur jedoch allgemeiile Richtlinien nicht aufgestellt werden konnen. 

II. Die Form der Bestimmungen. 
Nach Festsetzung des Inhalts der einzelnen Bestimmungen sind sie 

in eine fur die Veroffentlichung geeignete Form zu bringen, um dem 
Aqnehmer zugănglich gemacht zu werden. Dies ist keineswegs von 
untergeordneter Bedeutung, da der Eindruck dieser Zusammenstellung, 
die gewohnlich als erstes Schriftstuck des Elektrizitătswerkes an den 
Abnehmer gelangt, von nicht zu unterschătzendem EinfluI3 ist. Form 
und GroI3e, Anordnung und Ausstattung, Druck und Papier mussen 
so gewăhlt werden, daI3 bei jedem,. dem die Bestimmungen zur Hand 
kommen, Interesse fUr ihren Inhalt erweckt wird. In dieser Absicht 
hat der Verein der amerikanischen Elektrizitătswerke (National Electric 
Light Association) sich schon vor Jahren bemuht, einheitliche Grund
sătze fur die Aufstellung der Stromlieferungsbedingungen aufzufinden 
und namentlich auch fur ihre Ausgestaltung und Anordnung Vorschlăge 
zu machen (Bericht der Tarifkommission auf der Jahresversammlung 
der National Electric Light Associati0n im Juni 1912). Die Vorschlăge 
dieses Berichtes sind im folgenden teilweise verwendet. 

Schon der Titei ist von Wichtigkeit. Man findet die verschiedensten 
Benennungen: Vorschriften, Satzungen, Bedingungen, Bestimmungen, 
Ordnung, Regulativ; aus naheliegenden Grunden ist jedoch schon bei 
der Wahl des Titels alles zu umgehen, was an bureaukratische Selbst
herrlichkeit erinnern konnte; daher sind Benennungen, wie: Vorschrif
ten, Ordnung, Regulativ und ăhnliches zu vermeiden. Der Ausdruck 
"Bedingungen" ferner ist unrichtig, denn es ist z. B. keine "Bedingung", 
wenn gesagt wird, daI3 das Elektrizitătswerk Gleichstrom von 220 VoIt 
liefert, oder daI3 die elektrische Arbeit fur Kraftzwecke mit 20 ~ fur 
die Kilowattstunde berechnet wird. Es handelt sich vielmehr um eine 
Reihe von "Bestimmungen", die von dem Elektrizitătswerk fur die 
Lieferung elektrischer Arbeit zusammengestellt sind und daher lautet 
der Titei richtig: "Bestimmungen uber die Lieferung elektrischer Arbeit 
aus dem Leitungsnetz des Elektrizitătswerkes ........... ". Lediglich 
bei Gemeinden, bei denen das Elektrizitătswerk als offentlichrecht
Iiches Unternehmen bezeichnet ist, kann yon "Satzungen" gesprochen 
werden. 

Diese Bestimmungen sind wohl zu unterscheiden von den Vorschrif
ten fur die Herstellung elektrischer Anlagen; bei Ietzteren handelt ea 
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Bieh um Anordnungen und Vorsehriften, die aber nieht den Abnehmer, 
sondern lediglieh den Instaliateur betreffen. Eine Verbindung beider 
Veroffentliehungen, die manehmal vorgenommen wird, ist daher un~ 
zweekmăBig, weil sie fur ganz versehiedene Interessenkreise gultig 
sind. 

Năehst dem TiteI fălit dem Empfănger der Bestimmungen ihre An
ordnung besonders ins Auge. Vielfaeh wird die Form eines einfaehen 
Blattes in FoliogroBe gewăhlt. Dieses Format jedoeh ist unhandlieh 
und der Inhalt dureh die Zusammendrăngung und gleiepmăBige Anein
anderreihung der Einzelheiten unubersiehtlieh, aueh ist der Eindruek 
eines von oben bis unten eng bedruekten Blattes auf den Besehauer 
wenig gunstig. Ebensowenig zu empfehlen ist ein zu kleines Format, 
z. B. 10 X 15 em, weil entweder hierbei der Druek zu klein oder die 
Seitenzahl zu groB wird. Alle diese Unzulăngliehkeiten lassen sieh am 
besten vermeiden bei einem Format in der Breite von 12-15 und in 
der Hohe von 20-25 em. Hierbei ist es mogIieh, einen nieht zu kleinen, 
gut lesbaren Druek anzuwenden und eine gute Dbersiehtliehkeit zu 
erreiehen. Die Bestimmungen erhalten damit die Form eines Heftchens, 
das handlieh, einfaeh unterzubringen und aufzubewahren, und leieht 
mit der Post zu versenden ist. Bei einer solehen Anordnung bestehen 
die Bestimmungen aus einer Reihe von BIăttern, die naeh Bedarf aus
weehselbar gemaeht werden konnen, wie es in dem obengenannten 
amerikanisehen Berieht empfohlen wird. Dies ist dort zweekmăBig, 
wo zahlreiehe versehiedene Tarife in Anwendung sind und nieht jeder 
Abnehmer fur alie Tarife Interesse hat, oder wo mit hăufigeren Ăn
derungen gereehnet werden muB. Aueh ist es hierbei leieht moglieh, 
die Preisbestimmungen, die wohl den wiehtigsten und hăufig<;t begehrten 
Teil der Bestimmungen darstellen, fur die Verteilung an die 1nteressenten 
noehmals besonders drueken zu lassen und mit ausffihrliehen Erlău
tertingen zu versehen. 

Auf dem Titelblatt ist auBer der Benennung die reehtsgiiltige Firma 
des Unternehmens, sowie die etwaige Abkurzung, aueh in kleiner Sehrift 
die Formularnummer und der Zeitpunkt der Ausgabe sowie des 1n
krafttretens anzugeben. Erforderlieh ist ferner aueh die Angabe des 
Giiltigkeitsbereiehs namentlieh dann, wenn fiir versehiedene Bezirke 
eines Unternehmens versehiedene Bestimmungen maBgebend sind. 

Hieran ansehlieBend solI ein Blatt mit dem Inhaltsverzeiehnis folgen; 
es enthălt die Sehlagworter der einzelnen Bestimmungen, alphabetiseh 
oder naeh Paragraphen geordnet, mit Angabe der Paragraphen, Ord
nungsnummern und Seitenzahl und erleiehtert so auBerordentlieh das 
Aufsuehen der versehiedenen Einzelheiten. Wo Abkiirzungen ver
wendet werden, kann ihre Erklărung hier gleieh angesehlossen werden. 
Ebenso ist es vielfaeh zweekmăBig, die in den Bestimmungen gebrauehtell 
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technischen Ausdrucke kurz zu erlăutern, soweit dies in den Bestimmun
gen selbst nicht geschieht. Es schlieBen sich dann die einzelnen Be
stimmungen selbst in der vorn beschriebenen Reihenfolge an, die der 
zeitlichen Abwicklung des Stromlieferungsgeschăfts entspricht. Die 
Hauptabschnitte erhalten Paragraphennummern oder romische Ziffern 
nnd stark gedruckte trberschriften, die einzelnen Bestimmungen ara
bische Ordnungsziffern. Hierbei erhOht die Angabe des Stichwortes 
am Rande des Blattes die trbersichtlichkeit ganz besonders. 

Die Sonde:r:bestimmungen fur GroBabnehmer werden unter Zu
grundelegung der allgemeinen Bestimmungen zweckmăBig in· Form 
besonderer Vertrăge zum Ausdruck gebracht, die von beiden Parteien 
durch Unterschrift vollzogen werden. 

Unter Berucksichtigung dieser Vorschlăge konnen die Stromlie
ferungsbedingungen in der folgenden Fassung und Form ausgestattet 
werden; ein Vertragsentwurf fUr GroBabnehmer ist angefUgt. 



ID. Beispiele. 
A. AlIgemeingiiltige Bestimmungen. 

Eleklrizitalslerk Dod Ueberlandzenlrale 1'0[11,1. G., I'OEII 

Bestimmungen 
liber die 

Lieferung elektrischer Arbeit 
aus den Leitungsnetzen der 

Elektrizitătswerk und Ueberlandzentrale 
X'HEIM A. G. (EWX) 

Giiltig fur den Stadtkreis X'HEIM seit 1. Januar 1912 
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1. Gegenstand und Umfang der Lieferung. 
1. Im Stadtkreis X'heim wird 
in der Innenstadt 

G leichstrom 
in den AuBenbezirken 

Drehstrom 
von 100 Wechseln 

in der Sekunde 
fur Beleuchtung 

mit 2 X 220 VoIt Şpannung I mit 3 X 225 VoIt Spannung 
fur andere Zwecke 

mit 440 VoIt Spannung I mit 3 X 380 VoIt Spannung 
in mogIichst gieichbIeibender Hohe geliefert. Das E W X 
behalt sich die Wahi der Spannung und des Strom
systems, sowie in einzeinen Fallen Abweichungen von 
den angegebenen Werten vor. Falls erlorderlich, kann 
das E W X die Umanderung der Gleichstromanschiusse 
ffir Drehstromlieferung auf seine Kosten veriangen. 
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Stromart 
uud 

Spannuog. 

2. Die Lieferung der eIektrischen Arbeit erfoIgt in Lieferungs· 

den mit Leitungen beIegten StraBen, I"oweit es die vor- ptlicVh{~ng. 
handenen Betriebsmittei zulassen, an jedermann, der 
diese Bestimmungen durch Unterzeichnung der An
meldung in rechtsverbindlicher Form anerkennt. Liefe-
rung der eIektrischen Arbeit zur Aushilfe oder zur ET
ganzung zu anderen Kraftquellen unterliegt besonderer 
Vereinbarurtg. 

3. Der Abnehmer ist berechtigt, die fur seinen eigenen Unter· 

Bedad benotigte elektrische .Arbeit zu jeder Tages- und b~ed~~Dg 
N ht 't . . h d M d·t·· l' h t Lleferung. ac ZeI m ausrelC en er enge un mI mog lC s 
gieichbleibender Spannung und Wechselzahl zu ver-
langen. Vedugungen von Reichs- oder Staatsbeh6rden, 
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Krieg, Aufstand, Arbeiterausstand, Naturereignisse,iiber
haupt Umstănde, deren Eintreten abzuwenden nicht in 
der Macht des E W X steht, entbinden von der Ver
pflichtung der Stromlieferung so lange, bis die Stărungen 
beseitigt sind. Feruer darf die Lieferung elektrischer 
Arbeit ffu einzelne Hăuser odeI' Hăusergruppen fiiI' die 
Dauer von Starungen an Maschinen und Leitungen, so
wie zum Zwecke von Untersuchungen und Ausbesse
rungen der Anlagen unterbrochen werden. 

Ablelmung 4. Anspriiche auf Schadenersatz kannen in allen 
von 

Schaden- solchen Făllen nicht geltend gemacht werden, jedoch 
ersatz. wird das E W X bemiiht sein, jede Stărung mit graBter 

Beschleunigung zu beheben. 

II. Anmeldung zum Strombezug. 
Anmelde- 1. Die Absicht zum Bezug elektrischer Arbeit aus 
formulare. dem Leitungsnetz des E W X ist der Anmeldestelle des 

E W X auf vorgedrucktem Anmeldebogen mitzuteilen. 
Letztere sind kostenlos in sămtlichen Geschăftsstellen 

des Elektrizitătswerkes, sowie bei allen Installateuren 
erhăltlich. 

Verpflich- 2. Durch die Vollziehung der Anmeldung ver-
tIIn" zum.. . Strnmbezug;pfhchtet slCh der UnterzelChner ZUlU Strombezug auf 
Mindest- G d d' B' f d- D - J h gewahr. run Ieser estlmmungen au le auer elnes a res 

und zur Bezahlung aHer sich hieraus ergebenden Ge
biihren. Er iiberuimmt feruer die Gewăhr, innerhalb 
jeden Jahres elektrische Arbeit mindestens im Betrage 
von 15 J' zu beziehen und diesen Betrag auch dann 
voll zu bezahlen, falls sein Verbrauch ein geringerer 
sein sollte. 

Verpllich- 3. Falls der Anmeldende nicht Besitzer des anzu
tunâ:~s~es schlieBenden Grundstiickes ist, ist die schriftliche Ge
besitzers. nehmigung des Eigentiimers auf der Anmeldung bei

zubringen. Letzterer verpflichtet sich durch seine I 
I 

I 

L _______ _ 
--- ---_._-~ 



5 

Unterschrift, die Zu- und Fortleitung elektrischer Ar
beit liber sein Eigentum, sowie die Anbringung von 
Leitungen und Leitungstrăgefn unentgeltlich zuzulas
sen, an den vom Werk erstellten Einrichtungen kein 
Eigentumsrecht geltend zu machen, ihre Entfernung 
nach Aufh6ren des Strombezuges zu "gestatten, diese 
sămtlichen Verpflichtungen seinem Rechtsnachfolger zu 
libertra~en und ihre grundbuchliche Eintragung auf 
Verlangen und auf Kosten des Werkes, soweit sie gesetz
lich m6glich ist, zu genehmigen. 
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4. Das E W X behălt sich die Annahme der Anmel- Bestătigung 
dung und damit die Verpflichtung zur Stromlieferung ~:rd:nn~. 
auf Grund dieser Bestimmungen durch schriftliche Be
stătigung vor. 

III. Hausanschlu6. 
1. Der HausanschluB umfaBt die Verbindung des Umfang 

A ·t d L ·t t d·· h t des Haus· nwesens mI em eI ungsne zvon er nac s en anschlusses. 

durchgehenden Leitung ab gerechnet bis zur Haus
anschluBsicherung einschlieBlich und ist als Bestandteil 
des Elektrizitătswerkes zu betrachten. 

2. Ort und Art des Hausanschlusses wird vom Bestim· 

Elektrizitătswerk bestimmt. O~~~~d VA~t. 
3. Die Beschaffung und Unterhaltung des Haus

anschlusses erfolgen ausschlieBlich durch das Elektri
zitătswerk; er bleibt stets in seinem Eigentum. Beschă

digungen hieran sind dem Werk sofort mitzuteilen; fUr 
Wiederherstellung hat der Abnehmer nur im Falle 
eigenen Verschuldens aufzukommen. - Der Abnehmer 
ist verpflichtet, den HausanschluB in der vom Werk 
angegebenen H6he gegen Feuersgefahr zu versichern. 

Verfilgung 
fiber den 

Haus
RnschluJl, 
Feuerver
sicherung. 

4. Zu den Kosten des Hausanschlusses hat der Kosten des 

Abnehmer einen einmaligen Beitrag zu leisten, in H6he ans~~~~~es. 
der Kosten desjenigen Leitungsteiles,der liber 10 m 

- I 

I 
! 

I 

J 
Siegel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl_ 21 
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bei unterirdischer Verlegung, uber 20 m bei Freileitung, 
von StraBenmitte aus gerechnet, hinausgeht. Dieser 
Betrag wird dem Abnehmer vor Ausfuhrung mitgeteilt 
und ist sogleich nach Ausfuhrung an die Kasse des 
Elektrizitătswerkes zu entrichten. 

IV. Inneneinrichtung. 

Adusffihrung 1. Fur die Beschaffung der Inneneinrichtung mit er Innen-
einrichtung.Ausnahme des Zăhlers hat der Abnehmer zu sorgen; 

die Ausfuhrung kann auBer dem E W X jedem Instal
lateur ubertragen werden, der sich zur Einhaltung der 
vom V. d. E. aufgestellten allgemeinen und den vom 
E W X erlassenen besonderen Vorschriften fur die Her
stellung von Hauseinrichtungen verpflichtet hat. 

Prfifung 2. Der AnschluB der Inneneinrichtungen des Ab-
der Innen- h d L . f 1 hli Bl' h einrichtung.ne mers an as mtungsnetz er o gt aussc e IC 

durch Beauftragte des Werkes, sofern bei einer voraus
gehenden, vom Werke vorzunehmenden Prufung Bean
standungen sich nicht ergeben. Die erstmalige Prufung 
erfolgt kostenlos. Kann sie durch Verschulden des Ab
nehmers oder des Installateurs nicht· vollstăndig aus
gefuhrt oder muB sie wiederholt werden, so werden die 
hierdurch dem Werk entstehenden Kosten dem Ab
nehmer berechnet. 

Ablehnung 3. Durch die Prufung der Inneneinrichtung uber
Haf~fiicht. nimmt das Werk weder dem Abnehmer noch dem In

stallateur gegenuber irgendeine Haftpflicht und lehnt 
ausdrucklich jede Verpflichtung zu Schadenersatz in
folge von Fehlern in der Inneneinrichtung ab. 

Anmelde- 4. Erweiterungen bestehender Anlagen durfen nur 
pfiicht von . 1 h U f 1 d' Erweite- In so C em m ange vorgenommen werden, as es 18 

rungen. vorhandenen Betriebsmittel zulassen. Der Abnehmer ist 
verpflichtet, dem Elektrizitătswerk von jeder Erweite-

~---------------------------------
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rung Kenntnis zu geben und die Genehmigung zur Aus
fuhrung einzuholen. 
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5. Das Werk behalt sich vor, die Inneneinrichtung Uber-
d Ab h . d ·t h iif· 1 d di wR.·hung . es ne mers Je erZeI nac pr en zu assen un eder Innen-
Abstellung etwaiger Mangel zu verlangen. Der Zutritt einrichtung. 
zu den betreffenden Raumlichkeiten des Abnehmers 
ist den Beauftragten des Werkes zu gestatten, wobei 
Belastigungen des Abnehmers maglichst vermieden 
werden. 

V. Messung der elektrischen Arbeit. 

1. Soweit nicht die elektrische Arbeit dem Abnehmer Aufstellung 
. der Zahler. 

auf Grund besonderer Verembarung pauschal zur Ver-
fugung gestellt wird, erfolgt ihre Messung durch Elek
trizitatszăhler, die den behardlichen Vorschriften ent
sprechen. Lieferung, Aufstellung, Wahl des Aufstel
lungsortes, Bestimmung von Art und GraBe, Uberwa-
chung und Unterhaltung des Zăhlers erfolgt ausschlieB-
lich durch das Elektrizitătswerk. Bezuglich Beschadi-
gungen und Feuerversicherung gilt die Bestimmung III, 3. 

2. Der Zăhler bleibt dauernd im Eigentum des Zabler-
geblihren. 

Werkes und wird dem Abnehmer gegen eine monatlich 
mit der Stromrechnung zu zahlende Gebuhr zur Ver
fugung gestellt. Sie betrăgt: 

fur Zweileiter-Zăhler fur Dreileiter-Zăhler 

bis 3 Amp. .J1~ 0,25 
5 

" " 0,50 ~0,60 

" 
10 

" " 0,75 " 0,90 

" 
20 

" " 1,- " 1,20 

" 
30 

" " 1,25 " 1,50 

" 
50 

" " 1,50 " 1,75 
Fur Doppeltarif und Hachstverbrauchsmesser wird 

ein Zuschlag von ~ 0,50 monatlich erhoben. 

L ______ _ 
21* 
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FiiI' Hochspannungszăhler und groBere Apparate 
werden besondere Vereinbarungen getroffen. 

Nach· 3. Die Zăhler werden in regelmăBigen Zeitrăumen 
p~~h~/er gepriift und nachgeeicht.· Sollte der Abnehmer an der 

Richtigkeit der Zăhlerangaben zweifeln, so kann er dessen 
Nachpriifung vom Werk oder von einem staatlichen 
Priifamt verlangen. Die hierdurch entstehenden Kosten 
fallen dem Werk zur Last, falls die Abweichungen die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen ubersteigen, sonst 
dem Antragsteller. 

Nach- 4. rm ersteren Falle findet fur den zu vieI oder zu 
berechnung • b h t B t . N hb h . d h bei fehler· wemg erec ne en e rag eme ac erec nung, Je oc 
A~~~~~~n. nicht uber die Dauer des vorhergehenden Rechnungs-

zeitraumes statt. 
Stillstand 5. Wird der Zăhler bei einer Ablesung stillstehend 

des Zăhlers. f d . d d V b h f·· di b t ff d vorge un en, so WIr er er rauc ur e ere en e 
Ablesezeit als Mittel der vorhergehenden und nach
folgenden Rechnungsperiode oder auf Grund des vor
jăhrigen Verbrauches nach Schătzung ermittelt. 

_____ .... _. _____ .. __ -.J 
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VI. Strompreise. 
1. Fur Beleuchtung wird die elektrische 

nach folgenden Tarifen geliefert:· 
Arbeit Preise fur 

Be
leuchtung. 

a) Pauschaltarif 
(geeignet fur kleine AWagen). 

