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Vorwort. 
Die Neubearbeitung der zweiten Auflage dieses Buehes, die im Jahre 

1917 unter dem Titel "Verkauf elektriseher Arbeit" ersehien, ist bereits 
seit einigen Jahren fiillig. Berufliehe "Oberlastung hinderte mieh zuniiehst 
bis zu dem im Jahre 1933 erfolgten Ausseheiden aus meinem Amt als 
Vorstandsmitglied der Elektrieitiits-Lieferungs-Gesellsehaft, Berlin, an 
der Inangriffnahme; ieh entsehloB mieh daher, einen jiingeren, auf dem 
Tarifgebiete bewiihrten Faehgenossen, Herrn Dr.-Ing. Hans Nissel zur 
Mitarbeit einzuladen. 

Die vorliegende 3. Auflage ist die Frueht der gemeinsamen 
Arbeit. Sie unterseheidet sieh von der friiheren vor allem dadureh, 
daB sie sich - unter Beriicksichtigung der in den letzten Jahren 
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen - auf die Darlegung der 
Grundlagen und Gestaltung der Tarife beschriinkt. Fortgelassen wurden 
demgemiiB die Kapitel iiber die Werbetiitigkeit, iiber den Geldeinzug 
und iiber die allgemeinen Stromlieferungsbedingungen. Das konnte um 
so eher gesehehen, als die genannten Teilgebiete inzwisehen im Schrift
tum und in der Praxis eine besondere Bearbeitung gefunden haben. 
Ferner wurde auf die Einfiigung der vielen ZahlenaufsteHungen iiber 
Anlage- und Betriebskosten verzichtet, die an und fiir sieh rasch ver
alten und infolge der Wiihrungssehwankungen in zahlreiehen Liindern 
einen Vergleiehswert nieht mehr besitzen. Beibehalten wurde die grund
siitzliehe Stoffeinteilung, aueh an den Riehtlinien, die fiir die Bearbeitung 
maBgebend waren, brauehte niehts geiindert zu werden; wie ieh vielmehr 
zu meiner groBen Genugtuung feststellen kann, ist der von mir zum 
ersten Male in dem Sehrifttum vertretene Grundsatz, daB bei der Auf
steHung der Tarife der Wertsehiitzung und Leistungsfiihigkeit der 
Abnehmer ebensoviel Gewieht beizulegen ist, wie den Gestehungskosten, 
heute fast Allgemeingut aller Tarifpolitiker geworden; ebenso ist die von 
mir bereits in den Wheren Auflagen ausgesprochene Ansicht, daB der 
zweekmiiBigste Tarif fiir den Verkauf elektrischer Arbeit der Grund
gebiihrentarif sei, heute fast in der ganzen Welt anerkannt. 

Einen breiteren Raum als in den friiheren Auflagen nehmen die 
Ausfiihrungen iiber die Gestehungskosten und deren Ermittlung und 
Verteilung ein; ohne daB man die Bedeutung dieser iibersehiitzen darf, 
muB man hiermit vertraut sein, um einen mogliehst aufsehluBreiehen Ein
bliek in den Aufbau der Selbstkosten und ihren Zusammenhang mit 
dem Verbraueh zu gewinnen. Aueh die Bedeutung des Leistungsfaktors 
fiir die Tarifbildung ist im AnsehluB an friihere Veroffentliehungen 
meines Mitarbeiters ausfiihrlieher erortert. - SehlieBlieh ist bei dem 



IV Vorwort. 

Abschnitt: Anwendung der Tarife die Zahl der Lander und der Tarif
beispiele wesentlich vermehrt worden, urn ein moglichst umfassendes 
Bild von der Tarifpolitik unter den verschiedensten geographischen 
und wirtschaftlichen Verhaltnissen zu geben. 

Bei der Behandlung aller einschlagigen Fragen wurde Gewicht darauf 
gelegt, sie von Grund auf in einfacher und allgemein giiltiger Form und 
soweit als moglich im Zusammenhang mit der iibrigen Volkswirtschaft 
zu erortern. So solI nicht nur der Fachmann zum Nachdenken und 
Vergleichen angeregt werden, sondern auch dem Studierenden, dem 
Volkswirtschaftler und dem Politiker, der sich heute vielfach mit Tarif
fragen zu beschaftigen veranlaBt sieht, solI eine Moglichkeit geboten 
werden, sich iiber aIle wichtigen Gesichtspunkte zu unterrichten, die 
bei der Beurteilung von Strompreisen von Bedeutung sind. 