Fur jede im Hochstfall gleichzeitig brennende Lampe, 
mindestens jedoch fur zwei, ist ungeachtet des wirklichen 
Verbrauches allmonatlich im voraus zu zahlen: 

fUr jede Lampe in Wohn- und in Wirtshăusern 
bis Geschăftsrăumen: und Băckereien: 

16 NK .4, 0,50 Jţ, 0,75 
25 " " 0,90 " 1,35 
32 " 1,10 " 1,65 
50 " " 1,60 " 2,40 

100 " " 3,00 " 4,50 
200 " " 5,50 " 8,25 . 

Die A:nzahl der gleichzeitig brennenden Lampen wird 
durch einen Strombegrenzer bestimmt. 

Die zur Verwendung kommenden Lampen dilrfen 
keinen hoheren Verbrauch als 1,3 Watt fur die Kerze 
aufweisen. 

b) Grundgebuhrentarif 
(geeignet fUr mittlere Wohnungen). 

Fiir jede angeschlossene Lampe mit einem Hochst
verbrauch von 1,3 Watt fur die Kerze und fur jede 
Steckdose ist allmonatlich eine Grundgebuhr zu ent
richten und zwar fur Lampen 

bis zu 16 NK 

" " 
25 

" 
" " 

32 
" 

" " 
50 

" 
" " 

100 
" 

" " 
200 

" fur 1 Steckdose 

Jţ, 0,20 
" 0,30 
" 0,35 
" 0,55 
" 1,00 
" 1,80 
" 0,50 

Pauschal· 
tarif. 

Grund
gebiihren

tarif. 

I 
I 

---~ 
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Zonentarif. 

Doppeltarif. 

10 

AuBerdem wird jede verbrauehte Kilowattstunde mit 
12 ~ bereehnet. 

Die Verwendung elektriseher Heiz-, Koeh- und Haus
haltungsapparate ist ohne Bezahlung von Grundgebuhren 
gestattet. 

e) Zonen·tarif 

(geeignet fur groBere Wohnungen, Gesehăftsrăume und 
Lăden). 

Es sind zu bezahlen: 

fur die ersten 300 Kwstd. innerhalb jeden Jahres 
45 ~ fur die Kwstd.; 

fur die năehsten 500 Kwstd. innerhalb desselben 
Jahres 40 ~ fur die Kwstd.; 

fur die năehsten 1000 Kwstd. innerhalb desselben 
J ahres 35 ~ fur die K wstd. ; 

fur den daruber hinausgehenden Verbraueh inner
halb desselben Jahres 30 ~ fur die Kwstd. 

Die einzelnen Preise beziehen sieh jeweils nur auf 
die angegebenen Verbrauchsstufen, nieht auf den Ge
samtverbraueh; die Bereehnung beginnt jedes J ahr von 
neuem. 

Es ist gestattet, den Verbraueh versehiedener Ab
nahmestellen eines Abnehmers fur die Preisberechnung 
zusammenzuziehen. 

d) Doppeltarif 

(geeignet fur Abnehmer mit Dauerbeleuchtung, insbe
sondere dunkle Gesehăfts- und Wohnrăume, Gastwirt

sehaften und Băekereien). 

Die verbrauchte elektrisehe Arbeit wird dureh einen 
Doppeltarifzăhler gemessen. 

In der Hauptbelastungszeit im Winter (Sperrstunden), 
und zwar im 

._-_._-_._-----_._---~ 
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Dezember und Januar 4-8 Uhr 
November und Februar 5-8 " 
Oktober und Mărz. .. .1/26-8" 
Septem ber und A priI . 1/27-8 " 

sind fur jede verbrauchte Kilowattstunde 50 ~, zu allen 
ubrigen Zeiten 25 ,ŞI zu entrichten. 

e) Treppenbeleuchtungstarif. Treppen
belench-

Falls elektrische Treppenbeleuchtung regelmă13ig von tungstarif. 

Einbruch der Dunkelheit bis abends 10 Uhr angewendet 
wird, kann auf Antrag und nach Anbringung eines be
sonderen Zăhlers, fur den die halben Gebuhren berechnet 
werden, die elektrische Arbeit zum Preise von 30 ~ fur 
die Kilowattstunde berechnet werden. 

2: Fur Kraftzwecke wird die elektrische Arbeit Preise 
fur Kraft. 

nach folgenden Tarifen berechnet: 

a) Klei n motore n tarif. Klein· 
motoren

Elektrische Arbeit fur einzelne Motoren unter 250 Watt tarif 

Anschlu13wert, die nur vorubergehend im Betriebe sind, 
wird nach elen Beleuchtungstarifen (1 b, 1 c, 1 d) berechnet. 

b) Zonentarif Zunentarif. 

(geeignet fur alle kleingewerblichen Betriebe). 
Es sind zu bezahlen: 

fiir die ersten 1000 Kwstd. innerhalb 
eines jeden J ahres 20 ~ f. d. Kwstd. 

fiir die năchsten 1000 Kwstel. inner-
halb desselben Jahres 18 

" " " " fiir die năchsten 3000 Kwstel. inner-
halb desselben Jahres 16 

" fur die năchsten 5000 Kwstd. inner-
halb elesselben Jahres 14 

" " " " fiir die năchsten 10000Kwstd. inner-
halb elesselben Jahres 12 

" " " " fur elen daruber hinausgehenden Ver-
brauch innerhalb elesselben Jahres 10 

" " " 

L ____________________ _ I 
~ 
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Doppeltarif. 

Maximal· 
tarif. 

I 

L 

12 

Die einzelnen Preise beziehen sich jeweils nur auf 
die angegebenen Verbrauchsstufen, nicht auf den Ge
samtverbrauch; die Berechnung beginnt jedes Jahr von 
neuem. 

Es ist gestattet, den Verbrauch verschiedener Ab
nahmestellen eines Abnehmers fur die Preisberechnung 
zusammenzuziehen. 

c) Doppeltarif. 

Die Berechnung erfolgt genau wie bei Tarif ld. 
Băckerei- und Fleischereimaschinen werden ausschlieB
lich nach diesem Tarif angeschlossen, soweit ihr J ahres
verbrauch 1000 Kwstd. nicht uberschreitet. 

d) Maximaltarif 

(geeignet fur Dauerbetriebe, bei mindestens 5jahriger 
Verpflichtung) . 

Die Berechnung erfolgt auf Grund der Angaben eines 
Hochstbelastungsmessers und des Elektrizitatszahlers. 

Es sind zu bezahlen: 

fur jedes durch den Hochstverbrauchsmesser in einem 
Monat angezeigte Kilowatt J(,8,-, auBerdem fur jede 
verbrau~hte Kilowattstunde 4 ~. 

Dieser letztere Sa tz beruh t a uf einem mi ttleren Kohlen
preis VOll J(, 12,- bis J(, 16,- fUr die Tonne der vom 
E W X verfeuerten Kohlenmischung; er erhoht oder er
niedrigt sich um 0,15 ~/Kwstd. fur jede volle Mark, 
der Kohlenpreisbewegung uber J(, 16,-. 

Am Schlusse eines jeden Jahres werden auf den 
Gesamtrechnungsbetrag Rabatte gewahrt, und zwar: 

bei Betrăgen uber J(, 10,000 10% 
"" ,,15,000 15 " 
" " "" 20,000 20 " 
" " "" 30,000 25 " 

I 
I _________________________ .1 
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Die Rabatte werden jeweiis auf den Gesamtbetrag 
gewăhrt und auf die ersten Monatsrechnungen des fol
genden Jahres angerechnet. 

329 

3. Die Lieferung von hochgespanntem Drehstrom Hoch

unterliegt besonderer Vereinbarung; der Abnehmer muB s~~~d~~~' 
. h f . t 5 J h . "'h Ii h M' d t abkommen. SIC au wemgs ensa re zu emer Ja r c en m es -

abnahme von 50000 Kwstd. verpflichten. 
E W X behăIt sich vor, abweichend von obigen 

Preisfestsetzungen Sonderabkommen zu schIieBen. 
4. Soweit nicht fur einzelne Abnehmergruppen be- 'l'arifwahL 

stimmte Berechnungsarten vorgeschrieben sind, steht 
jedem Abnehmer die Wahi des Tarifes frei; Dbergang 
von einem Tarif zu anderen ist auf schriftlichen Antrag 
nur am Ende des Jahres zulăssig. 

5. Fans die Erzeugung oder VerteiIung. der eIektri
schen Arbeit oder die zu ihrer Erzeugung ben6tigten 
Rohstoffe mitteibar oder unmitteibar mit einer Steuer 
beIegt werden sollten, werden sămtIiche Preise um den 
Betrag der Steuer erh6ht oder die Steuer dem Abnehmer 
unmitteibar in Rechnung gestellt. 

Preis
erhohung 

durch 
Steuern. 

I 
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VII. Beschrănkungen in der Verwendung 
elektrischer Arbeit. 

Widerrecht- L Die widerrechtliche Entnahme elektrischer Arbeit, 
EDi~~~~e_ insbesondere die Benutzung unangemeldeter Verbrauchs

apparate beim Pauschal- oder Gebuhrentarif oder die 
Entnahme von elektrischer Arbeit unter Umgehung des 
Zăhlers ist verboten und strafbar. 

Be- 2.. Die elektrische Arbeit darf nur in dem gemeldeten 
stimmungs- . 

widriger Umfange und zu dem verembarten Zwecke entnommen 
Gebrauch. werden; die als Kraft- oder Heizstrom entnommene elek

trische Arbeit darf auch nicht mittelbar zu Beleuch
tungszwecken verwendet werden. 

Vprbot des 3. Die Verwendung der elektrischen Arbeit darf nur 
Weiter-

verkaufs. fUr eigene Zwecke des Verbrauchers erfolgen; Weiter-

AblAsen der 
Ziihler. 

Zahlllngs
moglich
keiten. 

verkauf ist verboten. 

VIII. Rechnungsstellung und Bezahlung. 
L Uber die Gebuhren fur die Lieferung elektrischer 

Arbeit und fUr die Zăhlerbereitstellung wird dem Abneh
mer allmonatlich Rechnung erteilt, und zwar bei Anwen
dung des Pauschaltarifes im Anfang, sonst am Ende 
des Rechnungszeitraumes. In letzterem Palle werden 
die der Rechnung zugrunde zu legenden Zăhlerangaben 
von Beauftragten des Werkes, die mit einem Ausweis 
versehen sein mussen, tunlichst in den letzten Monats
tagen abgelesen. Der Abnehmer hat dafUr Sorge zu 
tragen, daB in dieser Zeit die Zăhler ohne Zeitverlust 
fUr die Ableser zugănglich sind. 

2. Die Rechnung wird dem Abnehmer in den ersten 
zehn Monatstagen vorgelegt; ihr Betrag mu13 entweder 
an den die Rechnung vorlegenden Kassenboten des 
Werkes oder spătestens innerhalb einer Woche nach 
Uberreichung der Rechnung an die Kasse des Werkes 

L __ ~ ____ ._~ ____________ _ 



15 

oder durch Postscheck oder durch Dberweisung an das 
Konto des E W X bei der Y -Bank entrichtet werden. 
Auf besonderen Antrag kann der Rechnungsbetrag 
auch bei Cler Bank des Abnehmers abgehoben werden. 

331 

3. Erfullungsort fur sămtIiche ZahIungen ist X'heim. Erfiilltungs
Of • 

4. Einwănde gegen die Richtigkeit der Rechnung Ein"ăn~e 
.. T . d gei!eD di9 smd bmnen 10 agen nach Zustellung beI der Beschwer e- Richtigkeit 

stelle des E W X anzubringen', sie berechtigen nicht zu der Rech-Dungen. 
ZahIungsaufschub oder -verweigerung, ebenso ist Auf-
rechnung gegen Leistungen an das E W X nicht ge
stattet. 

5. Das E W X ist berechtigt, die Hinterlegung einer SicţJerheits-
S· h h' f . A h b' d V It d lelstung. lC er eIt ur seme nspruc e el er erwa ung es 
E W X in doppelter Hohe des voraussichtlichen groBten 
Monatsverbrauchs in bar, in mundelsicheren Wert
papieren oder in einem Sparkassenbuch zu verlangen 
und sich bei ZahIungsverweigerung nach wiederholter 
Mahnung ohne weitere richterliche Entscheidung hieraus 
bezahIt zu machen. Kursverluste beim Verkaufe von 
Wertpapieren gehen hierbei zu Lasten des Abnehmers. 
Bareinlagen werden zum jeweiligen Satz der stădtischen 
Sparkasse verzinst. Der Abnehmer hat nach Inanspruch-
nahme auf Verlangen die Sicherheit auf die ursprung-
liche Hohe zu ergănzen. RuckzahIung der Sicherheit 
findet nach Einstellung des Strombezugs und Erfullung 
sămtIicher Verpflichtungen des Abnehmers statt. 

6. Wird eine Monatsrechnung trotz einmal wieder
holter Mahnung nicht punktIich bezahIt, so ist das Werk 
zur sofortigen Absperrung des Stromes berechtigt. 

IX. Einstellung der Stromlieferung. 

Zahlungs
verweige

rung. 

1. Die Einstellung der Stromlieferung erfolgt im Kiindigung. 

allgemeinen, falls nichts anderes vereinbart ist, auf Grund 
schriftIicher Kundigung des Abnehmers nach Ablauf 
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einer vierwochigen Frist. W ohnungswechsel ist dem 
E W X rechtzeitig zu melden, da andererseits der Ab
nehmer fUr al1e Verpflichtungen auch des Wohnungs
nachfolgers haftbar bleibt. - Auch nach 'Kfindigung 
haftet der Abnehmer dem Werk bis zur vollen Erffillung 
seiner Verbindlichkeiten. 

St~om- 2. Das E W X kann ohne vorherige richterliche 
entzlehung. .. 

Entscheidung die Stromheferung emstellen: 
a) bei vertragswidriger Benutzung. der elektrischen 

Arbeit und der dazu dienenden Einrichtungen, 
b) bei Zahlungsverweigerung nach einmal wieder

holter Mahnung, 
c) bei Verweigerung des Zutritts zu den elektrischen 

Einrichtungen des Abnehmers gegenfiber den Be
auftragten des Werkes. 

Die Wiederaufnahme der Stromlieferung kann nur 
nach volliger Beseitigung der Hindernisse und nach Er
stattung der hierdurch erwachsenden Kosten erfolgen. 
Im Wiederholungsfalle steht dem Werk das Recht zu, 
die Stromlieferung dauernd zu verweigern. 

x. Sonstige Bestimmungen. 
V:erfah~e.n 1. Streitigkeiten werden dem Magistrat X'heim zur 

bel StreItlg· S hli h Il . d P . d' keiten. C c tung vorgetragen; so te eme er artmen le 
Entscheidung nicht anerkennen, so entscheiden end
gfiltig die ordentlichen Gerichte. Gerichtsstand ist X'heim. 

Vertrags- 2. Die Dbertragung der Verpflichtungen des Abneh-
iiber-

tragung. mers auf einen Rechtsnachfolger ist nur mit Genehmigung 
des E W X zulăssig; E W X behalt sich vor, alle Rechte 
und Pflichten den Abnehmern gegenfiber einem Rechts
nachfolger zu fibertragen. 

Ănde· 3. Ănderungen und Ergănzungen dieser Bestim-
rungen. mungen bleiben vorbehalten; in vorstehender Fassung 

treten sie am 1. 1. 1912 in Kraft. 
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Anmeldullg ZU~-~~Z~-~-~l~~~r~SCher A~bei~-a-US de-~L~i~~~-:Sne:l 
der Elektrizitiitswerk und tJberlandzentrale X'heim A. G." 

Ort ..... 
StraBe 
Name 
Stand 

Nr. 

Durch Untcrzeichnung dieser Anmeldung verpflichtet sich der Abnehmer 
rechtsverbindlich zum Bezuge elektrischer Arbeit; das Werk behălt sieh jedoeh 
ausdriieklich die schriftliche Genehmigung des Anschlusses vor. 

Auf Grund der mir iibergebenen und mir bekannten Bestimmungen iiber die 
Lieferung elektrischer Arbeit aus dem Leitungsnetz der Elektrizitătswerk und 
Uberlandzentrale X'heim A. G. beantrage ich den AnschluB meiner vVohnung 
(Anwesen, Geschaftsrăume, Gewerbebetrieb) an das Leitungsnetz des Elektrizităts
werkes X'heim. 

Es solIen angesehlossen werden: 
1. Fur Beleuchtung 

Lampen bis 50 NK =.. . .... Watt 
... Lampen iiber 50 NK = ..Watt 

II. Fur Kraftzwecke 
.... Motor. von 

........... Motor von. 

III. Fur Heiz-, Koch- und Haushaltungszwecke 

Die Berechnung der verbrauehten elektrischen Arbeit solI erfolgen: 
Fiir Beleuehtung nach dem . Tarif 
Fiir Kraftzwecke naeh dem Tarif 
Fiir Heiz- nnd Kraftzwecke nach dem .................. Tarif 

KW 
..... KW 

Ieh verpflichte mieh, elektrische Arbeit mindestens 1 Jahr lang und im Mindest
betrage von .ffi(, 15,- zu beziehen und diesen Betrag aueh dann zu bezahlen, falIs 
mein Verbrauch ein geringerer sein sollte. 

X'heim, dcn... . ................... 19 .. 
(Unterschrift des Abnehmers) 

Anerkenntnis des Hausbesitzers . 
. 1. Mit dem AnschluB meines Anwesens 

...................................... StraBc Nr. 
erklăre ich mich einverstanden. 

2. Ieh gestatte dem EWX dic Fiihrung von Leitungen, sowie die Anbringung, 
Unterhaltung und etwaige Entfernung von Leitungstrăgern am meinem An
wesen, jedoch hat dic Leitungsfiihrung nach vorheriger Verstăndigung mit 
mir zu erfolgen; fal1s infolge Vornahme von Bauarbeiten ihre Verănderung 
notwendig wird, muE diesc iuncrhalb angemessener Fri~t auf mein Verlangen 
ohne Kosten fiir mich crfolgen. 

3. Das Eigentum des EWX an sămtlichen am meinem Anwesen befindliehen 
Anlageteilen des Elektrizitătswerkes erkenne ich an~ 

4. Mit grundbuchlieher Eintragung der unter 2 iibernommenen Verpfliehtungen 
auf Kosten des E W X erklăre ieh mieh einverstanden. 1 

5. Sămtliehe Verpflichtungen werde ich mcinem Reehtsnaehfolger iibertragen. . 

X'heim, den ... .19 .............................. .. 
(Unterschrift des Hausbesitzers) 

--- --------- ---------- -----_._-- -----~------
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B. Sondervertrag fUr GroBabnehmer. 
Zwischen 

der Firma N. N. in Z'heim 

(im nachfolgenden Abnehmer genannt) 

und der 

Elektrizitatswerk und tJberlandzentrale A. G. m X'heim 

(im nachfolgenden E W, X genannt) 

wird uber die Lieferung elektrischer Arbeit an den Abnehmer folgender 

Vertrag 
geschlossen : 

§ 1. 

Grundd~:gen Die Lieferung elektrischer A~bei~ aus. dem Leitungsnetz .. des E W X 
Vertl'ages. an den Abnehmer erfolgt, SOWeIt mcht lm nachfolgenden Anderungen 
Allgemeine vorgesehen sind, auf Grund der hier angefugten allgemeinen "Bestim-
!~~~:: mungen uber die Lieferung elektrischer Arbeit aus dem Leitungsnetz 

des E W X", die einen wesentlichen Bestandteil dieses Vertrages 
bi1den. 

§ 2. 

U A~t undd 1. E W X 1iefert hochgespannten Drehstrom mit einer Spannung 
mfang er 
Strom- von ungefahr 3 X 6000 VoIt und einer Wechse1zah1 von ungefahr 100 

Iieferung. - d S k d' .. l' h tI' hbl'b d H"h b' . E t In er e un e m mog lC s g elC ei en er o e, IS zu eIner n-

Mehrbedarf 
des Ab

nehmers. 

nahme von 300 Kilowatt. 
2. EWX ist verpflichtet, auf Ver1angen des Abnehmers groBere 

Energiemengen bis zur Hochst1eistung von .... KW zur Verfugung zu 
stellen, der Abnehmer hat jedoch einen uber 20 KW hinausgehenden 
Mehrbedarf 3 Monate vorher dem E W X anzuzeigen. 

§ 3. 

Gewahr 1. Der Abnehmer verpflichtet sich, seinen gesamten Bedarf fur 
des Ab-
nehmers. Licht- und Kraftzwecke vom E W X zu entnehmen und in jedem Jahre 

den auf Grund des § 6a sich ergebenden Betrag fur eine Hochstentnahme 
von 300 KW, entsprechend J' 27,000,-, auch dann zu bezah1en, wenn 
die Abnahme eine geringere sein sollte. 