Bei der Vorbereitung der Arbeit sind die Verfasser von vielen Personen 
und Berufsgruppen des In- und Auslandes durch Dberlassung wert
vollen, zum Teil unveroffentlichten Materials unterstiitzt worden, wofiir 
ihnen an dieser Stelle bestens gedankt sein solI. Besondere Erkenntlich
keit gebiihrt den schweizerischen, hollandischen, danischen, schwedischen, 
norwegischen, finnischen, ungarischen, italienischen Fachgenossen, die 
bereitwillig durch Auskiinfte, Berichte und Statistiken erwiinschte 
Unterstiitzung gewahrt haben. Ferner sei den Herren Dr. Ernst Jager, 
Miinchen und Dipl.-Ing. Siegfried Zinn, Berlin, aufrichtiger Dank 
fiir ihre eifrige Mitwirkung bei der Durchsicht der Korrekturbogen 
a bgesta ttet. 

So wird das Buch der Offentlichkeit iibergeben in der Hoffnung, daB 
es dazu beitragt, in der so wichtigen Frage der Strompreisgestaltung 
Klarheit und Kenntnis zu verbreiten und damit der Entwicklung der 
Elektrizitatswirtschaft zu dienen. 

Berlin, im Dezember 1934. 

Dr.-Ing. G. Siegel. 
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Einleitung. 

Die kulturelle und wirtschaftliche Stellung 
der Elektrizitatswerke und die Bedeutung 

der Strompreise. 
Der gesamte Verbrauch der bewohnten Erde an elektrischer Arbeit 

kann fiir das Jahr 1930 auf etwa 250 Milliarden kWh geschatzt werden, 
die Gesamtbevolkerung auf etwa 2 Milliarden; auf jeden Erdbewohner 
entfallt also im Durchschnitt ein Jahresverbrauch von 125 kWh. Nur 
etwa 60% der Erdbewohner jedoeh besitzen die Moglichkeit, elektrische 
Arbeit zu gebrauchen, hiervon sind als arbeitsfahig wiederum nur etwa 
60% zu schatzen; d. h. auf jeden arbeitsfahigen Erdbewohner im Bereich 
elektrischer Versorgung entfielen im Jahre 1930 im Durchschnitt 350 kWh. 
Um die Bedeutung dieser Feststellung zu wiirdigen, muB man be
denken, daB 1 kWh etwa einer Arbeit von 367000 mkg = 367 mt gleich
wertig ist und daB die Arbeitsleistung eines erwachsenen, gesunden, d. h. 
arbeitsfahigen Menschen fiir den achtstiindigen Arbeitstag mit etwa 
230000 mkg = 230 mt bewertet wird. Der Durehschnittsverbrauch von 
350 kWh im Jahr entspricht somit einer Arbeitsleistung von rund 
128000 mt gegeniiber der Jahresdurchschnittsleistung eines arbeits
fahigen Menschen bei 300 Arbeitstagen von rund 69000 mt. Die Bei
stellung der elektrischen Arbeit in dem erwahnten Umfang bedeutet 
somit eine Erhohung der Leistungsfahigkeit jedes arbeitsfahigen Erd
bewohners um 200 % oder mit anderen Worten, die V e r s 0 r g u ng mit 
elektrischer Arbeit in ihrem jetzigen Umfang hat die Arbeits
fahigkeit der Menschen fast verdreifacht. 