Vermin- 2. Falls jedoch der Abnehmer durch hohere Gewa1t fur kurzeren 
deG~~~h~er Zeitraum (hOchstens 1 Monat) an der Abnahme ganz1ich gehindert ist, 
iM!e~~~ so ermaBigt sich die Mindestgewahr entsprechend der Zeitdauer des 
Gewalt. Stillstandes. Im Falle 1angeren Stillstandes durch hohere Gewalt kann 

der Strombezug nur auf Grund des Zonentarifes (§ 6b) erfolgen; sinkt 
cler Jahresverbrauch unter 200000 Kwstd., so erhohen sich die Ein
heitspreise, jedoch nicht uber die allgemeinen Tarifpreise hinaus, in 
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gleichem Verhăltnis, wie die Abnahme unter 200000 Kwstd. zuriick
geht. In diesem Falle hat der Abnehmer jedoch mindestens J(, .... 

in jedem Monat 'fur Verzinsung und Abschreibung der fur ihn bereit
gestellten Anlageteile zu entrichten. 

In solchen Făllen ist der Abnehmer verpflichtet, spătestens 3 Tage 
nach Eintritt des die Erfullung der Mindestgewăhr hindernden Ereig
nisses dem E W X schriftlich Kenntnis zu geben. 

§ 4. 

1. E W X erstellt die erforderliche Hochspannungszuleitung sowieBeschRffung der Hoch
die Transformatorenstation auf seine Kosten. Fur die Aufstellung dersjJanpulJgs-
T f .. h d A b d E W X h . ht d emrlchtun-rans ormatoren ISt eIn nac en nga en es erzunc en er gen. 
Raum kostenlos zur Verfugung zu stellen. 

2. Fur die Bereitstellung der Transformatoren zahlt der Abnehmer Trans-
. J h b h It! • li h R b . E' formatoren-eme a resge u r von .m!! •••• In monat c en aten; eI rWeIterungen miete. 

der Transformatorenanlage erhoht sich die Miete entsprechend den 
Aufwendungen des E W X. 

3. Sămtliche Einrichtungen, von der Niederspannungsseite der Einrich-
. . ' tungen des 

Transformatoren ab, smd von dem Abnehmer auf seme Kosten ZUAbnehmers. 
beschaffen. 

4. Jeder Teil bleibt Eigentumer der von ihm gelieferten 
tungen und versichert sie gegen Feuersgefahr. 

Einrich- Eigentu!lls. 
verbaltUlsse 
und Feuer' 

versiche
rung. 

5. Die Hochspannungseinrichtungen werden vom E W X uber- Uber-
wacht und unterhalten. Der Zutritt zu den Hochspannungsapparaten d~:c~~~f 
ist nur den Angestellten des Werkes und den ausdrucklich hierzu er- SP:i~~j~~s. 
măchtigten Personen gestattet. Der Abnehmer verpflichtet sich, bei tun gen. 
Storungen oder Beschădigungen am Transformator und den Hochspan
nungsapparaten dem E W X sofort Kenntnis zu geben und im Falle 
eigenen Verschuldens die Wiederherstellungskosten zu tragen. 

6. Es wird dem EWX gestattet, soweit es die vorhandenen Hoch- Versorgung 
.. 1 . B d f f Il f . K T f anderer spannungsraume zu assen, Im e ar s a e au seIne osten rans or- Abnehmer. 

matoren und Hochspannungseinrichtungen zur Versorgung anderer 
Abnehmer aufzustellen. 

§ 5. 

1. Die Messung erfolgt hochspannungsseitig durch vom E W X Messung. 
b h ff d d . . E' t bl'b d H" h b 1 der elektnzu esc a en e un m semem Igen um ver eI en e oc st e astungs- schen 

anzeiger und Kilowattstundenzăhler; ersterer zeigt die wăhrend einer 'Arbeit. 
Viertelstunde auftretende mittlere Hochstbelastung an. 

2. Fur die Bereitstellung, Dberwachung und Unterhaltung dieser Zahler
Zăhler zahlt der Abnehmer allmonatlich mit der Stromrechnung eine gebiihren. 
Gebiihr von J~ 0,50 fur jedes zur Verfugung zu haltende Kilowatt des 
Hochstbedarfs, zunăchst also im Jahre J(, 150,-. 
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KontroJl- 3. Der Abnehmer kann auf seine Kosten KontrolIzăhler, die von 
zăhler. 

einer amtlichen Priifstelle geeicht sein mussen, einbauen. Der· Strom-
bercchnung wird dann das Mittel aus den Ablesungim beider Zăhler 
zugrunde gelegt, falIs ihre Angaben nicht mehr als 6% voneinander 
abweichen. Zeigt ein Zăhler unrichtig an oder steht er still, so sind die 
Angaben des zweiten Zăhlers maBgebend. 

dAblze~hulng 4. Die Ablesung erfolgt innerhalb der drei letzten Monatstage 
er aer. 

Preise. 

Maximal
tarif. 

Zonentarif. 

durch je einen Beauftragten der beiden Parteien. 

§ 6. 

1. Die Berechnung der verbrauchten elektrischen Arbeit erfolgt 
entweder nach dem nachstehenden Maximaltarif oder Zonentarif. 

a) Maximaltarif: 
FUr jedes als Mittel aus den drei hochsten Belastungen innerhalb 

eines Jahres angezeigte Kilowatt ist im Jahre eine Gebuhr von Jt 90,
nnd auBerdem fur jede verbrauchte Kilowattstunde 3 ~ zu entrichten. 
Der vorlăufigen Abrechnung wird ein Durchschnittspreis von 6 ~ zu
grunde gelegt;. die endgultige Abrechnung erfolgt am Ende jedes Ka-
lenderjahres. 

b) Zonentarif: 
Es werden berechnet: 

fUr die ersten 200000 Kwstd. innerhalb eines Jahres 7 ~ fUr die Kwstd. 

" "năchsten200000" " desselben" 6" "" " 
" den daruber hinausgehenden Verbrauch " " 5" "" " 

Die Preise beziehen sich jeweils nur auf die angegebenen Verbrauchs
zonen, nicht auf den Gesamtverbrauch. Die Berechnung beginnt jedes 
Jahr von neuem. 

Tarifwahl. 2. Die Wahl des Tarifes steht dem Abnehmer, abgesehen von dem 
in § 3, Abs. 2, vorgesehenen FalI, frei. Der Dbergang von einer Berech
nungsart zur anderen kann jedoch jeweils nur am Anfang eines Vertrags
jahres erfolgen. Ein dahingehender Wunsch des Abnehmers ist dem EWX 
4 Wochen vor Ablauf des Vertragsjahres schriftlich mitzuteilen. 

Kohlen- 3. Die angegebenen Kilowattstundenpreise gelten bei einem Preise 
klausel. 

von Jt, 15,- fUr die Tonne der vom E W X verfeuerten Kohlenmischung. 
Sie erhohen oder erniedrigen sich (in letzterem Falle jedoch nicht unter 
die vorstehend geilannten Sătze) fUr jede voIle Mark der Kohlenpreis
bewegung um 0,12 ~ fur jede Kilowattstunde. Bei wesentlichen Ăn
derungen der zur Verwendung gelangenden Brennstoffe, der Antriebsart 
oder bei Strombezug seitens des E W X findet diese Bestimmung 
sinngemăBe Anwendung. E W X ist verpflichtet, auf Wnnsch und 
Kosten des Abnehmers einem in gegenseitigem Einverstăndllis zu be
nennenden Sachverstăndigen Einsicht in die edorderlichen Belege zu 
gewăhren. Falls sich die beiden Parteien i.'tber den Sachverstăndigen 
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nicht einigen, so11 der Vorstand des Kessel-Revisions-Vereins in X'heim 
als Sachverstăndiger benannt werden. 

§ 7. 
1. Die Rechnung liber die verbrauchte elektrische Arbeit wird dem Rechnungs' 

. . . M .' zustellung. 
Abnehmer jeweIls 111nerhalb der ersten 10 Tage Jedes onats zugestellt. 

2. Einwănde gegen die Richtigkeit der Rechnung mlissen spătestens Einwand.e 
gegen dle 

10 Tage nach Erhalt derselben geltend gemacht werden, Richtigkeit 
der Rech

nung. 
3. Die Bezahlung hat unabhăngig von etwaigen Einwănden 10 TageBegleichllng 

. der Rech· 
nach Erhalt der Rechnung durch Barzahlung oder BankliberweIsung nung. 
ohne Abzug zu erfoIgen. 

§ 8. 

1. Die Dauer dieses Abkommens betrăgt 10 Jahre, vom Tage der Dauer 
t 1· St l' f h t di T . t . 't' des Ab· ers ma Igen rom le erung an gerec ne; eser ag IS 111 gegem'eI 1ger kommens. 

schriftlicher Bestătigung festzulegen. 
2. Falls nicht von einer der beiden Parteien ein Jahr vor AblaufKiindigung. 

schriftliche Klindigung erfoIgt, verlăngert sich der Vertrag um jeweils 
3 Jahre, 

§ 9. 

1. Beide Parteien sind berechtigt und verpflichtet, sămtliche Rechte Rechts· 
d Pfl' h d' V t f' t' R h hf 1 nachfolger· un lC ten leses er rages au e111en e waIgen ec tsnac o ger zu schaft. 

libertragen, falIs dieser imstande ist, die Verpflichtungen dieses Ver-
trages zu erflillen. 

2. FalIs sich liber die Auslegung des Vertrages Meinungsverschieden- Meinun.gs
heiten ergeben soIlten, so entscheidet unter AUS8chluB des ordentlichen dVe~'~~~~:~. 
Rechtsweges ein Schiedsgericht endgiHtig. Hierflir ernennt jede der Schieds-gericht. 
beiden Parteien einen Schiedsrichter, dessen Wahl gegenseitig, spăte-
stens 4 Wochen nach erfolgtem Antrag auf Berufung des Schiedsgerichtes 
der Gegenpartei mitzuteilen ist. Unterbleibt letzteres, so geht das 
Recht der Ernennung des zweiten Schiedsrichters auf die andere Partei 
liber. Falls sich die beiden Schiedsrichter nicht einigen k6nnen, so 
wăhlen beide einen Obmann; stimmen die beiden Schiedsrichter bei 
dieser Wahl nicht liberein, so soH der Obmann von dem Prăsidenten 
des Landgerichts in X'heim ernannt werden. Jm librigen gelten die 
Bestimmungen der C. P. O. liber die Schiedsgerichte. 

3. Dieser Vertrag ist in doppelter Ausfertigung ausgesteHt, von 
denen jede der beiden Parteien ein beiderseits unterschriebenes Exem
plar erhălt. 

Aus
fertigung 
des Ver
trages. 

4. Kosten und Stempel der Vertragsausfertigung tragen beide Par- Kosten. 
teien je zur Hălfte. 

X'heim, den",,_, Z'heim, den _______ __""_,,,. 

Siegel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aun. 22 



Dritter Teil. 

Die Einziehnng der Stromgelder. 
Zur endgiiltigen Abwicklung jeden Verkaufsgeschăfts gehOrt als 

letzter, wichtigster Schritt die Bezahlung der gekauften Ware. Im 
gewohnlichen Verkehr ist die Regel, daB der Verkăufer dem Abnehmer 
auf Grund einer Bestellung die Ware in begrenzter Menge hingibt und 
dafur von ihm entweder sofort nach Aushăndigung der Ware oder spăter 
gegen. Rechnung Bezahlung erhălt. Von diesem Vorgang unterscheidet 
sich der Verkauf der elektrischen Arbeit grundsătzlich; einmal bestellt 
der Abnehmer nicht etwa eine bestimmte Menge im voraus, sondern 
er verlangt, daB die elektrische Arbeit ihm jederzeit nach Bedarf zur 
Verfugung steht, der Verkăufer kann deshalb auch, von Ausnahmefăllen 
abgesehen, sich nicht auf die Lieferung einer, begrenzten Menge be
schrănken, sondern muB dem Abnehmer die elektrische Arbeit in prak
tisch unbegrenztem Umfang zur Verfugung steUen, aus dem sich der 
Abnehmer dann nach Belieben die jeweils benotigte Menge entnimmt. 
Letztere kann demnach erst nach Entnahme und zwar nur bei dem 
Abnehmer selbst festgesteUt werden. Da diese Feststellung bei einer 
groBen Anzahl von Verbrauchern und zwar zur Aufrechterhaltung 
eines geordneten Geschăftsganges in regelmăBigen Zeitabstănden er
folgen muB, sind besondere Vorkehrungen hierzu notig. Der festgestellte 
Bedarf wird dann, da die Verrechnungsweise nicht immer einfach ist 
und UnregelmăBigkeiten vermieden werden sollen, einer besonderen 
Verrechnungsstelle gemeldet, die auf Grund der ihr ubermittelten An
gaben die Rechnung ausschreibt, diese wiederum ist dem Abnehmer 
zuzusteUen, und schlieBlich hat der Unternehmer dafUr Sorge zu tragen, 
daB der Betrag an ihn abgefUhrt wird. Es ist also zwischen Abgabe 
der Ware und ihrer Bezahlung meist ein recht umstăndlicher und bei 
der Menge der Abnehmer und der hăufigen Wiederholung aUer Vor
gănge rechtkostspieliger Weg zuruckzulegen, und es ist daher erklărlich, 
daB man sich bemuht hat, .diesen Weg zu vereinfachen und zu ver
billigen. - Im folgenden wird zunăchst der gewohnliche Geschăftsgang 
und die dabei entstehenden Unkosten besprochen, soweit der unmittel
bare Verkehr mit dem Abnehmer in Frage kommt, und hieran anschlie
Bend die Vorschlăge und Versuche zu seiner Vereinfachung. AuBerhalb der 
Betrachtung bleiben hierbei sămtliche rein buchhalterischen Fragen sowie 
die formale Ausgestaltung der einzelnen Geschăftsvorgănge, soweit dies 
nicht zum Verstăndnis der beschriebenen MaBnahmen erforderlich ist. 
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1. Der gewohnliche Geschăftsgang. 
Das in der Mehrzahl aller Fălle angewendete Verfahren ist verschieden, 

je nachdem es sich um Verkauf nach Zăhler- oder Pauschaltarif handelt. 
Beim Zăhlertarif sind vier verschiedene MaBnahmen notwendig: die 
Feststellung des Verbrauchs, die Berechnung des sich hieraus ergebenden 
Geldbetrages, die Mitteilung dieses Betrages an den Abnehmer und die 
Einziehung von seiten des Unternehmers. 

1. Die Ablesung der Ziihler. 
Die Feststellung des Verbrauchs erfolgt durch Zăhler, die von Be

auftragten des Werkes gewohnlich am Ende oder Anfang eines Monats 
abgelesen werden. Der Ableser trăgt seine Beobachtungen in eine Liste 
oder ein Buch ein, das zur moglichst raschen Abwicklung nach StraBen, 
Hausnummern und Stockwerken geordnet sein solI. Vielfach ist ge
brăuchlich, die gleichen Ablesungen allmonatlich auch in eine beim 
Zăhler aufzubewahrende Karte einzutragen, um dem Abnehmer jeder
zeit eine Nachprlifung seines Verbrauches auch dann zu ermoglichen,. 
wenn er andere Benachrichtigungen, wie Rechnungen oder Quittungen,. 
nicht zur Hand hat. Dadurch entsteht zwar beim Ablesen eine kleine 
Verzogerung, die jedoch in Kauf genommen werden kann, da sich der 
Abnehmer dann jederzeit liber seinen Verbrauch auch frliherer Monate 
unterrichten kann, was zur Erhohung seines Vertrauens beitrăgt. 

Gewohnlich wird das Ablesen auf die letzten Tage des Monats ver
legt und zur Erzielung eines geordneten Geschăftsbetriebes und zur 
Vermeidung von Zinsverlusten nach Moglichkeit beschleunigt. Dabei 
ist darauf zu achten, daB die Ablesung in den einzelnen Monaten in 
ungefăhr gleichen Zeitrăumen erfolgt, um Beschwerden liber vermeint
lich ungleichen Verbrauch zu vermeiden und das Bild der Betriebs
statistik nicht zu verwirren, was leicht der Fall sein kann, wenn ein 
Ablesezeitraum um einige Tage von dem anderen verschieden ist. -
Die Schnelligkeit und Zuverlăssigkeit der Ablesung hăngt sowohl von 
sachlichen wie personlichen Umstănden ab. In erster Linie ist der Auf
hăngeort des Zăhlers von EinfluB. Es -ergeben sich hierbei wesentliche 
Unterschiede, wenn der Zăhler an unzugănglichen Orten oder in dunklen 
Răumen angebracht ist, gegenliber der richtigen Aufhăngung an aus
reichend beleuchtetem und leicht erreichbarem Platze. Auch die Art 
des Zăhlers bedingt betrăchtliche Verschiedenheiten; Doppeltarif - und 
Maximalzăhler erfordern nicht bloB wesentlich hohere Zeit zum Ab
lesen, da verschiedenartige Angaben zu berlicksichtigen sind, sondern 
bedingen auch Zeitverlust durch Einstellung der Uhren bzw. der Zeiger. 
Ferner ist die AusfUhrung des Zăhlwerkes von Bedeutung. Zăhler mit 
springenden Ziffern sind leichter und sicherer abzulesen als solche mit 
Skala oder mit Uhrzeiger, die nicht bloB zum Ablesen lăngere Zeit be-

22* 
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anspruchen, sondern auch leichter zu Irrtiimern Veranlassung geben. Um 
bei Zahlwerken mit Uhrzeigern das Ablesen zu erleichtern, ist in dem Ab
lesebuch fiir jedenZahler eine Abbildung entsprechend dem Zifferblatt der 
Uhr vorgesehen, so daB der Ableser nur durch ein Zeichen die Stellung 
der Zeiger zu vermerken braucht, ohne die Zahl selbst aufzuschreiben. 

Nicht weniger sind die personlichen Eigenschaften des Ablesers zu 
beriicksichtigen. Zur raschen und sicheren Erledigung gehort Auf
merksamkeit, Geschicklichkeit und Sorgfalt; dementsprechend muB die 
Wahl der hierzu Beauftragten erfolgen. In kleineren Werken, bei denen 
sich die Beschăftigung eines besonderen Beamten nicht lohnt, werden 
gewohnlich andere Angestellte, Monteure, Bureaubeamte und dergleichell 
verwendet, bei groBeren Werken besorgen meist die Kassenboten die 
Ablesungsarbeit, wobei die Anordnung so getroffen werden solI, daB 
sie mit der Gelderhebung beginnen konnen, wenn das Ablesegeschăft 
erledigt ist. Hăufiger Wechsel in dem hierftir bestimmten Personal 
ist zu vermeiden, weil von eingearbeiteten Leuten nicht nur schneller und 
zuverlăssiger abgelel:1en wird, sondern ftuch UnregelmăBigkeiten im VeI'
brauch leichter bemerkt werden. - Ganz kleine Werke und Uberland
werke mit zahlreichen kleinen Ortsc}1aften bedienen sich auch mit Vorteil 
eingesessener und ortskundiger Gemeindebeamten, Pensionăre odeI' VeI'
trauensleute, die im Nebenberuf die einschlăgigen Arbeiten verrichten. 

Neben den personlichen Eigenschaften des Ablesers ist seine Leistung 
von der Art des Versorgungsgebietes, der Art der Zăhler und nicht Zll

letzt von der Art der Entlohnung abhăngig. In der beigefiigten Zahlentafel 
sind fiiI' eine Anzahl von Unternehmungen verschiedenster Art Angaben 
zusammengestellt. Aus BIatt II der Zusammenstellung sind verschieden
artige Ergebnisse der Ablesungen ersichtlich. Die Leistung bewegt sich 
zwischen 60 und 160 abgelesenen Zăhlern pro Tag und betrăgt im Durch
schnitt bei normalen Zăhlern etwa 100. Uberschritten kann diese Zahl 
nul' werden bei PIătzen mit groBer Konsumdichte und bequemer Anbrin
gung des Zăhlers. - Aus der Aufstellung ist auch ohne weiteres ersicht
lich, daB die Leistung der Ableser bei Doppeltarifen odeI' Maximalzăhlern 
wesentlich hinter der bei einfachen Zăhlern zuriickbleibt. Die Bezahlung 
der Ableser erfolgt fast ausschlieBlich, je nach ihrem Hauptberuf, nach 
Monats-, Stunden- odeI' Wochenlohn. Vereinzelt wird auch nach der Zahl 
der Ablesungen bezahlt, ein Verfahren, das, wie jedes Stjicklohnsystem, 
zur ăuBersten Anstrengung anspornt, damit abel' auch eine Fehlerquelle 
durch ungenaues Ablesen in sich birgt. Letzteres kann durch gelegentliche 
Stichproben auf ein MindestmaB zuriickgefiihrt werden; auch ist der 
Schaden einer ungenauen Ablesung meist nicht von Bedeutung, weil er 
sich durch die năchste richtige Ablesung von selbst verbessert. Immerhin 
scheint die Gefahr zu fliichtigen Ablesens zu groB zu sein, so daB von 
dieser Entlohnung in groBerem Umfange nicht Gebrauch gemacht wird. 
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Zahlentafel XVIII. 