In viel hoherem MaBe ist dies in fortgeschrittenen Industrielandern 
der Fall; nimmt man an, daB dort im allgemeinen jedem Einwohner 
die Moglichkeit zur Benutzung elektrischer Arbeit gegeben ist und daB, 
wie im Gesamtdurchschnitt, 60% der Bevolkerung als arbeitsfahig zu 
gelten haben, so entfallen auf jeden arbeitsfahigen Bewohner 

in Deutschland. rund 800 kWh = 294000 rot 
in der Schweiz . " 2000 " = 734000 " 
in Norwegen . . .. 5000 " = 1835000 .. 
in England 600 220000 
in Frankreich . 500 " = 184000 ,. 
in den Vereinigten Staaten 1750 = 640000 .. 
in Kanada. . . . . . .. .. 3000 .. = 1100000 " 

Siegel u. NiBsel, Die Elektrizitll.tstarife. 3. Auf!. I 



2 Einleitung. 

d. h. die Leistungsfahigkeit der arbeitsfahigen Bevolkerung ist durch die 
Darbietung der elektrischen Arbeit gesteigert, 

in Deutschland . 
in der Schweiz . 
in Norwegen .. 
in England 
in Frankreich . 
in den Vereinigten Staaten 
in Kanada .... 

auf das 5fache 
" 12 ,. 
" 28 " 

4 " 
" 3,5 " 
" 10" 
" 17 " 

Bei der Bewertung dieser Ziffern ist zu berticksichtigen, daB es sich nicht 
tiberall um neu hinzutretende, sondern zum Teil um umgewandelte 
Energiemengen handelt, daB ferner aIle anderen Energiemengen, die ohne 
Umwandlung in elektrische Energie gewonnen werden (Kohle, 01, 
Wasser, Wind usw.), nicht einbezogen sind. 

1m Hinblick auf diese Ziffern ist es verstandlich, daB sich innerhalb 
weniger Jahre die offentlichen Elektrizitatswerke, d. h. die Unter
nehmungen, die im Besitz von privaten oder offentlichen Korperschaften 
elektrische Arbeit der Allgemeinheit zum Verkauf stellen, auf dem Gebiete 
der Kultur und der Wirtschaft eine beherrschende Stellung errungen 
haben. In kultureller Hinsicht sind aIle die Fortschritte, die die 
Elektrizitat tiberhaupt gebracht hat, in erster Linie den offentlichen 
Elektrizitatswerken zu verdanken, denn ohne sie ware es der Elektrizitat 
nicht moglich gewesen, unser gesamtes hausliches, berufliches und offent
liches Leben so schnell und so tief zu durchdringen, daB wir ihre Hilfe 
fast auf keinem Gebiet menschlicher Tatigkeit mehr entbehren konnen. 

Die elektrische Beleuchtung ist heute Allgemeingut aller Volks
schichten geworden. Ihre Einfiihrung ist als ein Kulturfortschritt zu 
bewerten, da sie an gesundheitlichen V orztigen, an Verwendungsmoglich
keiten, an Feuersicherheit, ZweckmaBigkeit und Bequemlichkeit aIle 
anderen ktinstlichen Lichtquellen iibertrifft. 

Der Elektromotor hat allenthalben Mensch und Tier von schwerer 
Arbeitsfron befreit, die Heimarbeit erleichtert, die Lage des Handwerks 
gehoben und seine Entwicklung zum Kleingewerbe begiinstigt. Dadurch 
ist von vielen Angehorigen dieser Berufsstande die Gefahr des drohenden 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs abgewendet und ihnen eine bessere 
Lebenshaltung ermoglicht worden. In der Landwirtschaft hat die Ein
fiihrung des elektrischen Betriebes, wie bei den meisten Anwendungen 
der elektrischen Arbeit zum Zwecke der Krafttibertragung in weitem 
Umfang menschliche und tierische Arbeitskraft durch mechanische 
ersetzt, ftir andere hohere Zwecke freigemacht und die Moglichkeit 
geboten, die Lebenshaltung des Verbrauchers und seiner Umgebung zu 
verbessern. 

In der Industrie begtinstigt die Verwendung der Elektrizitat, ins
besondere wenn sie durch offentliche Elektrizitatswerke bereitgestellt 
wird, eine planvolle Zusammenfassung der Krafterzeugung, die, wie jede 
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4 Einleitung. 