Angaben liber. das Abrechnungswesen. 

1 

Nr. 

2 

Art u. Einwohnerzahl des 
Versorgungsgebietes 

.. __ !_~------i-I Kle~~~~ ~ Landstădtchen 
I ohne Industrie. 3300 

2 Kleines Landstădtchen 

ohne Industrie. 4000 
3 Landstădtchen mit Indu 

strie. 5000 . . . . . 
-

-4 Landstadt mit Beamten 
beviilkcrung. 9000 . 

5 ! Mittlere Stadt mit wenig 
I Indu~trie. 33 000 . . 

6 Mittlere Handels- u. In 
: dustriC'stadt. 58 000 . 

7 I Mitt!. Stadt mit ausge
prăgtem Wohnungscha -
rakter. 40 000 

8 I GroBstadt. 265 000 . 
9 I GroB~~adt mit ausgedehn 

,ter Uberlandversorgung 
: 370000 ..... . 

-

10 : Landwirtschaft!. Uber 
, landzentrale. 30 000 . . 

11 , Uberlandzentrale m. vor 

-

-
I herrsch. GroBind. 29000 

12 I "Oberlandzentrale m. vor
I herrschender Landwirt
I schaft. 80 000 

13 I Uberlandzentrale m. vor-
; herrschender Landwirt
i ~?haft. 160000 . . . 

14 I Uberlandzentrale m. aus
gedehnter Industriever
sorgung. 107000 

15 do. 700 000 
16 do. 157 000 
17 do. 650 000 

-

Blatt I. 

Aligemeines. 

3 4 

Tarif 

Z = Einfacher Zăhlertarif 
<:l 

R = Zăhlertarif m. Rabatt " .. 
D=Doppel· bzw. <:l .. 

'" Maxlmaltarif 
.§ P = Pauschaltarif 

Z. 350 

Z.D.P. 480 

Z.P. 610 

Z.D. 983 

Z. R. D. P. 2475 

Z.D. 2328 

Z.R. 3422 
Z.D.P. 16541 

Z. 72320 

Z.P. 2552 

Z.R.P. 4200 

Z. R. D. P. 7468 

Z. 10000 

Z.R. D. P. 16396 
Z.R. D. P. 18410 
Z. R.D. P. 22137 

Z.D.P. 35900 

----

Zahl der Abnehmer 

<:l :E..!. <:l -;;; " " .... 
~ "8 ~.§ 8 o<:: 
El ~1:: El " p,><" ,,- p."- o 

00<:: 0;:;1 ;; ~ " " ="" i><+' 
.,0'< A"" «: ·s .," ] ] .- "'" El o 

350 - - -
473 3 - 4 

550 - 10 50 

979 2 
21 

-

2222 139 - 114 

25 1100 1203 -

3385 15 22 -
12194 1522 2016 809 

72000 - 320 -

2460 - 38 54 

1163 - 15 3022 

6221 20 423 804 

- - I - -
I 

8488 1806 2 6100 
10045 48 358 7959 
13160 550 7 8420 

200 100+4600 - 31000 
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Zahlentafel XVIII. 

Blatt II. 

Angaben liber die Zăhlerablesung. 

Nr. 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
O 
1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

2 8 . 

AbJesuug 
(K=Kassenbote, bzw. 

Ableser 
W=Sonstige Werk-

angestellte 
0= Ortsvertreter) 

durch I erfolgt 

W. monatlich 
W_ 

" W. " K. 
" 

W. 
" 

K.W. 
" 

K.W. 
" 

K. 
" 

K.W. 
" K. viertelj. 

K.W. monatlich 
K.W. 

" 
K. 

" 
K. 

" 

O. 
" 

K.W. 
I " K. 

" 
K.W. I Z. monatl. 

P. viertelj. 

4 

Bezahlung 
der Ableser . 

(Z = Zeitlohn 
[Stunden-, 
Wochen·, 

lI1onatslohn] 
Sp=Spesen-

zulage 
St = Stticklohn 
pro Ablesung) 

Z. 
Z. 
Z. 
Z. 

Z. 

Z. 

Z. 

Z. 

Z. 
Z.u.Sp. 

Z. 
Z. u. Sp. 

:Z.u.Sp. 

Z. 

St. 

Z.u.Sp. 
St. 

Z. 

5 

I 
An einem Tag 

werden 
von 1 lI1ann 

abgeJesen 

Zahler 

60 

I 90 
68 

I 100 

Z. 95 
D.60 

D.60 
A.IlO 

85 

Z. 80 
D.50 
A.80 

160 
60 
90 

150 

55 

Z. 120 
D. 60 
Mittel K. 

Mittel K. u. O. 

65 
100 

D. 80 

6 7 8 

Kosten der Ablesung 

<=: 
" " ;; 
OI) 

.5 

.M. 

240,-

1 
236,25 
300,-

I 652,92 

776,-
139,-
915,-

1390,-
753,-

2143,-

2300,-

Il 000,-
2200,-
1800,-

15000,-

33000,-

I 

. '" I=,,<=: 
~t~ 0001 ~ t:! 

oS~ ... .c: 
A" o:: 

.M. 

0,69 

I 0,50 
0,50 

I 0,66 

0,35 
1,-
0,39 

1,23 
0,63 
0,92 

0,67 

0,90 
1,44 

0,90 ! 
0,98 

0,46 

a.> .... al 

o";.!": 
:s.S~ 

~ 

6, 
3, 
4, 

o 
4 
2 

4,1 

3, o 
8,3 
3,2 

10, 
5, 

o 
2 

--0-8, 

5, 5 

7, 5 
12, O 
7, 
8, 

5 
--2-

3, 6 
einschlieBl. Geldeinzug 

876'-1 0,74 
1 

4, 
4300,- . 0,70 5, 

8 

gleichzeitig m. Rechnun 
O 
gs
ug ausschreiben u. Geldeinz 

5500,- 0,69 5, 8 
2200,- 1,28 10,7 
7700,- 0,8l 6,8 

188,- 0,30 2,5 
7888,- 0,78 --5-6, 

einschlicBl. Gcldeinzug 

4900'-1 0,36 

1 

3, 

2858,- 0,58 4,8 

o 
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Zahlentafel XVIII. 
Blatt III. 

Angaben liber die Rechnungsstellung. 

2 3 4 

Kosten der RechnungsstelIung 

Schreibleistung 
Nr. Art des Rechnungs· Ausschreiben pro Person und 

formulars erfolgt von Tag 

8 

9 

10 

11 

i 

Quittungsbuch I 
Rechnung I 

I 

Hand 

" Maschine 

Hand 
Maschine 

I I , I 
I Hand, Adres-li 
I siermaschine i 

I i 

Stiick 

90 
335 
400 
350 

285 

500 

350 

215 

250 

Z. 250 
P. 400 ' 

,f( .It ~ 

;~0~-=~L~~~8 i ~,-O-c 
360,- 0,75 I 5,2 
365,- 0,60 I 3,8 
592,-

Z.1290,
D. 140,
P. 53,-

1483,-

D.2505,-
2580,-

Z. 11 180,
D.2240,
P. 580,-

14000,-

I 0,61 4,5 

0,58 
1,-
0,45 
0,60 

2,05 
0,76 

0,92 
1,46 
0,72 

"Q,97 

4,5 
8,4 
3,7 

5,0 
17,0 
6,5 

8,6 
12,2 
6,0 

s:9 
41000,- 0,57 4,5 

763,- 0,30 7,6 

679,- I 0,58 I 4,7 
740,- I 0,24 2,0 

1419,- I 0,34 I~ 
12 " Maschine 700 I 2620,- I 0,41 I 3,6 
13 Quittungskarte Kassenbote gleichzeitig mit Ablesung und Geldeinzug 

I 
i 

14 

15 

]6 

17 

Rechnung 

Z. Rechnung 
P. Quittungs
abschnitte 

{
Remingtonz.800 Z.6000,- 0,75 :6,25 

Maschine Ellioth Z. 600 D. 1500,- 0,89 ,7,5 

I " P.1000 P.2740,- 0,45 ~ 
10240,- 0,65 5,5 

O. von Hand gleichzeitig mit O. 200,- 0,30 2,5 
Ablesen u. Geldeinzug 10440,- 0,63 5,35 

Maschine 450 3360,- 0,19 1,4 

350 

350 D.6285,
P.2825,-

9110,-

0,48 4,0 
0,38 3,4 
0,44 '3;'7"" 

1,28 I 11,0 

0,091~ 
0,25 -
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2 3 

Einzlehung 
(K = Kassenbote 
B = Sonstige Beauf

tragte (Bank) 
0= Ortsvertreter) 

durch 

Der gewohnJiche Geschăftsgang. 

Zahlentafel XVIII. 

Blatt IV. 

Angaben liber den Geldeinzug. 

4 

I Bezahlung der 
, Geldeinzieher 
; (Z=Zeitlohn 

Bp=Spesen
zulage 

! St = Stiicklohn 

5 

Pro Tag und 
Person werden 

eingezogen 

Stiick 

6 7 B 

Kosten des Geldeinzuges 

il ~.o= I il: 
~ l-<~~'oa 

.§ ! '" ~ ~ 
I pr.o ... Rechnung) erfolgt 

---.=.==~-~.-=.c-oi====~ === 

monatJich I 

~ 1. g ~ ~ II ~~ 
c~-~'~.~L Jt ..... ____ ~_ 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

B. 
K. 

K.B. 
K. 
K. 
K. 

K. 

K. 

K.B. 
K. 

K. 

K. 

K. 

K. 

O. 

K.B. 

K. 

K. 

" 

" 

" viertelj. 

monatIich 

Z. monatl. 
P. viertelj. 

St. 
Z. 
St. 
Z. 
z. 
Z. 

z. 
Z. 

Z. u. St. 
Z. u. Sp. 

Z. 

z. u. Sp. 

Z. u. Sp. 

Z. u. Sp. 

St. 

Z. 

St. 

Z. 

76 
150 

105 
80 

Z. 90 
A. IlO 

80 

60 

120 
50 

einschl. Ablesen 

364,-
450,-

1100,-
655,-

2240,-

960,-
720,-

1680,-

2600,

Z.19200,
A. 3400,
P. 1400,-

24000,-

69000,-
2000,-

1,04 
0,94 
1,80 
0,67 
0,91 

9,86 
6,5 

.12,0 
5,0 
7,0 

0,86 7,0 
0,60 5,0 
0,72 "6:0-
0,76 6,5 

1,40 12,0 
1,68 14,0 
1,72 14,0 

l,44 l2,O 
0,92 7,6 
0,80 0,2 

90 
I

Z. 700,- 0,58 
P. 1 840,- 0,61 

2540,- 0,60 

. 4,8 
5,1 
5Ţ 

100 

55 

Z. 100 
P. 80 

Mittel K. 

MittelK.u.O .. 
65 einschl. 

Ablesen 
100 

D,40 
P. 85 

5720,- I 0,79 6,7 
15347,- gleichzeitig m. Ab. 
lesung u. Rechnungsschreiben 

9500,-
6300,-

15800,-
313,-

16 Il3,-

23900,

Z. 8200,-
P. '4000,-

0,98 
1,03 

--r,::-
0,45 
0,98 

1,32 

0,60 
0,48 

122(0,- 0,55 

4500,- 0,92 
8000,- 0,26 

12500,- "'0,35 

8,2 
8,9 

8,4 
3,75 

--s:3 
9,9 

5,2 

~ 
4,6 

7,6 
6,5 
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Zahlentafel XVIII. 
Blatt V. 

Gesamtkosten. 

2 i 3 4 li 6 I 
____ 1 ___ 

Kosten 
Kosten pro Abnehmer und Jahr 

Nr. im ganzen pro J ahr fiir I fiir Rech· I fiir im 
Ablesung nungsstellung Geldeinzug ganzen 

,It .1( I .J(, _ .J(, ,,( 

n- --~~==-=--==----

I 
I 804,- 0,69 0,58 I 1,04 2,31 

1046,25 0,50 

I 

0,75 ! 0,94 2,19 
1765,- 0,50 0,60 1,80 2,90 

4 1899,92 0,66 0,61 0,67 1,94 

5 Z. 4086,- 0,35 I 0,58 0,91 1,84 
D. 395,- 1,- i 1,- 0,91. 2,91 
P. 157,- 0,45 0,91 1,36 

4638,- 1,87 

6 D. 4855,- 1,23 2,05 0,86 4,14 
A. 1473,- 0,63 0,60 1,23 

6328,- 2,71 

7 7480,- 0,67 0,76 0,76 2,19 

8 Z.41380,- 0,90 0,92 1,40 3,22 
D. 4440,- 1,44 1,46 1,40 4,30 
P. 1980,- 0,72 1,72 2,44 
A. 5200,- 0,90 1,68 _ 2,58 

53000,- 3,20 

9 143000,- 0,46 0,57 0,92 1,95 
10 2763,- 0,30 0,80 1,10 

Il Z. 2255,- 0,74 0,58 0,58 1,90 
P. 2580,- 0,24 0,61 0,85 

4835,- 1,15 

12 12640,- 0,70 0,41 0,79 1.90 
13 15347,- '1,54 

14 Z.21000,- 0,69 0,75 0,98 2,42 
D. 3700,- 1,28 0,89 0,98 3,15 
P. 9040,- 0,45 1,03 1,48 

33740,- 2,16 
O. 701,- 0,30 0,30 0,45 1,05 

34441,- 2,10 

15 27260,- 0,19 1,32 1,51 

16 Z.19700,- 0,36 0,48 0,60 1,44 
P. 7200,- 0,38 0,48 0,86 

26900,- 1,22 

17 Z.13643,- D 0,58 Z 1,28 D 0,92 Z. 2,78 
P.I0825,- P.- P.O,09 P.0,26 P.0,35 

24468,- 0,68 
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Unter den angefuhrten Beispielen werden bei dem Werk Nr.13 
die Ortsvertreter ffir gemeinschaftliches Ablesen und Geldeinziehen mit 
einem bestimmten Prozentsatz der eingezogenen Gelder und bei Werk 
Nr. 15 mit 3 ~ fUr jede Ablesung entlohnt, ein Betrag, der bei den 
anderen Entlohnungsarten, wie die Aufstellung zeigt, kaum erreicht 
werden kann. Hieraus scheint hervorzugehen, daB die Bezahlung nach 
der Anzahl der Ablesungen vorteilhafter ist als die Zeitentlohnung. 

Ein Mittelweg zwischen beiden Entlohnungsarten bildet die Fest
setzung eines geringeren Gehalts und eines entsprechenden Einheits
satzes fUr jede Ablesung oder aber die Bezahlung einer Prămie fUr Dber
schreitung einer bestimmten Anzahl fehlerloser Ablesungen. Von diesen 
beiden Methoden scheint selten Gebrauch gemacht worden zu sein, 
wohl weil man im alIgemeinen die Ausgaben fur das Ablesen HiT zu 
unbedeutend hălt, um hierffir besondere Entlohnungsmethoden 'einzu
fuhren. Dies ist aber, wie aus der AufstelIung hervorgeht, keineswegs 
der FalI; es ergeben sich fur jeden Abnehmer im Jahre Kosten zwischen 
30 ~ und .,f( 1,44. Fast uberalliiegen die Kosten uber 50 ~ pro .Jahr, 
so daB sich bei groBer Abnehmerzahl recht ansehnliche Betrăge ergebeil, 
die durch besondere MaBnahmen herabzumindern sich durchaus lohnt. 
Die hoheren Betrăge ergeben sich entsprechend der geringeren Leistung 
der Ableser bei Doppeltarif und Maximalzăhlern und sind hăufig doppelt 
so groB als bei den einfachen Zăhlern. 

2. Die RechnungsstelIung. 

Die Ablesungen werden in Form von Biichern oder Listen der Yer
waltung zunăchst zur Berechnung ubergeben. Bei kleineren Werken 
wil'd damit gleichzeitig das Ausschreiben der Rechnungen verbunden, 
bei groBeren Werken jedoch wird die Berechnung von einer besonderen 
Stelle vorgenommen, insbesondere dann, wenn zum Ausschreiben der 
Rechnungen Buchschreibmaschinen verwendet werden. Die fur das Aus
rechnen. und Schreiben der Rechnungen erforderliche Zeit und damit 
die Kosten sind in hoherem Malle von der Gestaltung des Tarifes ab
hăngig. Namentlich verwickelte Rabattberechnungen konnen wesent
liche Erschwerungen und Verzogerungen verursachen. Zur Verein
fachung der Ausrechnung werden dann meist Zlhlentafeln aufgestellt, 
die das unmittelbare Ausrechnen ersparen und das Ablesen der fălligen 
Betrăge ohne weiteres gestatten. Da falsche Rechnungen unter allen 
Umstănden vermieden werden mussen, ist bei der Ausrechnung ăuBerste 
Sorgfalt am Platze. Die Rechnungen werden deshalb in gut geleiteten 
Werken von einer besonderen Stelle nachgerechnet; damit werden dann, 
soweit solche Einrichtungen bestehen, die erforderlichen Buchungen 
verbunden. Dann erfolgt das Ausschreiben der Rechnungen. Das 
fruher gebrăuchliche Ausschreiben von Hand erforderte mit der wach-
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senden Ausdehnung der Unternehmungen in jedem Monat, eine auBer
ordentliche Schreibarbeit, die ohne besondere Hilfskrăfte nicht zu be
waltigen war. Man suchte daher nach Vereinfachungen und fand es 
zunăchst iiberfliissig, den sogenannten Kopf der Rechnungen (Name, 
Wohnung des Abnehmers, seine Buchungsnummer und sonstige all
gemeine Angaben) in jedem Monat neu zu schreiben. Das kann auf 
verschiedene Weise vermieden werden. Es wird z. B. ah Stelle der monat
lichen Rechnungen ein Quittungsbuch verwendet, in dasin jedem Mpnat 
der Zăhlerstand, die verbrauchte elektrische Arbeit, die sich ergebenden 
Betrăge eingetragen und der Quittungsvermerk bei Bezahlung hinzu
gefiigt wird (s. Abb. 21 au. b). Das Buch wird dem Abnehmer bei Be
ginn der Stromlieferung iibergeben und der Anfangsstand des Zăhlers 
eingetragen. Der Ableser vermerkt dann am Ende des Monats den neuen 
Zăhlerstand, iiberbringt das Buch der Verrechnungsstelle, die die erfor
derlichen Eintragungen vornimmt und es dem Kassenboten zum Geld
einzug und zur Riickgabe nach Bezahlung der Rechnung aushăndigt. 
Grundsătzlich einfach, hat dieses Verfahren jedoch verschiedene prak
tische Nachteile. Einmal muB das Buch gut verwahrt werden, was 
jedoch nicht immer geschieht; meist legt es der Abnehmer, wenn er 
die Rechnung bezahlt hat, achtlos beiseite und es muB bei jeder Ab
Iesung aufs neue gesucht werden. Die meistenteils aufgedruckte Vor
schrift, daB das Quittungsbuch in der Năhedes Zăhlers aufzubewahrcn 
sei, wird nicht immer beachtet. Weitcr sind manche Abnehmer nicht 
damit einverstanden, daB das Buch mit den Quittungen der vorher
gehenden Monate ihnen immer wieder auf einige Zeit entzogen wird. 
Das Werk schlieBlich muB auBer der Rechnung im Quittungsbuch eine 
besondere BuchfUhrung (Stromdebitorenbuch und besondere Einzugs
liste) einrichten. Auch bei Nichtzahlung bzw. Zahlungsverweigerung 
ist eine einfache Erledigung nicht maglich. Infolge dieser Nachteile 
ist das Quittungsbuch nur bei kleineren Werken mit einfachen Ver
hăltnissen mit Vorteil verwendbar. - Ein anderer Weg der, Verein
fachung fiihrt zur Verwendung von Karten mit abreiBbaren Quittungs
abschnitten (s. Abb. 22 a u. b). Die Karte selbst enthălt alle allge
meinen und bleibenden Angaben, sowie eine Jahresiibersicht, wăhrend 
die Quittungsabschnitte, von denen in entsprechender GraBe gewahnlich 
12 fiir die 12 Monate enthalten sind, nur die mit dem Kopf der Karte 
ii.bereinstimmende Buchungsnummer, den Verbrauch und die zu zaWende 
Geldsumme enthalten; bei Pauschalverrechnung braucht nur die letztere 
vermerkt zu werden (s. Abb. 23). Diese Art der Rechnung hat gegen
iiber dem Quittungsbuch den Vorteil, daB besondere Debitorenbiicher 
nicht notwendig sind, daB der Kopf der Karte mit den allgemeinen An
gaben stets in der Verwaltung des Werkes bleibt und dort iiber
wacht werden kann. Der Verbraucher erhălt fUr jeden Monat eine 
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Quittung, die allerdings nicht seinen Namen trăgt und gewohnlich 
sehr kleines Format besitzt, was beides zu Beanstandungen AniaB ge
geben hat. Will man auch dies letztere vermeiden, so bleibt nichts 
anderes ubrig, als fUr jeden Abnehmer in jedem Monat eine Original
rechnung auszuschreiben. Um hierbei das wiederholte AusfUllen der 
allgemeinen Angaben zu vermeiden, kann man die Rechnung auf ganz 
diinnes Papier drucken und je 12 mit einem Deckblatt zu einem Block 
vereinigen. Der Kopf kann dann durchgeschrieben werden; ebenso 
wird die Rechnung jeden Monat durchgeschrieben und erscheint so 
einmal auf der dem Abnehmer zu uberreichenden Rechnung und ein
mal auf dem Deckblatt, das das Stromdebitorenbnch ersetzt. Falls 
das Durchschreiben nicht sorgfăltig erfolgt, so konnen durch unklare 
Schrift Irrtiimer nnd Beschwerden entstehen. 