auch auf wirtschaftlichem Gebiet geltend. Daruber hinaus beruht 
die wirlschaftliche Bedeutung der Elektrizitatswerke einmal auf ihrem 
Umsatz an Geld, Stoff und Arbeit, d. h. auf ihrem Verbrauch an 
Gutern einerseits und dem Absatz ihrer Erzeugnisse andererseits, und 
weiterhin auf ihrer engen Verkettung mit den ubrigen Zweigen der 
V olkswirlschaft. In dieser Hinsicht gibt es kaum ein Arbeitsgebiet, 
das so bedeutungsvolle Beziehungen zu allen anderen aufzuweisen hat 
wie die offentlichen Elektrizitatswerke. Zu ihrem Aufbau und Betrieb 
werden die Markte fUr Geld, Baustoffe, Metalle, Brennstoffe, Arbeits
krafte in umfangreichem MaBe in Anspruch genommen, wahrend ihr 
Erzeugnis, die elektrische Arbeit, in unzahligen Adern dem Wirtschafts
korper wieder zugefUhrl und dorl in Ausubung zahlreicher wichtiger 
Dienstleistungen verbraucht wird. Hierin liegt es begrundet, daB die 
weit jungere Industrie der Elektrizitatsversorgung an wirtschaftlicher 
Bedeutung ihre alteren Schwestern zum Teil uberflugelt hat. Uber 
einige besonders wichtige wirtschaftliche Beziehungen geben die An
gab en in Zahlentafell AufschluB. 

Bei der Wurdigung dieser Zahlen ist noch zu berucksichtigen, daB 
die Entwicklungszeiten der aufgefUhrten Wirtschaftszweige sehr ver
schieden sind. Wahrend der Steinkohlenbergbau auf eine bis weit ins 
~1ittelalter reichende Geschichte, die Eisenbahnen und Gaswerke auf 
eine 100jahrige Entwicklung zuruckblicken konnen, betragt der Zeit
raum, in dem sich die Geschichte der Elektrizitatswerke abgespielt hat, 
kaum 50 Jahre. Trotzdem lassen die Zahlen erkennen, daB sich die 
Elektrizitatswerke neben die ubrigen gewerblichen und kaufmannischen 
GroBbetriebe, neben die Verkehrs- und Wohlfahrtseinrichtungen als 
wirtschaftliche Unternehmungen von allererster Bcdeutung gostellt 
haben. Diese Entwicklung ist nicht auf Deutschland beschrankt ge
blieben; wie die nebenstehende Aufstellung (Zahlentafol 2) zeigt, ist sie 
auch in anderen Landern zu verzeichnen. 

Es sind also gewaltige Summen, nicht unbetrachtliche Teile des 
Nationalvermogens der verschiedenen Lander in diesen Unternehmungen 
festgelegt und die Frage ihres Ertrages beruhrt dic gesamte V olkswirt
schaft weit uber die Kreise der Unternehmer hinaus. 

Zu dieser Bedeutung konnten die Elektrizitatswerke crst nach einer 
gewissen Vervollkommnung der technischen Grundlagen gelangen. Er
findung und Erfahrung haben zusammengewirkt, um die technischen 
Schwierigkeiten so weit zu iiberwinden, daB heute ein gesicherter Betrieb 
gewahrleistet ist. Dagegen kann das wirlschaftliche Ergebnis, namentlich 
im Hinblick auf die Ausbreitung der elektrischen Arbeit, im allgemeinen 
weniger gunstig beurleilt werden und doch ist dies weitaus wichtiger, 
da aIle technischen Errungenschaften nur dann vollen Wert besitzen, 
wenn sie auch mit kulturellen und wirtschaftlichen Erfolgen verknupft 
sind. Ein solcher Erfolg liegt nur dann vor, wenn sowohl auf seitender 
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Unternehmer durch Erzeugung und Verkauf als auch auf seiten der 
Verbraucher durch die Anwendung der elektrischen Arbeit V orteile 
erzielt werden, die zwar nicht immer unmittelbar als geldliche Gewinne 
in Erscheinung zu treten brauchen, im allgemeinen jedoch mittelbar 
in einer oder der anderen Weise als wirtschaftliches Ergebnis ihre Be
wertung finden. Der Erfolg muB aber auf beiden Seiten vorhanden 
sei~, und zwar unter moglichster Ausnutzung der aufgewendeten Mittel. 
Da beide, Unternehmer wie auch Verbraucher, Glieder eines Korpers 
sind, kann von einem wirklichen Gewinn nur dann gesprochen werden, 

Zahlentafel2. Entwicklung der Elektrizitatsversorgung in verschiedenen 
Landern. 