Alle die genannten Vereinfachungen kommen nur fur kleinere Unter
nehmungen bzw. fiir Verrechnung nach Pauschaltarif in Frage; bei 
groBeren Unternehmungen sind sie nicht durchgreifend oder nicht uber
sichtlich genug. Bei diesen letzteren hat sich aber zur Vereinfachung 
des Rechnungswesens i.n der Buchschreibmaschine ein besonders wert
volles Hilfsmittel ergeben. Die Rechnungen werden gewohnlich mit 
schmalen Streifen treppenformig iibereinander geklebt, so daB nur die 
zu beschreibenden Zeilen frei bleiben. Je nach Bedarf werden mehrere 
Bogen iibereinander zum Durchschreiben angeordnet. Die Maschine 
schreibt nun zugleich die Rechnung, die Debitorenliste, die Geldeinzugs
liste; sie ist ferner hăufig mit Einrichtungen versehen, die gleichzeitig 
die wagerechten und senkrechten Summen selbsttătig zusammenzu
zăhlen gestatten. Damit kann eine auBerordentliche Raschheit und 
Sicherheit der Rechnungsstellung erreicht werden und infolgedessen 
haben sich denn auch die Buchschreibmaschinen, deren es mehrere 
sehr brauchbare Systeme gibt, bei fast allen groBeren Unternehmungen 
eingebiirgert und trotz verhăltnismăBig hoher Anschaffungspreise bei 
zweckmăBiger Gestaltung und Verwendung eine wesentliche Ver
billigung der Verwaltungskosten ermoglicht. 

Wie aus der Aufstellung ersichtlich ist, ist die tăgliche Leistung pro 
Arbeitskraft bzw. Maschine sehr verschieden; sie ist am geringsten bei 
Ausschreiben von normalen Rechnungen von Hand und wesentlich 
groBer bei Anwendung von Quittungsbuchern. Auch die Leistungen 
der Maschinen sind nntereinander verglichen sehr verschieden. Dies 
hăngt von dem System der Maschinen, von der Art ihrer Anwendung, 
ihren Nebenapparaten, ihrer Instandhaltung, der Geschicklichkeit nnd 
Ausdauer des Maschinenschreibers ab. So schwanken die Leistungen 
zwischen 250 nnd 700 Stiick pro Tag nnd Maschine; der Durchschnitt 
diirfte sich bei guten Maschinensystemen mit etwa 400-500 Stiick 
pro Tag ergeben. Der rascheren Erledigung des Rechnungsschreibens 
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und der Ersparnis an untergeordneten Arbeitskrăften stehen die nicht 
unwesentlichen Kosten fur Abschreibung, Erneuerung und Unterhaltung 
der Maschinen, sowie die hoheren Ausgaben fiir das zur Bedienung er
forderliche intelligente, geschickte und daher besser bezahlte Personal 
gegenuber. Wenn somit aus der Aufstellung die Dberlegenheit der 
Maschine uber das Ausschreiben von Hand nicht ohne weiteres ersicht
lich ist, so ist zu berucksichtigen, daB die Schreibarbeit bei gro/3eren 
Unternehmungen ohne die Buchschreibmaschinen kaum durchzufuhren 
wăre. Die Kosten fur die Rechnungsstellung bewegen sich zwischen 
30 ~ und JG 1,46 pro Abnehmer und Jahr. Die hoheren Betrăge er
geben sich bei verwickelteren Tarifen, die niedrigen bei Verwendung 
von Quittungsbuchern und bei Pauschaltarif. Die durchschnittlichen 
Kosten durften etwa 60 ~ pro Abnehmer betragen. 

S. Der Geldeinzug. 

Nach deIIl Ausschreiben muB die Rechnung dem Abnehmer zuge
stellt werden; sodann ist fur ihre Bezahlung zu sorgen. Dies geschieht ge
wohnlich durch einen Kassenboten, der die von dem Werk quittierte Rech
nung uberreicht und den Rechnungsbetrag unmittelbar in bar in Empfang 
nimmt. Dieses Verfahren hat sich bei uns im Laufe der Jahre allgemein 
eingefuhrt, im Gegensatz zu anderen Lăndern, z. B. den Vereinigten 
Staaten, wo es allgemein ublich ist, da/3 dem Abnehmer nur die Rech
nung ubergeben wird, ihm die Bezahlung an das Werk aber bis zu einem 
gewissen Grade uberlassen bleibt. Um ihn zur punktlichen Entrichtung 
der Rechnungsbetrăge anzuhalten, werden ihm ansehnliche Nachlăsse 
in Aussicht gestellt, falls Zahlung innerhalb weniger Tage nach Rech
nungsempfang erfolgt (s. S. 291). Dies Verfahren ist bei uns allgemein 
nicht durchfuhrbar, weil die Rabatte recht betrăchtlich sein mussen, 
wenn sie zur punktlichen Zahlung einen Anreiz bilden sollen, jedoch 
ist bei der hcutigen Preisstufe die Auszahlung entsprechend hoher Ra-

. batte nicht mehr moglich. 
Der Kassenbote erhălt die quittierten Rechnungen mit einer Geld

einzugsliste; um Betrugereien zu vermeiden, ist hierbei eine sorgfăltige 
Prufung und Sicherung erforderlich, welch letztere gewohnlich durch 
eine Gegenquittung des Kassenboten daruber, da/3 er eine bestimmte 
Anzahl Rechnungen erhalten hat, erreicht wird. Die beste Versicherung 
ist freilich die Auswahl geeigneter und zuverlăssiger Personlichkeiten. 
Manche Unternehmungen bevorzugen daher fur den Geldeinzug pen
sionierte Beamten oder besonders in kleinen Orten sonstige Vertrauens
leu te, Gemeindebeamten und andere. - Der Kassenbote geht nun an 
Hand seiner Liste von Abnehmer zu Abnehmer,. weist die Rechnung vor 
und IăBt sich den Betrag aushăndigen oder, falls dies nicht moglich ist, 
IăBt er die Rechnung ohne Quittung oder eine sonstige Benachrichtigung 
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zuriick. Bei kleineren Werken bringt der Kassenbote die eingezogenen 
Betrage unmittelbar nach dem Werk; bei grăBeren Unternehmungen 
wird jetzt die Einrichtung vielfach so getroffen, daB er an dem Orte 
seiner Tatigkeit die an einem Tag eingezogenen Betrage auf das Post
scheckkonto der Unternehmung einzahlt und spater auf Grund der 
Empfangsbestatigung und der zuriickgebrachten Rechnungen abrechnet 
und sich entlastet. M3,nche, insbesondere kleine Werke, iibergeben das 
gesamte Geldeinzugsgeschaft einem besonderen Unternehmer, z. B. 
einer Bank und vergiiten dann fiir jede Rechnung einen gewissen Be
trag. Der Erfolg einer solchen MaBnahme ist jedoch haufig nicht so 
giinstig, als wenn das Werk den Geldeinzug selbst iiberwacht, da der 
fremde Unternehmer meist nicht die gleiche Energie aufwenden 
wird, um die ausstehenden Betrage einzubringen, wie das Werk 
.selbst. 

Die Leistung 'der Geldeinzieher und die hierbei entstehenden Kosten 
sind aus der beigegebenen Aufstellung, Blatt 4 ersichtlich; sie sind 
verschieden nach der Art des Versorgungsgebietes, nach der Bauart 
der Hauser, den Gewohnheiten der Abnehmer, der Geschicklichkeit 
und der Energie, und nicht zuletzt der Entlohnung der Kassenboten. Das 
gewăhnliche ist die Bezahlung von Monats- oder Wochenlohn. Seltener 
ist die Entlohnung auf Grund der erzielten Leistungen, wiewohl diese 
Art der Vergiitung die Moglichkeit gewahrt, die Unkosten gering zu 
halten und daher besonders am Platze wăre. In der Tat zeigt das 
Beispiel Nr. 15 der Aufstellung, daB sehr giinstige Ergebnisse damit 
erreicht werden kănnen. ZweckmăBig wird bei Stiicklohnsystem die 
Entlohnung auf Grund der Anzahl der wirklich bezahlten Rech
nungen erfolgen, nicht etwa nach der Zahl der Rechnungen iiberhaupt 
oder nach der Hăhe der Geldbetrăge. Der Kassenbote wird dann 
ganz besonders auf die Erhăhung seiner Leistung bedacht sein, ohne 
daB er sich hierbei Nachlassigkeit zuschulden kommen lassen kann, 
wie sie bei der Bezahlung nach Monatslohn nicht ausgeschlossen ist. Wie 
die Aufstellung zeigt, ist es măglich, die Unkosten fiir die eingezogene 
Rechnung bei einem solchen System auf 5 bzw. 4 ~ herabzudriicken, 
wahrend sonst die Kosten durchschnittlich hăher sind: 

Im iibrigen zeigt die Aufstellung, daB ein merklicher Unterschied 
auch bei den einzelnen Tarifarten besteht, wiewohl das Ausschreiben 
der Rechnungen und das Einziehen der Gelder scheinbar vom Tarif 
nicht abhangig iEit. Es ist aber zu beriicksichtigen, daB bei ver
wickelten Tarifen der Abnehmer vieI langsamer die Rechnungen priifen 
kann und daB er unter Umstănden von dem Kassenboten Erklarungen 
verlangt, wodurch Zeitversăumnisse entstehen. 

Auch zwischen Pauschaltarif und Zăhlertarifen ist ein Unterschied 
in den Kosten des Geldeinzuges festzustellen; teilweise sind beim 
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Pauschaltarif die Kosten hoher, teils niedriger als beim Zăhlertarif. Letz
teres erklărt sich daraus, daB der Abnehmer meist in geraden Geld
summen, die er vorher genau kennt und zureehtlegen kann, zu zahlen 
hat. Die hoheren Betrăge ergeben sieh dort, wo es sieh um ărmere, wenig 
zahlungsfăhige BevOlkerung handelt, die zur Bezahlung ner Reeh
nung ofter aufgefordert werden muB_ 

In neuerer Zeit hat man, den Bestrebungen naeh Einsehrănkung des 
Bargeldverkehrs folgend, vielfaeh versueht, den Zahlungsverkehr der 
Elektrizitătswerke in dieser Riehtung umzugestalten 1). Das ist in dem 
besehriebenen Rahmen des normalen Gesehăftsverkehrs dureh Bank
oder Postseheekuberweisung oder dureh unmittelbare Bankabhebung 
bzw. Vberweisung moglieh. Alle diese Wege sind bei Elektrizităts
werken gebrăuehlieh, jedoeh nur in besehrănktem Umfang, da die 
geringste Zahl der Abnehmer uber Bank- oder Postseheekkonten ver
fUgt. Im ubrigen bildet die Einzahlung auf das Postseheekkonto des 
Werkes, falls der Abnehmer nieht selbst uber ein Postseheekkonto ver
fUgt, weder eine Einsehrănkung des Bargeldverkehrs, noeh eine Ver
billigung des Geldeinzuges; sie allgemein einzufuhren, verbietet sieh 
von selbst, da man keine Mittel in der Hand hat, die punktliehe Zahlung 
zu erzwingen, es gesehăhe denn dureh Festsetzung von Strafgeldern 
fUr verspătete Bezahlung, und da es fUr den Abnehmer eine Unbequem
lichkeit bedeutet, wenn er die Einzahlung auf dem Postamt, das nament
lich in Iăndliehen Gebieten oft reeht weit von ihm entfernt ist, vornehmen 
solI. Die letztere Zahlungsart ist deshalb aueh nur bei GroBabnehmern 
und bei săumigen Zahlern gebrăuehlieh, wobei den letzteren angedroht 
wird, daB bei Niehtbezahlung innerhalb einer bestimmten Frist eine 
Mahngeblihr zur Erhebung gelangt. Ein durchgreifender Erfolg, der 
sowohl den Bargeldverkehr einschrănkt als aueh die Kosten des Ein
zugsverfahrens vermindert, IăBt sieh nur dann erreiehen, wenn eine 
groBere Anzahl Abnehmer liber ein Bankkonto verfligt und die Rech
nungen bei der Bank zur unmittelbaren Vberweisung auf nas Konto 
des Elektrizitătswerkes vorgezeigt werden konnen. 

1) Wăhrend der Drucklegung ist ein neuer Vorschlag des Elektrizităts
werks StraBburg i. EIs. zur F6rderung des bargeldlosen Zahlungaverkehrs und 
zur Vereinfachung des Abrechnung3wesens bekannt geworden. Das \Verk 
nimmt von Eeinen Abnehmern Bareinlagen in H6he von . .J(, 100-5000 ent
gegen und verzinst diese Betrăge mit 41/~%. Von dem Guthaben des Ab
nehmers .werden die Stromrechnungen jeweiIs abgezogen und ihm lediglich 
Quittung und AufstelIung seines Guthabcns monatIich oder vierteljiihrlich zu
gesandt. Dieser ebenso einfache wie zweckmăBige Weg, der inzwischen auch 
von anderen Unternehmungen eingeschlagen wordcn ist, scheint geeignct, den 
bargeldlosen Zahlungsverkehr und dic Vcreinfachung dpr Abrpchnung wesent
lich zu fordern. 

Si e gel, Der Verkauf elektrischer Arbeit. 2. Aufl. 23 
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II. Vereinfachungen des gewohnlichen 
Geschaftsganges. 

Wie ·aus den vorhergehenden Ausfuhrungen und den Aufstellungen 
ersichtlich, verursacht das Abreehnungswesen in seiner gebrauehliehen 
Form nieht nur reeht betrăehtliche Kosten, sondern stellt aueh an 
die U:msicht und Aufmerksamkeit der Verwaltung und der ausubenden 
Personen grol3e Anforderungen, so dal3 man deshalb vielfaeh versucht, 
Vereinfaehungen und Verbilligungen in diesem Verfahren herbeizu
fuhren. Zwei Wege sind hierbei hauptsăchlich eingeschlagen worden, 
eiumal unter Anwendung besonderer Mal3nahmen, namentlich der 
Zusammenfassung der einzelnen Gesehăftsvorgănge, ohne die Ver
wendung meehanischer Hilfsmittel und ferner unter Ersatz menschlieher 
Tătigkeit durch Anwendung besonderer Apparate. 

A. Vereinfachungen ohne mechanische Hilfsmittel. 
Ohne besondere Hilismittel Iăl3t sich das Abreehnungswesen ent

weder durch Anwendung des Pauschaltarifes oder durch die Zusammen
'fassung einzelner bei dem normalen Geschaftsgang getrennt ausgefl'thr
ter Arbeitsgebiete vereinfachen. 

1. Der Pauschaltarif. 

Da bei dem Pauschaltarif die Berechnung der verbrauchten elektri
schen Arbeit nach Schatzung zu vorher festgelegtenSătzen erfolgt, kommt 
das Ablesen der Zahler und das Ausrechnen des Verbrauchs in Fortfall; 
aueh das Ausschreiben der Rechnungen kann wesentlich einfacher ge
staltet werden, da es sich meist um festliegende, in jedem Monat gleiche 
Betrage handelt. Die Rechnung braucht nichts weiter als einen Geld
betrag zu enthalten und wird daher bei einzelnen Werken in Form 
einer Quittungsmarke ausgestellt (s. Abb. 23). Auch das Einzugs
geschăft gestaltet'sich einfacher, da der Abnehmer die meist abgerundeten 
Betrăge von vornherein kennt und sie bereitlegen kann. Andererseits 
ist der Pauschaltarif, worauf schon fruher hingewiesen wurde, in groBem 
Umfang bei der armeren Bevolkerung in Anwendung, so daB das Ein
ziehen der Betrage infolge der wirtschaftlieh schleehten Lage der Ab
nehmer haufig Schwierigkeiten bereitet. 

Diese Schwierigkeit hat man dadurch zu umgehen gesucht, daB man 
in Gebieten mit armerer BevoIkerung den Geldeinzug wochentlich vor
nimmt. Die Ausgaben fur den Geldeinzug werden dadurch aber wesent
lich erhoht und es mul3 Sache besonderer tlberlegung sein, ob sich eine 
solche MaBnahme lohnt. 
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Scblesiscbe Elektricităts- nnd Gas-Actien-Gesellscbaft, Gleiwitz I 
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Vertrag v... .. . ... gilt v •. . .... jiibrJich M - .vierteljAbrlich Mc--' _ 

Bemerkungen: 
........ I 

-----------------------~ 
Abb. 23. Schema elner Pauschalquittungskarte. 

Wie die Aufstellung zeigt, ergeben sich bei der Anwendung des 
Pauschaltarifs gegenuber dem normalen Geschăftsgang mit monatlicher 
Zăhlerablesung recht betrăchtliche Ersparnisse. So stehen sich bei einem 
und demselben Unternehmen fur den einzelnen Abnehmer folgende 
Gesamtausgaben gegeniiber: 

Beispiel 

5 
8 

Il 
12 
16 
17 

Ausgaben pro Abnehmer 

bei Zăhlertarif 

.Jf, 1,84 
" 3,22 
" 1,90 
" 2,42 
" 1,44 
" 2,78 

bei Pauschaltarif 

.Jf, 1,36 
" 2,44 
" 0,85 
" 1,48 
" 0,86 
" 0,35 

Bei letzterem Beispiel ist der Unterschied so auBerordentlich groB, 
weil die Pauschalbetrăge nur vierteljăhrlich einkassiert werden, wăhrend 
es sich bei dem Zăhler- bzw. Doppel- und Maximaltarif um monatliche 
Erledigung handelt. Diese auBerordentliche Ersparnis ruhrt in erster 
Linie von dem Wegfall der Ausgaben ffir das Ablesen, dann aber auch 
von den geringeren Kosten bei der Rechnungsstellung her, wăhrend 
die Ausgaben fur den Geldeinzug hăufig die gleichen, zum Teil sogar 
h6here sind als bei normalen Zăhlern. Diese Unterschiede k6nnen 
auch nicht zuungunsten des Pauschaltarifes dadurch wesentlich ver
ăndert werden, daB eine hăufigere Dberwachung der etwa angewendeten 
Strombegrenzer oder des AnschluBwertes der verwendeten Lampen 

23* 
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vorgesehen wird. . Es steht vielmehr fest, daB namentlich bei groBen 
Unternehmungen mit ausgedehntem Kleinabnehmerkreis durch Au
wendung des Pauschaltarifes bei den allgemeinen Unkosten sehr be
trachtliche Ersparnisse erzielt werden konnen. 