Leistungs- Abgegebene 
elektrische Arbeit 

Zahl der 
fahigkeit AnJage-

Land Jahr Betriebe 
der Kraft- kapital 

im I je Ein-
werke ganzen wohner 

1000 kW Mill. RM Mill. kWhl kWh 

Deutschland 1913 4040 2100 2500 2800 43 
1930 1587 7960 9000 15900 245 

Schweiz 1914 1000 434 372 1200 316 
1929 1328 931 1020 3770 925 

Holland 1913 - 91 69 130 21 
1928 491 740 845 1500 195 

Danemark 1913 384 63 85 85 34 
1930 461 280 532 362 102 

England. 1913 581 1071 1965 1235 27 
1930 668 6600 6541 8666 195 

Vereinigte Staaten. 1912 5221 5165 9650 11600 123 
1930 2755 31950 50000 92000 753 

wenn beiden gleichzeitig geniitzt wird. Hieraus folgt, daB die Elek
trizitatswerke als Glieder der Volkswirtschaft die Aufgabe 
haben, moglichst viel wirtschaftliche Vorteile fiir sich und 
fiir die Verbraucher zu erzielen. Dieser Satz sei an die Spitze aller 
folgenden Erorterungen gestellt. 

Unter der Voraussetzung, daB die der Elektrizitatsversorgung 
dienenden Anlagen allen Anforderungen hinsichtlich der ZweckmiiBig
keit des Baues und des Betriebes entsprechen, ist sowohl der Ertrag 
der Elektrizitatswerke als auch der Nutzen der elektrischen Arbeit fur 
den Verbraucher hauptsachlich von dem Verkaufspreis der elek
trischen Arbeit abhangig. Ein Verkauf zwischen zwei Parteien 
kommt zustande, wenn auf der einen Seite, bei dem Kaufer, der Wunsch 
vorhanden ist, irgendein Gut gegen Hingabe eines anderen zu erwerben 
und auf der anderen Seite, bei dem Verkaufer, der Wille besteht, dieses 
Gut gegen irgendeine Gegengabe abzutreten. Die Gesamtheit aller 
Umstande, die diesen Wunsch beeinflussen, bedingt auf seiten des 
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Kaufers die "N achfrage" und auf seiten des Verkaufers das "Ange bot". 
Das Angebot wie auch die Nachfrage werden geregelt durch die "Wert
schatzung", die Kamer wie Verkamer dem zu tauschenden Gute 
entgegenbringen. Die Wertschatzung ist das GefUhl oder die Uber
zeugung, daB irgendein Gut oder eine Randlung fUr die Befriedigung 
eines wirtschaftlichen oder kulturellen Bediirfnisses dienlich sei. Ihren 
Ausdruck findet die Wertschatzung bei dem Verkaufer in dem ge
forderten, beim Kaufer in dem gezahlten Preis der Ware. 

Ein Verkauf kommt um so leichter zustande, je mehr der Preis der 
Wertschatzung sowohl des Kiimers wie des Verkaufers angepaBt wird. 
Gerade in diesem Punkt aber laBt die Preisstellung der Elektrizitats
werke noch immer zu wiinschen iibrig. Priift man die Erorterungen iiber 
diesen Gegenstand, die sowohl im Fachschrifttum als auch in der Tages
presse einen auBerordentlich breiten Raum einnehmen, so begegnet man 
allzu haufig groBer Einseitigkeit; auf seiten des Verkaufers wird oft 
irgendeinem unwichtigen Umstand weitgehend Rechnung getragen, vor 
allen Dingen aber wird die Riicksicht auf die Gestehungskosten der 
elektrischen Arbeit nicht bloB in den V ordergrund gestellt, sondern viel
fach noch fiir die einzig maBgebende erklart. DaB bei der Befolgung 
dieses Grundsatzes einige Unternehmungen gute Ergebnisse amweisen, 
ist keineswegs ein Beweis fiir die Richtigkeit dieses Verfahrens. Die 
Erfahrung zeigt, daB auf diesem Wege ein dauernder Erfolg nicht erzielt 
werden kann, auch lehrt eine einfache Uberlegung, daB bei wirtschaft
lichen Unternehmungen auf die Dauer nur der gut fahrt, der zugleich 
den V orteil der anderen Partei wahrt. 