2. Sonstige VereinJachungen. 

So wesentlich auch die Vereinfachung und Verbilligung des Rech
nungswesens durch die Einfiihrung des Pauschaltarifes ist, so verbietet 
sich doch seine allgemeine Einfiihrung aus mancherlei Griinden, von 
denen an anderer SteUe schon die Rede gewesen ist (s. S. 201); man hat 
daher vielfach auf andere Weise das gleiche Ziei zu erreichen gesucht. 
So ist es naheliegend, die Haufigkeit der Ablesungen und Rechnungs
stellung zu vermindern und die in Frage kommenden Arbeiten statt in 
monatlichen in zwei- und dreimonatlichen .Zeitraumen vorzunehmen. 
SoU damit eine nennenswerte Ersparnis erzielt werden, so miissen die 
verringerten Ablesezeitraume bei aUen Verbrauchern das ganze Jahr 
hindurch beibehalten werden; es geniigt z. B. nicht, wie es hier una 
da geschieht, die verringerteri Ablesezeitraume nur im Sommer ein
zufiihren. Falls man in einem solchen Falle nicht Personal entlassen 
will, kommt die Anwendung einer solchen Verringerung nur ei ner 
schlechteren Ausnutzung der vorhandenen Angestellten gleich. Um 
eine gleichmaBige Ausnutzung auch bei verringerten Ablesezeitraumen 
herbeizUfiihren, muB die ganze Arbeit iiber das ganze Jahr verteilt 
werden und in jedem Monat die Halfte oder ein Drittel der Abnehmer 
besucht werden. Doch begegnet diese Art der Vereinfachung viel
fachen Bedenken. Einmal sind die meisten Abnehmer selbst gewohnt, 
allmonatlich sich liber ihre Ausgaben Rechenschaft abzulegen und sehen 
daher monatliche Abrechnung li eber als solche in grol3erem Zeitraum; 
vielfach ist aber auch namentlich der kleine Abnehmer gar nicht in 
der Lage, die bei mehrmonatlichem Geldeinzug sich ergebenden Summell 
ohue weiteres frei zu machen. Fiir den Unternehmer besteht der Nach
teil, dal3 er Zinsverluste hat und genaue monatliche Betriebsiibersichten, 
die zur Vberwachung und Aufrechterhaltung eines in allen Teilen ge
ordneten Betriebes notwendig sind, nicht aufsteilen kann. Der Nach
teil des Zinsverlustes faUt bei Pauschaltarifen, bei denen gewohnlich 
im voraus bezahlt wird, fort. Ebenso fallen bei diesem Tarif die Nach
teile beziiglich der Statistik nicht so sehr ins Gewicht, da man ohnehin 
auf Schatzung des Verbrauches angewiesen ist. In der Tat ergeben 
sich denn auch hier bei der Zusammenfassung der Rechnungszeitraume 
aul3erordentliche Ersparnisse, wie insbesondere das Beispiel Nr. 17 zeigt. 

Unter Beibehaltung des sonstigen normalen Geschaftsganges wird 
bei zweimonatlichen Abrechnungszeitrăumen erreicht, daB der Ab
nehmer in dieser Zeit nur zwei Besuche, einmal des Ablesers und dann 
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des Kassenboten, erhălt. Das gleiche Ergebnis kann.aber aucherreicht 
werden, wenn man die Arbeit des Ablesens und des Geldeinzuges ver
bindet. Der Kassenbote uberbringt dann z. B. am Ende eines Monats 
clie Rechnung fUr den vorhergehenden Monat und liest gleichzeitig 
den Verbrauch des laufenden Monats ab; dadurch wird ein zweiter Be
such des Abnehmers erspart und manche Vorteile erzielt. So wird 
der Abnehmer nur einmal im Monat belăstigt und fUr das Werk 
ergibt sich eine nicht unwesentliche .Ersparnis, die nicht nur in dem 
nur einmaligen Besuche des Abnehmers besteht, sondern auch in der 
besseren Ausnutzung der Besuchszeit, indem es sich wohl meist ermog
lichen Iă/3t, da/3 der Abnehmer in der Zeit, in der der Kassenbote den 
Zăhler abliest, fur die Herbeischaffung des Geldes Sorge trăgt. Freilich 
steht dieser Ersparnis fUr das Werk ungefăhr der Zinsverlust eines 
Monats gegenuber, der jedoch in der Regel nicht so bedeutend ist, daU 
er die Ersparnis aufwiegen und in sehr geringen Grenzen gehalten werden 
kann, wenn die Gro/3abnehmer besonders behandelt werden und ihnen 
die Rechnung sofort nach dem Ablesen zugestellt wird. 

In der Aufstellung Blatt V werden bei den Werken Nr. lOund 15 
das Ablesen und der Geldeinzug gleichzeitig vorgenommen, bei dem 
BeispiellO geschieht dies vierteljăhrlich, bei dem Beispiell5, wie normal, 
monatlich. Der Vergleich mit den Ziffern der ubrigen Werke ergibt in 
cler Tat, da/3 es sich um einige Ersparnisse der Mehrzahl der anderen 
Werke gegenuber handelt; sie durften bei Beispiel 15 ungefăhr 30 ~ 
pro Abnehmer und Jahr oder 2,5 ~ pro Abnehmer und Monat dem 
Durchschnitt der ubrigen Werke gegenuber 'betragen, d. h., bei einem 
Zinsfu/3 von 5% mu/3te die Rechnung des Abnehmers pro Monat min
destens .il, 6,- betragen, falls die Ersparnis durch den Zinsverlust 
wieder aufgewogen werden solI. . 

Von der Zusammenlegung des Ablesens und der Gelderhebung ist 
nun noch ein Schritt zur" Vereinigung aller fUr die Rechnungsstellung 
notwendigen Ma/3nahmen in einen einzigen Geschăftsvorgang: Es wird 
bei jedem Besuch sogleich der Zăhler abgelesen, an Ort und Stelle die 
Rechnung ausgeschrieben und sofort das Geld eingezogen. Da hierbei 
jede Nachprufung der einzelnen Stufen ausgeschlossen ist, ist man 
allein auf die Zuverlăssigkeit des Ausfuhrenden angewiesen, oder 
man mu/3 durch ein besonders ausgebildetes System nach Moglichkeit 
Fehler und Veruntreuungen vermeiden. In der Praxis ist dies verein
fachte System in zwei verschiedenen Arten zur Durchfuhrung gelangt, 
einmal unter Verwendung sog. Vertrauensleute"in kleinen abgegrenzten 
Bezirken oder unter Verwendung von Berufskassenboten bei normalem 
Umfang der zu bearbeitenden Gebiete. In ersterem Falle wird in jedem 
Ort eine eingesessene, besonders vertrauenswurdige Personlichkeit aus
gewăhlt, die dic Zăhler abliest, dic Rechnung ausschreibt, das Geld 
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sofort einzieht und an die Kasse des Elektrizitătswerkes absendet. Der 
Beauftragte wird entweder durch eine feste Summe oder durch einen 
bestimmten Betrag pro Rechnung entlohnt. Der Vorteil dieses Systems 
liegt in der raschen Abwicklung der gesamten Abrechnung, die, faIls 
entsprechend unterteilte Bezirke den Vertrauensleuten zur Bearbeitung 
obliegen, innerhalb weniger Tage fUr das gesamte Versorgungsgebiet 
erledigt sein kann. Der Nachteil ist das Fehlen fast jeglicher tJber
wachung, falls nicht besondere Priifbeamte angesteIlt und hierfur neue 
Ausgaben in den Kauf genommen werden. Im ubrigen hăngt der Er
folg dieser MaBnahme zum groBten Teil von der Personlichkeit des 
Vertrauensmannes ab, von seinem Ansehen bei den Mitbewohnern, 
seiner Energie und Umsicht. Die Annahme, daB die Verbraucher sich 
scheuen, einem ortseingesessenen, angesehenen Mann die Rechnungs
betrăge schuldig zu bleiben, trifft nicht ilberall zu. An manchen Orten 
ist gerade die entgegengesetzte Beobachtung gemacht worden, indem 
der Ortseingesessene unter Umstănden eher zu einem Nachgeben dem 
Abnehmer gegenuber bereit ist als ein fremder Kassenbote. DaB jedoch 
zunăchst bei diesem System Ersparnisse zu erzielen sind, zeigt Beispiel 
13, bei dem in einem Teil des Versorgungsgebietes der Geldeinzug auf 
diese Weise durch ortseingesessene Vertrauensleute erfolgt. Obwohl 
dort die Entlohnung der Vertrauensleute nach einem nicht einwand
freien System erfolgt (sie erhalten 4% der eingezogenen Rechnungs
betrăge), ergibt sich die geringe Gesamtausgabe von .J!~ 1,05 pro Ab
nehmer, wăhrend in dem ubrigen Gebiet bei Einhaltung des normalen 
Geschăftsganges bei Zăhlern .J!~ 2,42, bei Pauschalen ~ 1,48 Unkosten 
pro Abnehmer entstehen. 

Bei Verwe:mdung von Berufskassenboten muG, damit moglichste 
Dbersicht und Priifungsgelegenheit geschaffen wird, das Formularwesen 
besonders durchdacht und eingerichtet sein; fUr ein solches System 
ist z. B. den Neckarwerken, Ef3lingen, ein Gebrauchsmusterschutz 
erteilt; es ist von der tJberlandzentrale Anhalt ubernommen 
und in Einzelheiten verăndert worden. Der Kassenbote hat die in 
Abb. 24 dargesteIlten Rechnungskarten mitzunehmen, die je nach der 
Verwendung der elektrischen Arbeit bzw. nach dem Tarif durch ver
schiedene Farben gekennzeichnet und mit laufenden Nummern ver
sehen moglichst nach der Reihenfolge der Abnehmer in einer Mappe, 
fur den Kassenboten nicht herausnehmbar, eingeheftet sind. An dem 
Zăhler des Abnehmers findet er eine "entsprechende Quittungskarte 
nach Abbildung 25 vor: Der Kassenbote trăgt nun Stand des Zăhlers 
in Rechnungs- und Quittungskarte ein, berechnet leicht hieraus den 
Verbrauch durch Abziehen der vorhergehenden Zăhlerangabe, die stets 
unter der neuen Angabe steht, da die Karten von unten nach oben be
schrieben werden, setzt den Rechnungsbetrag an Hand von bereits aus-



.~_._,-----

r- Ueberlandzentrale Anhalt 

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

Dessau. Garantie 1l:f. Lfde. Nr ... 

Rechnungskarte fiir das Jahr 191. 
Name: . 

Stand: 

Ziihler Nr. 

An8chluf3wert: 

Type: Ampere: 

Einfach-Tarif 

Kwst. a Pfg· 

I 

-i 
Januar: 

I
I 

Vortrag i 

Ort: ....... . 

Strape: 

Oonst.: 

Doppel-'1'arif 

Kwst. a. Pfg· 

--1- .~--~-
L ___ _ 
I 

. -I--~-

1-- --i-
I ! 
i __ J_ ~ ____ ~ 
! I 

I 

I i I I I 

Abb.24. 

Schema einer Rechnungskarte zum gleichzeitigen Ablesen, Ausschreiben urid 
Geldeinziehen. 
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gerechneten Tafeln fur die verschiedenen Tarife ein; zăhlt die Zăhler
miete hinzu und locht in der Zahlungsbestătigungsspalte in Rechnungs-, 
sowie Quittungskarte, sofern der Abnehmer bezahlt. Geschieht dies 
nicht, so hinterlăBt er einen Zettel mit Angabe liber die Hohe der Strom
rechnung und Aufforderung zur Zahlung mittels eines ferner beige
legten Postscheckformulars. Zur Dberwachung der Kassenboten wird ein 
dauernder Wechsel in den Ablesebezirken angewendet; anBerdem werden 
nnvermutete Stichproben bei Zăhleruntersuchungen vorgenommen. -
Dber die Leistungen nnd Kosten dieses SystemB geben die Zahlen 
des Beispiels 13 der Aufstellung AufschluB. Es ergibt sich in der Tat, 
da~ die .T ahreskosten billiger als bei den meisten Werken mit normalem 
Geldeinzug sind. Dieses System wird daher liberall dort am Platze 
sein, wo in einem nicht zu ausgedehnten Versorgungsgebiet eine aus
reichende Dberwachung durchgeflihrt werden kann m:d die Anwendung 
ganz einfacher Tarife verwickelte Ausrechnungen unni:itig macht. 

B. Die Anwendung besonderer Apparate. 

Wie bei jeder gleichmăBig wiederholten Tătigkeit hat man auch bei 
dem Rechnungswesen versucht, menschliche Tătigkeit durch maschi
nelle zu ersetzen oder sie durch Hilfsapparate zu vereinfachen bzw. zu 
unterstlitzen. 

Zur ersten Gruppe dieser Apparate gehort der Selbstverkăufer, der 
es ermoglicht, bei einem Teil der bisher beschriebenen Arbeitsvorgănge 
menschliche Tătigkeit vollstăndig zu entbehren. 

1. Der Selbstverkăufer. 

Dieser zuerst in England und Amerika eingefuhrte Apparat bezweckt 
die Vermeidung des Ablesens und des Rechnungsausschreibens; der 
Abnehmer hat lediglich eine Munze in den Apparat einzuwerfen und 
kann dann solange elektrische Arbeit entnehmen caIs dem gezahlten 
Preis entspricht. Vorausgesetzt, daB der Apparat technisch einwandfrei 
arbeitet, bietet seine Anwendung einige Vorteile fUr das Werk und .den 
Abnehmer. Letzterer braucht die monatliche Geldsumme fur elektrische 
Arbeit nicht auf einmal auszugeben, sondern kann sie in kleinen Be
trăgen, wie beim Einkauf der ubrigentăglichen Bedurfnisse, allmăhlich 
aufbringen. Durch den Fortfall der Monatsrechnungen verschwindet 
eine Quelle von Meinungsverschiedenheiten. Die Belăstigung des Ab
nehmers dureh wiederholten Besuch der Angestellten des Werkes wirel 
wie bei der Zusammenlegung von Ablesung und Geleleinzug auf ein 
MinelestmaB verringert. Das Werk erspart das Rechnungsausschreiben 
unel elie eloppelte Arbeit des Ablesens unel Geleleinziehens wird auf einen 
einmaligen Besuch beschrănkt. Da Vorausbezahlung die Regel ist, 
hat es wie beim Pauschaltarif einen Zinsgewinn; auch ist von besonderem 
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Vorteil, daB die AuBenstănde vermindert werden. Wenn trotz dieser 
Vorteile die Verwendung bei weitem nicht so allgemein ist, wie bei dem 
Gas-Selbstverkăufer, so liegt dies vielfach an mangelnder Wirtschaftlich
keit. Der Preisunterschied zwischen einem gewohnlichen Zăhler und 
einem Selbstverkăufer von zuverlăssiger Ausfuhrung ist immer noch 
so groB, daB die dadurch entstehenden Mehrkosten fur Verzinsung, 
Abschreibung und Unterhaltung unter normalen Verhăltnissen die Er
sparnisse an Verwaltungskosten bei weitem aufwiegen. Dies zeigt ein 
Blick auf Blatt V der Zusammenstellung. Bei den Unternehmungen Nr. 6 
und 8 werden Selbstverkăufer in groBerem Umfang verwendet. Die fur 
das Ablesen und den Geldeinzug entstehenden Kosten sind hierbei 
wesentlich geringer als bei den gleichzeitig angewendeten Zăhlern. Die 
Kosten wiirden noch bedeutend vermindert werden, wenn das Ablesen 
ganz in Wegfall kommen wiirde. Darauf wollen aber die Werke vielfach 
nicht verzichten, einmal, um eine Oberwachung des Abnehmers durch
fuhren zu konnen und die notigen Unterlagen fur die Betriebsstatistik 
zu erhalten. Trotzdem ergibt sich gerade an Hand dieser Beispiele, 
daB durch die Anwendung der Selbstverkăufer gegenuber einem nor
malen Zăhler oder gar gegenuber dem Pauschaltarif sich ein wirtschaft
licher Vorteil nicht ergibt. Der Mehrpreis eines Selbstverkăufer~ be
trăgt unter den heutigen Verhăltnissen noch mindestens .J1~ 25.- gegen
uber einem normalen Zăhler. Rechnet man nur 12% fur Verzinsung, 
Amortisation und Unterhaltung, so ergibt sich pro ,Tahr ein Mehr
preisfur jeden Selbstverkăufer-Abnehmer in Hohe von .J1' 3,-, d. h., 
selbst bei dem in den Bei~pielen verwendeten teuren Doppeltarif und 
den Maximalzahlern werden die Gesamtkosten des Selbstverkăufers 

noch bedeutend hoher als bei den anderen Zăhlern. DaB in bestimmten 
einzelnen Făllen das Gegenteil der Fall ist und die Anwendung des 
Selbstverkăufers neben der Vereinfachung der Abrechnung auch eine 
Ersparnis erbringt, ăndert an der allgemeinen Tatsache nichts. Erst 
wenn der Preis des Selbstverkăufers den des normalen Zăhlers nur um 
ein .geringes iibersteigt, wird er den Wettbewerb in groBem Umfang 
aufnehmen konnen. Aber .auch dann wird der wirtschaftlich Besser
gestellte meist die gewohnte Regelung durch besondere Abrechnung 
vorziehen. DaB hierbei nicht bloB wirtschaftliche Gesichtspunkte maB
gebend sind, ersieht man am besten daraus, daB dort, wo die gleichcn 
Waren unter ganz denselben Verhăltnissen von Selbstverkăufern 

und von Personen feilgeboten werden, wie z. B. bei Fahrkarten, 
immer noch ein sehr erheblicher Teil der Kăufer, auch wenn sie das 
passende Geldstuck zurHand haben, den personlichen Kauf vorziehen. 
Nun stellt man den Selbstverkăufer nicht so sehr dem normalen Zăhler 
als vielmehr dem Pauschaltarif gegenuber. Hierbei konnen aber keine 
anrleren Gesichtspunkte hinsichtlich cler Wirtschaftlichkeit in Frage 
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kommen als beim Vergleich des normalen Zahlertarifes gegenuber dem 
Pauschaltarif, d. h., es hangt von den ortlichen Umstanden ab, von 
dem Charakter der Abnehmer und den Erzeugungskosten, welchem 
der beiden der Vorzug zu geben ist. Es ist zwar hier und da behauptet 
w::>rden, daB die Anwendung des Selbstverkaufers den Abnehmer zu 
hoherem Verbrauch veranlaBt, da er weniger sparsam wirtschaftet als 
beim Zahler, bei dessen Anwendung er am Monatsende die hohe Strom
rechnung furchtet. Diesen Behauptungen widersprechen aber Versuche, 
die gezeigt haben, daB Abnehmer gerade beim Dbergang vom nor
malen Zahlertarif zum Selbstverkaufer weniger verbraucht haben als 
zuvor. 

Berucksichtigt man vielmehr, wie gering haufig die mit dem Selbst
verkaufer erzielten durchschnittlichen Einnahmen bei kleinen Anlagen 
sind, so mua man zu dem SchluB kommen, daB eine Gewahr fur eine 
ausreichende Verzinsung des auf den einzelnen Abnehmer zu rechnenden 
Anteils der Erzeugungs- und Fortleitungsanlagen nicht gegeben ist und 
es ist ebenso unrichtig, den Selbstverkaufer als das allein geeignete 
Mittel zur Losung der Kleinabnehmerfrage zu bezeichnen, wie etwa 
den Pauschaltarif oder den normalen Zahlertarif. Dem widerspricht 
keineswegs die Tatsache, daB in einzelnen Fallen mit der Einfuhrung 
dieses Apparates gute Erfolge erzielt wurden (Ludenscheid, Dortmund, 
Hildesheim, Amsterdam). Zweifellos hat seine Einfuhrung in allen 
diesen Fallen eine Verbesserung gegenuber den bestehenden Verhalt
nissen gebracht und das kann an vielen Orten in gleichem MaBe noch 
der Fall sein. Es ist aber dadurch nicht der Beweis erbracht, daB an 
den gleichen Orten nicht auch durch andere Mittel bei entsprechend 
eifriger Bearbeitung der Abnehmerkreise der gleiche oder vielleicht 
auch ein besserer Erfolg erzielt worden wăre: es ist eben auch in dieser 
Frage eine Verallgemeinerung nicht moglich. 