Auf seiten der Verbraucher dagegen lassen die Erorterungen und 
Forderungen allzuoft jegliche Riicksicht am die Grundlagen der Preis
bildung und damit auf die lebenswichtigen Erfordernisse der Unter
nehmungen und der gesamten Volkswirtschaft vermissen. Allzu leicht 
gelingt es in Zeiten wirtschaftlichen Tiefstandes und politischer Wirrnis 
die groBe Menge der Verbraucher gegeniiber der kleinen Zahl der Elektri
zitatsversorgungsunternehmungen zu Forderungen zu veranlassen, die 
in den wirtschaftlichen Zusammenhangen keine Berechtigung finden, die 
aber die groBe Menge zu der Annahme verleiten, daB der wirtschaftliche 
Bestand der Verbraucher wesentlich von Rohe und Form der Strompreise 
abhangig sei. DaB dies aber nicht den Tatsachen entspricht, erhellt 
aus einigen Gegeniiberstellungen. 1m Jahre 1930 betrug in Deutschland 
(Wirtsch. u. Statist. 1931, S.807)1: 

der gesamte Umsatz an Waren und Leistungen 200 Milliarden RM 
der Umsatz an elektrischer Arbeit aus offent-

lichen Werken . . . . . . . . . . . . . . 1,8 MiIIiarden RM 

d. h. kaum 1 % des gesamten Umsatzes. Schon daraus erhellt, daB die 

1 Fachschriftennachweis (S.286). 
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Preishohe der elektrischen Arbeit auf das Wirtschaftsleben nicht den 
EinfluB haben kann, der ihr von den Verbrauchern beim Kampf um 
die Strompreise beigelegt wird. Auch einige weitere Vergleichsziffern 
zeigen, daB dieser EinfluB iiberschatzt wird (Zahlentafel 3). 

Zur besseren Ubersicht sind die Zahlen in Abb. 1 dargestellt. 
Die durchschnittlichen Ausgaben fiir elektrische Arbeit fUr den 

Kleinverbrauch je Kopf der Bevolkerung sind also niedriger, zum 
Teil sogar ganz erheblich ge- 110 

ringer als andere Ausgaben fur 
lebenswichtige, ja selbst fur 100 

Zahlentafel 3. Jahrliche Aus
gaben je Kopf fiir Dinge des 

taglichen Bedarfs in 
Deutschland 1930. 

Gegenstand 

Fleisch .. 
Kartoffeln _ 
Kohlen .. 
Bier ... 
Tabak .. . 
Eisenbahn (Personen-

verkehr) 
Post ... 
Baumwolle 
Telephon . 
Zucker .. 
Elektrizitat fiir den 

Jahrliche 
Ausgaben 
RMjKopf 

106,--
63,-
46,-
45,- -
42,---

22,-
19,-
12,-
ll,--
10,-

90 

20 

10 
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Kleinverbrauch . 9,--- Abb. 1. Jli.hrliche AUBgaben je Kopf fiir Dinge des 
tli.glichen Bedarfs in Deutschland 1930. 

Luxusbedurfnisse. Der stets mit zaher Energie gefuhrte Kampf um 
die Herabsetzung der Strompreise ist mit Rucksicht auf die wirt
schaftlichen Verhaltnisse der Verbraucher um so weniger berechtigt, als 
dadurch die Ausbreitung der elektrischen Arbeit, die aus wirtschaft
lichen und kulturellen Grunden notwendig ist, gefahrdet wird. Ver
braucher und Erzeuger der elektrischen Arbeit miissen sich bewuBt 
bleiben, daB bei der Preisstellung sowohl die Erfordernisse der Erzeuger 
als auch die der Verbraucher Berucksichtigung finden mussen, mit anderen 
Worten, es ist auch beirn Verkauf elektrischer Arbeit der erste und 
wichtigste Grundsatz jeder Preisbildung zu beachten: der Preis muB 
durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. 

Die Giiltigkeit dieses Satzes ist hie und da bestritten worden. Einmal 
wird eingewendet, daB dieser Satz das Kennzeichen einer freien Wirt
schaft sei, fiir die aber in der heutigen Zeit, in der nicht mehr das Einzel
interesse, sondern nur das Allgemeinwohl ausschlaggebend ist, kein 
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Platz mehr sei. Allein dieser Einwand scheint sich auf eine irrtumliche 
Auslegung des Begriffs "Allgemeinwohl" zu stutzen, indem die Allgemein
heit nur mit den Verbrauchern gleichgesetzt wird. DaB jedoch eine solche 
Auffassung schlieBlich zu verhangnisvollen Folgen auch fUr den Ver
braucher fUhren muBte, durfte aus den vorausgehenden Darlegungen 
ersichtlich sein. Gerade der Grundsatz der alleinigen Geltung des All
gemeinwohls verlangt ebenso Berucksichtigung der Erfordernisse der 
Erzeuger wie der Verbraucher, d. h. des Angebots ebenso wie der 
Nachfrage. 

Ein weiterer Einwand stiitzt sich auf den Hinweis, daB es sich bei dem 
Verkauf elektrischer Arbeit nicht urn freie Wirtsehaft, vielmehr urn ge
bundene Wirtschaft, urn ein "Monopol" handle. Diese Ansicht ist falsch. 
Der Verkauf elektrischer Arbeit stellt weder in rechtlicher noch in tat
sachlicher Beziehung ein Monopol dar. Die Elektrizitat hat vielmehr 
auf allen ihren Verwendungsgebieten mit so zahlreichen und so ge
wichtigen Wettbewerbern zu rechnen, daB von einer Beherrschung des 
Energiemarktes - und eine solche muBte vorhanden sein, wenn man 
in Wirklichkeit von einem Monopol sprechen konnte -- nicht die Rede 
sein kann. Dazu kommt, daB der Verbrauch an Elektrizitat auch auf den 
Verwendungsgebieten, wo sie nicht ohne weiteres zu ersetzen ist, in 
Zeiten schlechter Wirtschaftslage eingeschrankt werden kann; gerade hier
durch wird die Abhangigkeit des Preises von dem Verhaltnis der Nach
frage zum Angebot erwiesen, so daB jedes Kennzeichen fur einen 
monopolartigen Verkauf fehlt. 

Bei der Behandlung der Preisstellung ergibt sich daher folgende 
Aufgabe: 

Es sind samtliche Umstande technischer und wirtschaftlicher Art zu 
prufen, die einerseits auf den Verbrauch, andererseits auf die Erzeugung 
der elektrischen Arbeit EinfluB ausuben. Die Preisstellung ist so zu 
gestalten, daB diese Umstande nach Moglichkeit und Wichtigkeit Beruck
sichtigung finden. 

Nach dem Vorausgehenden beruht jeder Preis auf einem Ausgleich 
von Wertschatzungen; in diesen sind demnach die Grundlagen der 
Preisbildung zu suchen. 1m folgenden wird also zunachst festzustellen 
sein, welche Umstande die Wertschatzung auf beiden Seiten, d. h. der 
Nachfrage und des Angebotes zu beeinflussen vermogen. In zweiter 
Linie ist zu untersuchen, in welchem Umfange dies geschieht, und wieweit 
dieser EinfluB zahlenmaBig ausgedruckt werden kann. Von dieser Fest
stellung wird es abhangen, ob diese Umstande als Grundlage der Preis
steHung brauchbar sind. An Hand der so gewonnenen Ergebnisse wird 
es moglich sein, die Vor- und Nachteile der jetzt bestehenden Preisformen 
zu erkennen und die Richtlinien anzugeben, die bei der Aufstellung von 
Tarifen einzuhalten sind. 



Erstes Buch. 

Die Grundlagen der Tarife. 
Erster Teil. 

Die N achfrage nach elektrischer Arbeit. 
Die Wertschatzung als Grulldlage der Nachfrage. 