2. Sonstige Apparate zur Vereinfaehung des Abreehnungswesens. 

Wahrend sich der Selbstverkaufer bereits einer groBen und immer 
mehr wachsenden Verbreitung erfreut, handelt es sich bei den sonst 
angewendeten mechanischen Vorrichtungen zum groBten Teil um Ver
suche oder um ganz beschrankte Anwendung. Ausgenommen sind Ma
schinen, die auch in anderen kaufmannischen Betrieben Verwendung 
finden und mit kleinen Abanderungen in das Abrechnungswesen der 
Elektrizitatswerke ubernommen sineI. Das sind: Rechen-, Buchschreib-, 
Adressiermaschinen u. a. Diese Apparate konnen jedoch nur die Rasch
heit, nicht aber die Art der Erledigung des Abrechnungswesens beein
flussen. Soweit ersteres der FalI ist, ist bereits bei der Besprechung 
des normalen Geschăftsganges darauf hingewiesen. Fur die besonderen 
Zwecke des Geldeinzuges, fur Elektrizităts-, Gas- und Wasserwerke ist 
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ferner eine besondere tragbare Abrechnungsmaschine auf den Markt 
gebracht worden, mit deren Rilfe das gleichzeitige Ablesen, Ausrechnen, 
Rechnungsausschreiben und Geldeinziehen auf maschinellem Wege er· 
moglicht und uberwacht werden solI. Die Maschinc scheint jedoch 
in den praktischen Gebrauch noch nicht eingefuhrt zu sein. Auch 

Abb.26. 

andere Vorrichtungen bezwecken, hauptsăchlich das gleichzeitige Ab· 
lesen, Rechnungsschreiben und Geldeinziehen zu ermoglichen bzw. zu 
erleichtern. So sind wiederholt Vorschlăge gemacht worden, die An· 
gaben des Zăhlers nicht in Kilowattstunden, wndern unmittelbar in 
dem entsprechenden Geldbetrag zum Ausdruck zu bringen. Solche 
Zăhler sind im Ausland (Dănemark) sehr verbreitet. Bei uns steht der 



Sonstige Apparate zur Vereinfachllng des Abl'echnllugswesens. 365 

Ausfuhrung dieses Vorschlages die gesetzliche Bestimmung entgegen, 
daB die Angaben unmittelbar in den gesetzlichen MaBeinheiten er
folgen mussen. Wenn auch das Gesetz gestattet, daB es genugt, wenn 
die Zăhlerangaben durch Vervielfăltigung mit einer auf dem Apparat 
angegebenen Zahl (Konstante) auf die gesetzlichen MaBeinheiten zu
ruckgefiihrt werden konnen, so haben doch so ansgestaltete Zăhler 
bei uns keine Verbreitung ge-
funden, weil sie stets gleich- ~ /"/1"" :/ (,. 

bleibende und einfache Tarife 
voraussetzen und so die freie 
Beweglichkeit in der Preisgeba
rung hindern. - Fur das Aus
rechnen auf mechanischem 
Wege bzw. die Ersparnis dieser 
Arbeit ist eine andere Einrich
tung, Stromabrechnungsvor
richtung genannt, vorgeschlagen 
worden. Sie besteht in einem 
Papierstreifen, der in einem be
sonderen Gehăuse am Zăhler 

untergebracht und mit geeig
neten Aufdrucken versehell ist 
(s. Abb. 26). Beim jedesmaligen 
Ablesen wird von dem Streifen 
soviel abgeschnitten und auf 
das entsprechend eingerichtete 
Rechnungsformular aufgekltbt 
(s. Abb. 27) als dem jeweiligen 
Verbrauch entspricht. Damit 
sowohl dem Stromverkăufer als 
auch dem Abnehmer eine Dber-
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wachung moglich ist, i"lt der Papierstreifen doppelt gedruckt und 
kann durch ei ne durchlochte Mittellinie leicht halbiert werden. Die 
eine Hălfte dient zum Einkleben in das Rechnungsformular, wăhrend 
die andere Hălfte mit dem erhobenen Gelde als Abrechnungsunterlage 
der Nachprufungsstelle des Elektrizitătswerkes zn ubergeben ist. Am 
unteren Ende der Rechnung ist, wie die Abh. 27 zeigt, ein kleiner 
Kontrollstreifen angebracht, der vom Ahnehmer gegengezeichnet wird, 
nachdem er sich von der Richtigkeit der Ahlesung und Rechnung 
uberzeugt hat. Auch dieser Apparat ist in groBerem Umfange noch 
nicht erproht. 

Ein gewichtiger Nachteil ist, dal3 fur ·das Werk eine einfache Auf
schreibung der verbrauchten Kilowattstunden nicht ll10glich ist. Auch 
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miissen zur Vermeidung von Streitigkeiten das Abschneiden und Auf
kleben der Rechnungsstreifen sehr sorgfaltig ausgefiihrt werden. Be
riicksichtigt man diţ)s, so wird sich ergeben, daB ein geiibter Kassen
bote das Ablesen, Ausrechnen und Ausschreiben der Rechnungen wohl 
in derselben Zeit wie das Abschneiden und Aufkleben des Streifens er
ledigen kann. Der Apparat wird daher nur bei kleinen Werken mit 
einfachen Tarifen mit Vorteil verwendet werden konnen, bei denen 
die Verwendung untergeordneter Krafte zum Geldeinzug in Frage 
kommt. 

Zu erwahnen ist hier schlieBlich noch ein in Amerika gemachter, 
zum Teil ausgefiihrter Vorschlag, der ein rasches und sicheres Ab
lesen der Zahlerstande gewahrleisten soll. Es handelt sich um eine kleine 
Kamera, mit deren Hilfe der Zahlerstand photographiert und ent
wickelt wird. Das Lichtbild wird dann in das Ablesebuch bzw. auf die 
Rechnung aufgeklebt. Um Verwechselungen zu vermeiden, muB die 
Nummer des Zahlers auf dem Zahlwerk angebracht und mit abgebildet 
werden. Falsche Ablesungen sind hierdurch unmoglich gemacht, jedoch 
ist dieses Verfahren offenbar so kostspielig, daB an eine allgemeine Ein
fUhrung nicht gedacht werden kann. 

Auf Blatt V der Zusammenstellung sind sowohl die Gesamtkosten 
als auch die fUr den einzelnen Abnehmer sich ergebenden Betrage 
fUr das Abrechnungs- und Geldeinzugsgeschaft zusammengestellt. Wie 
man sieht, handelt es sich namentlich bei Dberlandzentralen mit aus
gedehntem Versorgungsgebiet um sehr erhebliche Betrage, die herab
zumindern die Sorge jedes Betriebsleiters sein miiBte. Wie aus den 
vorangehenden Ausfiihrungen zu entnehmen ist, kann aber auch hierbei, 
wie auf dem ganzen Gebiet der Tariffrage, keine fiir alle Falle giiltige 
Vorschrift gegeben werden. Lediglich das Abwagen der in jedem ein
zelnen Falle vorliegenden Verhaltnisse kann zu der Anwendung der 
hierfiir geeigneten Mittel fiihren. 



Schlu6wort. 
Das Verhăltnis des Staates zum Verkaufe elektrischer 

Arbeit. 
Der Verkauf der elektrischen Arbeit hat stets in hohem MaBe das 

Interesse der 6ffentlichkeit gefunden; namentlich ist immer wieder, 
und ganz besonders in der letzten Zeit, die Frage erortert worden, ob 
nicht der Staat die Erzeugung und Verteilung der elektrischen Arbeit 
ubernehmen, d. h., die gesamte Elektrizitătsversorgung in seiner Hand 
monopolisieren soll. Zahlreiche Grunde wirtschaftlichel' und technischer 
Art sind sowohl fUr als auch insbesondere gegen ein solches Staats
monopol geltend gemacht worden (s. L 402-413), sie alle ausfuhrlich 
zu erortern, wiirde zu weit uber den Rahmen dieser Arbeit hinaus
fuhren; dagegen erscheint es in dem vorliegenden Zusammenhang an
gebracht, zu untersuchen, welche Stellung zu dieser Frage lediglich 
mit Bezug auf den Verkauf der elektrischen Arbeit einzunehmen sei, 
d. h., ob bei deIÎi Verkauf elektrischer Arbeit dierein staatliche Wirtschaft 
der gegenwărtigen Regelung vorzuziehen oder etwa nachzusetzen sei. 

Kauf ist Ausgleich zwischen Nachfrage und Angebot; eine natur
gemăBe Abwicklung ist nur bei moglichst freiem Spiel der Krăfte ge
wăhrleistet, dem Remmungen irgendwelcher Art nur insoweit auferlegt 
werden sollten, als es zur Beschrănkung von Auswuchsen notwendig ist. 
Sobald aber der Staat als einziger Unternehmer dem Reer der Kăufer 
gegenubersteht, ist das Spiel der freien Krăfte beschrănkt; der Kauf 
ist dann nicht mehr ein Ausgleich verschiedener wirtschaftlicher In
teressen, sondern eine einseitige Anpassung der Nachfrage an das An
gebot. Dies bedeutet - eine normale Entwicklung vorausgesetzt -
eine Beschrănkung wirtschaftlicher Moglichkeiten und somit einen 
Schaden fur die Volkswirtschaft, insbesondere, wenn es sich um ein 
Gut handelt, das so zahlreiche Verwendung auf fast allen Gebieten 
menschlicher Tătigkeit gefunden hat. 

Man kann einwenden, daB es sich hierbei um eine Anschauung han
delt, deren Richtigkeit durch die Erfahrungen auf anderen Gebieten, 
z. B. des Verkehrswesens, insbesondere der Eisenbahnen und der Post, 
Iăngst widerlegt sei. Allein dieser Einwand ist nicht stichhaltig, denn 
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die Verhăltnisse im Verkehrswesen konnen hinsichtlich der bei einer 
Monopolisierung in Frage kommenden Umstănde mit denen der Elektri
zitătsversorgung nicht verglichen werden. Die Eisenbahnen wie die 
Post befriedigen je ein einziges wirtschaftliches Bediirfnis, erstere das 
der Ortverănderung, letztere das der Nachrichteniibermittlung. Die 
Elektrizităt dagegen wird zur Befriedigung zahlreicher wirtschaftlicher 
Bediirfnisse herangezogen, des Licht-, Kraft-, Wărmebediirfnisses und 
anderer mehr, wie dies in der Einleitung ausgefiihrt ist. Auch mit 
Bezug auf das Verhăltnis zwischen Angebot und Nachf~age sind bei de 
Wirtschaftsgebiete, Verkehrswesen und Elektrizitătsversorgung, grund
sătzlich verschieden. Eisenbahn und Post sind die einzigen den heutigen 
Verhăltnissen cntsprechenden Mittel zur Personen-, Giiter- oder Nach
richtenbefOrderung, die Elektrizităt dagegen auf den meisten ihrer 
Anwendungsgebiete ei nes von vielen. Das Verhăltnis zwischen An-. 
gebot und Nachfrage wiirde sich daher bei der Elektrizităt im Falle 
einer Monopolisierung ganz wesentlich gegeniiber friiher verschieben, 
und zwar voraussichtlich im Sinne einer Abwanderung bzw. Vermin
derung der Nachfrage, wenn nicht auch andere Energiequellen mono
polisiert oder ein Zwang zur Benutzung der staatlichen Elektrizităt 
eingefiihrt wiirde, beides MaBnahmen, die zu uniibersehbaren wirt
schaftlichen Folgen fiihren miiBten. 

Aber abgesehen von allen Erscheinungen, die ein Elektrizitătsmono
pol etwa im Gefolge haben konnte, ist die Elektrizitătsversorgung fiir 
eine staatliche Monopolisierung iiberhaupt noch nicht reif. Voraussetzung 
hierfiir ist zum mindesten eine gewisse Gleichartigkeit in den Verbrauchs
verhăltnissen. Wenn es aber noch eines Beweises bedarf, daB eine 
solche ganz und gar nicht vorhanden ist, so sei auf die fast uniiberseh
bare Mannigfaltigkeit der Verkaufsbedingungen, 'insbesondere der Preis
steHung, hingewiesen, die aus den vorausgehenden Erorterungen zu 
ersehen ist. Und daB diese auBerordentliche Verschiedenheit wiederum 
auf wirtschaftlichen Notwendigkeiten beruht, geht daraus hervor, daB 
sie besteht trotz des eifrigen Bestrebens der beteiligten Kreise nach 
grol3erer Vereinheitlichung. Niemand aber wird ernsthaft behaupten 
konnen, dal3 diese Mannigfaltigkeit, die ei ner weitgehenden Beriick
sichtigung der verschiedenen wirtschaftlichen Verhăltnisse der Ver
braucher gleichkommt, beibehaltenwerden kann, wenn der Staat in
folge eines Monopols als einziger Unternehmer anftritt. Diejenigen, 
die an eine solche Moglichkeit glauben, verkennen vollstăndig das 
Wesen staatlicher Wirtschaft, die, um moglichst vielen einigermaBen 
gerecht werden zu konnen, niemals einzelne besonders behandeln kann. 
Die seltenen Ausnahmen, die nach umfangreicher Vorbereitung nnd 
nach langen Umwegen moglich sind, konnen die Richtigkeit dieses 
Satzes nicht erschiittern. 
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Infolge dieser Notwendigkeit gleichartiger Behandlung ist es denn 
auch ausgeschlossen, daB der Staat eine fiir die weitere Ausbreitung 
der Elektrizitatsversorgung erforderliche Werbetatigkeit entwickeln 
konnte. Der Begriff des "Werbens" erschopft sich nicht mit allgemeinen 
Hinweisen und Aufklarungen, sondern er erfordert auch ein Eingehen 
auf.die Verhaltnisse des Abnehmers und ihre Beriicksichtigung bei der 
Preisstellung. Das aber ist ausgel3chlossen, wenn staatliche Wirtschaft 
an gleichartige Behandlung aller Abnehmer gebunden ist. Gibt man 
also zu, daB die Vielgestaltigkeit der Preise vorlaufig eine wirtschaft
liche Notwendigkeit, ja einen Vorteil fur die Entwicklung der Elektri
zitatsversorgung bedeutet, so muB man folgerichtig die Frage nach 
der ZweckmaBigkeit eines staatlichen Monopols verneinen. Dberhaupt 
ist, soweit der Verkauf elektrischer Arbeit unmittelbar an den Ver
braucher in Frage kommt, jedes staatliche Eingreifen abzulehnen. 
Unter den bestehenden Verhaltnissen haben die Offentlichen Korper
schaften, insbesondere der Staat, genugend Machtmittel in der Hand, 
um ihre eigenen und der Abnehmer Interessen, soweit der Verkauf der 
elektrischen Arbeit in Frage kommt, zu wahren. Daruber hinaus ein
zugreifen, ist iiberfliissig; die Elektrizitatsversorgung gar ganzlich in 
die Hande des Staates iiberzuleiten, hieBe zahlreiche an der wirtschaft
lichen Entwicklung der fur Deutschland so iiberaus wichtigen Elektri
zitatsversorgung tatigen Krafte brachlegen und ausschalten, eine MaB
nahme, die insbesondere, da jetzt alle Krafte bis zur auBersten An
spannung zur wirtschaftlichen Arbeit herangezogen werden mussen, 
zu verhangnisvollen Folgen fuhren konnte. Abgesehen von vereinzelten 
MiBgriffen, die sich aus den anfanglichen Mangeln an Erfahrung auf 
diesem Gebiete ergaben, haben sich die bisherigen Trager der Elektri
zitatsversorgung bewahrt, sie werden auch weiterhin ohne staatlichen 
Eingriff, ihrer wirtschaftlichen Verantwortung bewuBt, die Elektri
zitătsversorgung zum Besten der V olkswirtschaft, zum Besten der 
Kultur, zu fordern wissen. 

Si e gel, Der Verkanf elektrischer Arbelt.2. Anii. 24 



Literaturnachweis. 
Zur bequemeren Ubersicht sind die Literaturangaben geteilt in solche aIlge
meillen Inhalts und 801che, die Einzelfragen behandeln. Letztere sind nach 
ihren Beziehungen zu den einzelnen Abschnitten des Buches zusammengesteIlt. 
Die Reihenfolge ist so gewăhlt, daB zuerst die Bucher, sodann die deutsche 
und anschlieBend daran die fremdsprachliche Zeitschriftenliteratur aufgezăhlt 
werden, und zwar die beiden letzteren geordnet nach der Zeit ihrer Veriiffent· 
lichung. Die Angaben sind mit fortlaufenden Nummern versehen, die bei ihrer 
Erwăhnung im Text verwendet werden (z. B.: L. 24 = Literaturnachweis NI'. 24).1) 

1. Werke allgemein -yolkswirtschaftlichen Inhalts. 
Werke iiber den Betrieb von Elektrizitătswerken und die gesamte Tariffrage. 

Statistische Zusammenstellungen. Zeitschriften. 
Xr. Verfasser 

1 Conrad: 

2 
3 Roscher: 
4 Schmoller: 

5 Schonberg: 
6 Zuckerkandl: 

7 Eswein: 
8 Hoppe: 

9 Laudien: 
10 Siegel: 

Il StrauB: 
12 Thierbach: 

13 Seabrook: 

Titei 

GrundriB zum Studium der politischen Okonomie. 1. 
Jena 1910. 

Handworterbuch der Staatswissenschaften. 
Nationaliikonomie des Handels und GewerbefleiBes. 
GrundriB der aIlgemeinen Volkswirt8chaftslehre. Band I 

und II. Leipzig 1908. 
Handbuch der politischen Okonomie. 
Zur Theorie des Preises. Leipzig 1889. 

Elektrizitătsversorgung und ihre Kosten. Berlin 1911. 
Die Elektrizitătswerksbetriebe im Lichte der Statistik. 

Leipzig 1908. 
Stromtarife. Leipzig 1912. 
Preisbewegung elektrischer Arbeit. Munchen und Leipzig 

1914. 
Die deutschen Uberlandzentralen. Berlin 1913. 
Die Betriebsfiihrung stădtischer Elektrizitătswerke. Leipzig 

1911. 
The Management of Public Electric Supply Undertakings, 

London 1913. 

1) Es sei bei dieser Gelegenheit angeregt, die Uberschriften der Abhandlungen 
in den Zeitschriften ihrem Inhalt mehr anzupassen. Dadurch wird das liickenlose 
Studium der einschlăgigen Arbeiten wesentlich erleichtert. Uberschriften wie: 
"Zur Theorie der Tarifbildung" oder "Die Popularisierung der Elektrizităt" soIlten 
nach Moglichkeit vermieden bzw. hOchstens als Untertitel beigegeben werden, 
wenn nur ein ganz bestimmter Ausschnitt des bezeichneten Gebietes behandelt 
wird; die Uberschrift sollte ohne weiteres erkennen lassen, welch besondere 
Frage erortert wird. 
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Statistische ZusammensteIlungen: 

Nr. Titei Abkilrzung 

14 Statistisches Jahrbuch fUr das Deutsche Reich, herausgegeben 
vom Kaiserl. Statistischen Amt. . . . . . . . . . . St. J. D. R. 

15 Statistisches Jahrbuch Deutscher Stadte, herausgegeben von 
N eefe. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. J. D. St. 

16 Kommunales Jahrbuch, herausgegeben von Lindemann, 
Schwander, Siidekum. . . . . . . . . . . . . . K. J. 

17 Statistik der Elektrizitatswerke Deutschlands, im Auftrag 
des Verbandes deutscher Elektrotechniker herausgegeben 
von Dettmar . . . . . . . . . . . St. E. W. 

18 Statistik der Vereinigung der Elektrizitătswerke, heraus-
gegeben von Dopke. . . . . . . . . . . . . . . . St. V. E. W. 

19 Statistik der Elektrizitătswerke in Osterreich, Bosnien und 
Herzegowina, herausgegeben vom Elektrotechnischen 
Verein in Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Osterr. 

20 Statistik der Starkstromanlagen der Schweiz, bearbeitet vom 
Generalsekretariat des Schwcizerischen Elektrotech· 
nischen Vereins, Ziirich .............. St. Schweiz 

21 Statistik der Elektrizitatswerke in Holland (in der Zeitschrift 
"De lngenieur"). . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Holland 

22 Svenska Elektricitetsverks fOrenigens Statistik. . . . . . St. Schweden 
23 Statistik for Danske Provins Elektricitătsvaerker, heraus-

gegeben von der Vereinigung dănischer Elektrizităts-
werke, Odense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Dănemark 

24 Norske Elektricitatsvaerkers forening Statistik, bearbeitet 
im Auftrage der norwegischen Elektrizitătsvereinigung, 
Christiania, von Holst. . . . . . . . . . . . . . . St. Norwegen 

25 Statistique des Stations Centrales de Distribution l'Energie 
Electrique, herausgegeben von L'lndustrie Electrique • St. Fr. 

26 Annuaire de l'Electricite, herausgegeben von der Zeitschrift 
"La Lumiere Electrique". . . . . . . . . . . . . . A. Fr. 

27 Table of Electricity Supply Undertakings of the United 
Kingdom, London, Beilage zu Electrical Trades Directory 
and Handbook . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Engl. Dir_ 

28 Electricity Supply Undertakings, Beilage im Electrician, 
. London. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Engl. El. 

29 Table of Electric Supply and Records, Beilage zu Electrical 
Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Engl. El. T. 

30 Statistica degli lmpianti Elettrici in Italia, herausgegeben 
vom Ministerium fUr Ackerbau, Gewerbe und Handel, 
Rom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Italien 

31 Central Electric Light and Power Stations, herausgegeben 
vom Departement of Commerce and Labar, Washington St. Amerika. 

32 Statistische Zusammenstellung der Betriebsergebnisse von 
Gaswerkverwaltungen, herausgegeben vom Deutschen 
Verein von Gas- und Wasserfachmănnern . . . . .. St. Gas 

33 Der Kohlenmarkt, Jahresberichte der Firma Emanuel Fried-
laender & Co., Berlin . . . . . . . . . . . . . . . St. Kohlen 

24* 



372 Literaturnachweis. 

Zeitschriften: 
Nr. Titp.! 

34 Elektrotechni8che Zeitschrift, Berlin . . . . . . . . . . 
35 Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen, Miinchen·Berlin. . 
36 Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitatswerke, Dresden 
37 Das Elektrizitătswerk, Halle a. S. 
38 Die Elektrizităt, Berlin . . . . . . . . . . . . . 
39 Elektrotechnischer Anzeiger, Berlin. . . . . . . . 
40 Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenicure, Berlin 
41 Technik und Wirtschaft, Berlin . . . . . . . . . 
42 Journal fur Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, Munchen 
43 Recht und Wirtschaft, Berlin . . . . . 
44 Elektrotechnik und Maschinenbau, Wien . . . . 
45 Schweizerische Elektrotechnische Zcitung, Zurich 
46 Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, 

Ziirich ........ . 
47 La Lumiere Electrique, Paris 
48 L'Industrie Electrique, Paris. 
49 Thc Electrical Wurld, New York. 
50 Proceedings of the American Institute of Electrical Engineers 
51 The Electrician, London 
52 The Electrical Review, London 
53 The Electrical Times, London . 

II. Abhandlungen liber Einzelfragen. 

AbkUrz11Ilg 

E. Z. 
E. K. B. 
M.V. 
Ek. 
Et. 
E.A. 
Z. D. 1. 
T.W. 
J.G.W. 
R. W. 
E.M. 
Schw. E. Z. 

B. Schw. E. V. 
L.E. 
J. E. 
E.W. 
P.A. 
El. 
E. R. 
E.T. 

Zu: Einleitung und erstes Buch, erater Teil. 

1. Die Wertschatzung 81s Grundlage der Nachfrage. 
Nr. Verfasser 

54 Brunn: 

55 Dettmar: 
56 Fischer, G.: 

57 Fischer, R.: 

58 Forstreuter: 

59 Grei neder: 
60 Hammel: 

61 Meyer, F. W.: 

620sten: 

63 Reisser: 

64: Siegel: 
- StrauB: 

Titei 

Handbuch fiir den Konsumenten elektrischer Energie. 
Leipzig. 

Elektrizităt im Hause. Berlin 1911. 
Die Bedeutung der Elektrizităt fiir die Energieversorgung 

Deutschlands. Berlin 1914. 
Die Elektrizitătsversorgung, ihre volkswirtschaftliche Be· 

deutung und ihre Organisation. Leipzig 1916. 
Bedeutung der Elektrizităt in der Landwirtschaft. Leipzig 

1911. 
Die Wirtschaft der deutschen Gaswerke. Munchen 1914. 
Der Elektromotor im Kleingewerbe und Handwerk. Frank. 

furt a. M. 1910. 
Die Berechnung elektrischer Anlagen auf wirtschaftlicher 

Grundlage. Berlin 1909. 
Die lăndliche. Elektrizitătsversorgung eine volkswirtschaft· 
liche Frage. Berlin 1912. 
Elektrische Energieversorgung Iăndlicher Bezirke. Berlin 

1912. 
Die Elektrizităt als Kulturfaktor. Berlin 1912. 
Deutschc Uberlandzentralen. (Siehe Nr. Il.) Berlin 1913. 



Nr. Verfasser 

65 Meyer, F. W.: 

66 Dettmar: 

67 Siegel: 

68 Fasolt: 

69 Ghilardi: 
70 Suhge: 
71 Hale: 

Literaturnachweis. 

Tite! 

Die Bedeutung neuerer wirtschaftlich· 
technischer Erfahrungen und Erfolge 
fiir ·die Entwicklung elektrischer 
Energieversorgungsanstalten 

Die elektrischen Starkstromanlagen 
Deutschlands und ihre Sicherheit 

Die Stellung der offentlichen Elek. 
trizitătswerke im Wirtschaftsleben 
Deutschlands 

Die Zahl der in der offentlichen Elek. 
trizitătsversorgung Deutschlands be· 
schăftigten Personen . 

Les tarifs de vente de l'energie electrique 
Der Elektromotor im Kleinbetriebe 
The Supply of Electrical Power for In· 

dustrial Establishment from Central 
Stations 

Zeit· Jahr· 
schrift gang 

E. Z. 1911 

E. Z. 1913 

T. W. 1913 

E. Z. 1915 
L. E. 1913 
E. Z. 1909 

Febr. 
P. A. 1910 

Mai 

373 

Seite 

203 

523 

173 

365 
182 
165 

219 

72 Rushmore & Lof: Electric Power P. A. 1914 803 

73 Krohne: 

74 WalIem: 

75 Ritter: 
76 " 
77 Wilkens: 

78 Frei: 
79 Stei nhardt: 

80 Vogel: 

81 Stei nhardt: 
82 Ringwald: 

83 Matthews: 

84 Wilmshurst: 

85 Morris: 

86 

87 Grogan: 

88 
" 89 Cooper: 

Die erweiterte Anwendung des elektri· 
schen Betriebes in der Landwirtschaft' E. Z. 1908 928 

Elektrizităt in der Landwirtschaft und 
ihre Beziehungen zu Uberland. 
zcntralen E. Z. 1910 671 

Elektrisches Heizen, Kochen u. Biigeln E. Z. 
Die Elektrizităt im Haushalt . M. V. 
lst das Kochen mit Elektrizităt wirt· 

schaftlich durchfiihrbar? E. Z. 
EIekti-isches Heizen und Kochen . B.SGhd.L 
Das elektrische Kochen und· die Elek· 

trizitătswerke 

Das Kochen mit Gas und Elektrizităt 
im Haushalt 

Elektrisches Heizen und Kochen 
Bctriebsergebnisse mit der elektrischen 

Ek. 

E.Z. 
E.Z. 

1909 
1910 

1910 
1912 

1913 

1913 
1914 

788 
39 

669 
129 

49 

187 
319 

Kiiche . B.Sehw.E.V. 1916 184 
Electric Cooking: Its present Position 

and Cost 
The Corn merci al Aspect of Electric 

Cooking and Heating 
Domestic Electric Cooking and Heating 

Results of one Jears Working 
Electric Cooking and Heating. Sonder· 

E.R. 

El. 

EI. 

69 582 

70 964 

71 970 

nummer der Zdtschr.: The Electrical Times 1913 6. Mărz 
The Cooking Problem - Why Elec· 

tricity is Winning 
Loss of Weight in Cooking . 
Electric Cooking, Mainly from the Con· 

sumers Point of View 

EI. 
El. 

EI. 

72 
72 

74 

864 
873 

768 
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Zu II: Die Beeinflussung der Nachfrage durch Werbetatigkeit. 

Nr. Verfasser Tite) 

90 Wikander u. andere: Die Popularisierung der elektri
schen Beleuchtung. (Mit Beitrăgen 
von Eiler S. 754, Geist S. 733, 
Goldenberg S. 627, Grull S. 753, 
Rahn S. 706, Leitgebel S. 626, 
Meyer, G., S. 754, v. Miller S. 726, 
Miiller S. 753, Petri S. 678, Schiff 
S. 580, Schmidt, C., S. 612, Schrei
ber S. 653, Stern S. 753, Thier
bach S. 754, Wahl S. 755, Elek
trizitătswerk Gpnua S. 613, Elek
trizitătswerk Dortmund S. 678.) 

91 Eichel: Propaganda amerikanischer Elektrizi-
tătswerke zur VergroBerung des 
Stromabsatzes . . . . . . . . . . 

92 Elektrizităt und Gas in England und 
die Propaganda-Frage . . . . . . 

93 Kinzbrunner: Die wirtschaftliche Organisation der 
Elektrizitătswerke und die Populari
sierung der Elektrizităt . . . . . 

'94 Die Geschăftsstelle fiir Elektrizităts-

95 

'96 Wikander: 

97 Loewe: 

98 
" 99 Wikander: 

100 Schmitz: 
101 Wikander: 

102 Siegel: 

103 Reumann: 
104 

105 

106 

107 Reumann: 

verwertung . . . . . . . . . . . 
ErhOhung der Stromabsatzmoglich-

keiten ....... . 
Vortrag iiber die Geschăftsstelle fiir 

Elektrizitătsverwertung. . . . . . 
Die Popularisierung der elektrischen 

Beleuchtung ......... . 
Die Popularisierung der Elektrizităt 
Elektrizităt und Gas. . . . . . • • 
Stromtariffragen. . . . . . . . . 
Uber MaBnahmen zur Re bung des 

Stromabsatzes von EIektrizităts-
werken ............ . 

trber MaBnahmen zur Rebung des 
Stromabsatzes von Elektrizităts
werken. (Mit anschlieBender Dis
kussion.) . . . . . . . . . . . . 

Konsumvermehrung . . . . . . . . 
Verhandlungen der 22. Rauptversamm

lung der Vereinigung der Elektrizi-
tătswerke ........... . 

Einiges iiber Werbung und Ausfiihrung 
von elektrischen Licht- und Kraft
aruagen auf dem Lande . . . . . 

Propaganda amerikanischer Elektrizi-
tătswerke ........... . 

MaBnahmen zur Rebung des Strom
absatzes von Elektrizitătswerken . 

Zeit· Jahr· 
schrift gang Seite 

E.Z. 1909 461 n. 935 

E. B. 1909 409 

E.Z. 19lO 613 

E.Z. 1910 986 

E. Z. 1911 203 

M.V. 1911 35 

M.V. 1911202 u. 349 

M.V. 1911 229 
E.Z. 1911 997 
E.Z. 1912 Il 
E.Z. 1912 133 

E.Z. 1912 327 

E.Z. 1912 356 
E.Z. 1912 1188 

M.V. 1913 6 n. 101 

E.A 1913 342 

E.Z. 1913 365 

E.Z. 1913 1147 



Nr. Verfasser 

108 

109 Seabrook: 

110 Doane: 
111 

Literaturnachweis. 

Titei 

Neue Ziele der englischen Elektrizităts· 
reklame ............ . 

Die Entwicklung der Elektrizitătsver
sorgung in GroBbritannien . .. . 

The Management of Public Electric 
Supply Undertakings. (S. No. 13.) 
Kapitel X .......... . 

Handling The Small Consumer . . . 
Zahlreiche Nummern der Zeitschrift 

Electrical World im Abschnitt: Com
mercial Section. 

Zeit
schrift 

E.Z. 

E.Z. 

E.W. 

Jahr
gang 

375 

Seite 

1913 1148 

1914 827 

63 1157 

Zu IIBl: Werbemittel zur Erregung der Aufmerksamkeit. 

112 Williams: The Value of Adverlising ..•.• E. W. 65! 1001 

Zu IIB2: Werbemittel zur Aufklărung und Uberzeugung. 

113 Die erste Ausstellung der Geschăftsstelle 
fiir Elektrizitătsverwerlung . E.Z. 1911 372 

114 Dugge: Aufgaben der Verkehrsabteilung M.V. 1911 426 
115 Ausstellung in Dortmund . M.V. 1912 41 
116 Rundfrage: Verkehrsabteilung. M.V. 1912 216 
117 Geschaftsabteilung von Elektrizităts-

werken . E.B. 1912 436 
118 Die elektrische Ausstellung in Niirnberg M.V. 1912 488 
119 Kursus fiir Elektrizitătsverkauf . E.Z. 1913 420 
120 Heumann: Die Baseler Elektrizitătsausstellung M.V. 1913 455 
121 Sch uster: Diapositiv und Film als Werbemittel 

bei Uberlandzentralen M.V. 1914 416 
122 A Unit Schedule for Solicitors Salaries E.W. 60 940 
123 Bullard: Rate Systems from the Central-Station 

Solicitprs View Point. E.W. 60 1042 
124 Bennett: The Salesman . E.R. 77 525 

Zu IIB 3: Die Beseitigung wirtschaftlicher Hindernisse. 

125 

126 Eswein: 
127 

128 Kraetzer: 

129 Eiler: 

130 

Popularisierung der Elektrizitat in 
Schweden . . . . . . . . . . . E. Z. 1909 1260 

Mietweise Abgabe von Elektromotoren M. V. 1911 373 
Pauschaltarif und Vermietung von 

Hausinstallationen . . . . . . . . E. Z. 1911 416 
Einige praktische Erfahrungen mit der 

Popularisierung der Elektrizităt. . E. Z. 1911 1211 
Praktische Erfahrungen mit Gratis-

Hausinstallationen . . . . . . . . E. Z. 1913 1024 
Verkauf und Vermietung von Beleuch- 1 Al S d d k 

k ·· 1 Il' s on er ruc tungs orpern, nsta atlOnen usw. d G h"ft 
seitens der Elektrizitatswerke und f t elrl esch.a s-.. ., s e e ersc lenen. 
Uberlandzentralen. DlSkusslOnsabend Feb. 1914. 
dE'1' Gddek .......... . 



376 Literaturnachweis. 

N r. Verfasser Titei 

131 Kiei n: Neuere Erfahrungen mit Installations-
erleichterungen . . . . . . . . . 

132 Eisenmenger: Installationserleiehterungen und Pau-
sehaltarife . . . . . . . . 

133 Kiei n: Installations- und Bezugserleiehte-
rungen .. 

Zeit· Jahr· 
schrift gang 

M. V. 1914 

E. Z. 1915 

M.V. 1915 

Zu ne: Die Ausfiibrung der Werbetătigkeit. 

134 

135 Heumann u. 

136 

137 EIy: 

138 
139 Nieolaisen: 

140 

BriefweehseI bezuglieh Installateure und 
Elektrizitătswerke . . . . . . . . 

N a wr a t z ki: Das Installationsgewerbe 
und seine Beziehungen zu den Elek
trizitătswerken .. . . . . . . . 

Ergebnis der Umfrage uber Ausfiihrung 
von Installationsarbeiten . . . . . 

Elektrizitătswerke und Installations-
firmen ............ . 

Werbetătigkeit . . . . . . . . . . 
Die Abnahmegebiihren und Installa

tionstătigkeit der Elektrizitătswerke 
Zahlreiehe Aufsătze in der Zeitsehrift 

"Die Elektrizităt". 

E.Z. 1910 

M.V. 1912 

{ 1912 
M. V. 1913 

E. A. 1913 
E.Z. 1913 

E. A. 1915 

Zum II. Teil: Das Angebot elektrischer Arbeit. 

IA. 2b. Die Riickstellungen. 

Seite 

430 

157 

391 

1056 

450 

516 
486 

741 
365 

284 

141 BerthoId: Die Verwaltungspraxis bei Elektrizitiitswerken und elek-
trisehen StraBen- und Kleinbahnen. Berlin 1906. Ab
sehnitt VIle. 

142 Haas: Die RucksteIIungen bei Elektrizitiitswerken und StraBen-
bahnen. Berlin 1916. 

143 Kastendieek: Die Wertveriinderung dureh Abschreibung, Tilgung und 
Zinseszinsen. Berlin 1914. 

144 Maatz: Die kaufmiinnische Bilanz und das steuerbare Einkommen. 
Berlin 1902. 

145 Paul: Erneuerungs-, Ersatz-, Reserve-, Tilgungs- und Heimfall-
fonds. Berlin 1916. 

146 Rehm: Die Bilanzen der AktiengeseIIsehaften. Munchen 1903, 
§ 136-139 und § 173; 1914, § 60--63 und § 99. 

147 Reiseh u. Krei big: Bilanz und Steuer. Wien. 
148 Schiff: Wertminderung an Bctriebsaru.agen. Berlin 1909. 
149 Simon:, H. V.: Die Bilanzen der Aktiengesellsehaften. Berlin 1899, 4. und 

5. Kapitel. 

150 Priicker: 

151 Sch uIte: 

Die Berechnung der Absehreibungen 
der EIektrizitatswerke. (Mit an· 
sehlieBender Eri.irterung.) . . . . . E. Z. 1895 4~ 

Amortisationsfonds, Erneucrungsfonds, 
Abschreibungen . . . . . . . E. B. 1904 109 
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Nr. Verfasser Titei Zelt· Jahr· Seite schrift gang 
152 Schătzungen fiir die Lebensdauer von 

Elektrizitătsanlagen Z.D.L 1907 1123 
153 Priicker: Hohe der Abschreibungssătze . M.V. 1908 121 
154 Hartmann: Angemessenheit der Abschreibungssătze 

bei Elektrizitătswerken . E. Z. 1910 1255 
155 Cravens: Abschreibung und Unterhaltung elek· 

trischer Anlagen . E.Z. 1911 45 
156 Schiff: Die Statistiken der Vereinigung der 

Elektrizitătswerke E.Z. 1912 596 
157 Lewin: Entwertung industrieller Anlagen durch 

den Betrieb und industrielle Besteue· 
rung E.Z. 1912 1087 

158 Wattmann: Sachwert von Betriebsanlagen und ihre 
Schătzungen E.B. 1912 528 

159 Abschreibungssă tze auf Freileitungen M.V. 1915 319 
160 Wilkinson: Depreciation of Lighting and Telephcnc 

Plauts E.W. 38 173 
161 

" 
Centralstations Depreciation E.W. 40 216 

162 Flog: Depreciation as Related to Electrical J.uni 
Properties . P. A. 1911 1143 

Zum II. Teil: 
11. Die Abbiingigkeit der Selbstkosten von der Nacbfrage. 

163 Klingenberg: Bau groJ3er Elektrizitătswerke. 1. Ber· 
lin 1914. 

164 Agthe: Bcricht der Kommission 1904 iiber 
Tarife .. . . . . . . . . . . . M. V. 

165 Norberg. Schulz: BelastungsfaktorelektrischerKraft. 
verteilungsanlagen . . . . . . . . E. Z. 

166 Engelmann: Betriebskosten von Elektrizitatswerken E. Z. 
167 Wunder:' Die Ermittlung der Selbstkosten des 

168 Gisi: 

169 Thierbach: 

170 
" 

171 Bergmann: 

172 Schulte: 

173 Rinkel: 

elektrischen Stromes . . . . . . . M. V. 
Graphisches Vcrfahrcn der Betriebs. 

kostenberechnung . . . . . . . . Z. D. 1. 
Uber dic Vorteile, welche dic Vereini· 

gung von Bahnstromabgabe und all· 
gemeiner Licht· und Kraftversorgung 
gewahrt ............ E. B. 

Uber die Bestimmung der Selbstkosten 
fiir elektrischen Strom bei verschie· 
denen Benutzungodauern . . . . . E. B. 

Die Kosten derelektrischen Beleuchtung 
an der Verbrauchsstelle und die Be· 
stimmung des Verkaufspreises der 
elektrischen Energie 

Die wichtigsten theoretischen und prak. 
tischen Grundlagen eines einheitlichen 
Buchungsschemas 

Uber die Wirtschaftspolitik von Was. 
serkraft·Elektrizitatswerken . 

M.V. 

M.V. 

E. Z. 

1904 37 

1906 849 
1908 922 

1909 230 

1909 1968 

1909 361 

1909 568 

1911 213 

1912 76 

1912 631 
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Nr. Verfasser TiteI Zeit· Jahr· Seite schrift gang 
174 Ross: Selbstkosten von Gasanstalten und 

t'fil ~ " Elektrizitătswerken 
175 Rosenbaum: Die Elektrizităt und Tarifbildung der 

Elektrizitătswerke 
Stromkosten 176 Laudien: 

177 Rossander: Die Anwendung von symbolischen Be· 
lastungskurven f. Elektrizitătswerke 

178 Eisenmenger: Uber die Berechnung der Selbstkosten 
des elektrischen Stromes 

179 Schmidt,F.W.: Zur Ermittlung der Stromselbstkosten 
180 Soschinski: Zur Bestimmung der Stromerzeugungs. 
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Uber die Fortbildung des Schadenersatz· 

rechtes im Sinne einer erweiterten 
Haftpflicht der Elektrizitătswerke M.V. 1913 279 

Darf ein Elektrizitătswerk einem Ab· 
nehmer ohne Grund clen Strom ab· 
sperren? Ek 1914 74 

Haftet ein Elektrizitătswerk auf Grund 
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tăts- und Gaswerken . E.A. 
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M.V. 
M.V. 
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Jahr
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1909 
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221 
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402 Beutler: 

403 Braun, A.: 
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Die geplante staatliche Elektrizitatsversorgung im K6nig
reich 8achsen. Berlin 1916. 
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Die Elektrizitatsversorgung, ihre volkswirtschaftliche Bedeu

tung und ihre Organisation. Leipzig 1916. 
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Zentralisierungsbestrebungen in der Elektrizitătsversorgung. 
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Die Monopolisierung der Erzeugung und VerteiIung elek. 
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