Dem raschen Wachstum der Anzahl und GroBe der Elektrizitats
werke liegt das stetig steigende Verlangen nach elektrischer Arbeit 
zugrunde. Nun ist die Elektrizitat als unmittelbares Erzeugnis der 
Elektrizitatswerke, als Gegenwert fUr die Aufwendung von Geld, Stoff 
und Arbeit zwar an und fur sich ein wirtschaftliches Gut; Gegenstand 
wirtschaftlicher Bedurfnisse wird sic aber erst durch ihre Eigenschaften, 
die sie wirtschaftlich wertvoll machen, namlich durch ihre Fahigkeiten, 
Licht zu spenden, mechanische Arbeit zu leisten, Warme zu erzeugen und 
chemische V organge herbeizufiihren. Die Verwendung des elektrischen 
Stromes im Nachrichtendienst hier zu nennen erubrigt sich, weil elektri
sche Arbeit zu diesem Zweck von den Elektrizitatswerken, neuerdings 
zwar in zahlreichen Einzelfallen (Rundfunkcmpfanger), jedoch im ganzen 
nur in geringem Umfang abgegeben wird. 

Die genannten Eigenschaften des elektrischen Stromes werden nutzbar 
gemacht, urn folgende Bedurfnisse zu befriedigen: Das Lichtbedurfnis, 
d. i. die Forderung nach kunstlicher Bcleuchtung, das Kraftbedurfnis, 
d. i. das Verlangen nach mechanischer Arbeitskraft, das Warme
bedurfnis, d. i. die Notwendigkcit kunstlicher Erzeugung hoher und 
tiefer Temperaturen und schliel3lich das Bedurfnis nach elektro
chemischer Arbeitsleistung, die vielfach mit der Erzeugung hochster 
Temperaturen verknupft ist. 

A. Die Wertschatzullg der elektrischell Arbeit 
als Lichtquelle. 

1. Das Lichtbedlirfnis 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 Tieren 
und feindlichen Menschen lieB in dem Lagerfeuer die erste kunstliche 
Beleuchtung erstehen. Herdfeuer, Kienspan, Fackel, Ollampe, Talglicht, 
Petroleum-, Gas- und schliel3lich elektrische Beleuchtung sind in 
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aufsteigender Linie die Folge des wachsenden Lichtbediirfnif!ses, die Stufen 
der fortschreitenden Beleuchtungstechnik. 

Zu der Furcht vor Gefahren, jener ersten Ursache kiinstlicher Be
leuchtung, tritt eine groBe Anzahl anderer Umstande, die das Licht· 
bediirfnis vergr6Bern. Manche Gewerbe bediirfen des Tages und der 
Nacht zu ihrer Ausiibung, wie die Verkehrseinrichtungen, die Hiitten
werke, die Brauereien usw. 1m allgemeinen ist die Erwerbstatigkeit in 
unseren Tagen des scharfsten Wettbewerbs so gesteigert, daB meist die 
Stunden des Tageslichtes zu ihrer Ausiibung nicht mehr ausreichen; unter 
dem Druck dieser Verhaltnisse ist Unterhaltung und Zerstreuung, ist fast 
das gesamte gesellschaftliche Leben in die Abendstunden verlegt. Die 
steigenden Bodenpreise in Land und Stadt drangen ferner auf eine groBere 
Ausnutzung der Grundflache, so daB namentlich in den Stadten zahl
reiche Raume entstanden sind, deren Beleuchtung auf kiinstlichem Wege 
erganzt, wenn nicht iiberhaupt erst geschaffen werden muB. Weiter 
ist die fortschreitende Werbung dazu iibergegangen, die kiinstliche 
Beleuchtung in umfangreichem MaBe in ihre Dienste zu stellen. Eine 
bedeutsame Rolle spielen schliel3lich die geographischen und klimatischen 
Verhaltnisse, kurz, das Lichtbediirfnis hat an Umfang auBerordentlich 
zugenommen. Aber auch seine Starke ist gewachsen; der Wettbewerb 
der einzelnen Beleuchtungsarten hat die Bediirfnisse iiberall gesteigert, 
wlssenschaftliche Untersuchungen haben die Notwendigkeit verstarkter 
Beleuchtung fiir die Leistungsfahigkeit des Auges und fiir die Ver
besserung und Vermehrung gewerblicher Erzeugnisse dargetan, das Luxus
bediirfnis nimmt zu, gesundheitliche Gesichtspunkte heischen fort und 
fort Verbesserungen und so ist es denn nicht zu verwundern, daB das 
Lichtbediirfnis in unseren Tagen, trotz eines gewissen Riickschlages 
infolge der Wirtschaftskrise bctrachtlich angewachsen ist und standig 
weiter zunimmt. 

Die Ursachen des Lichtbediirfnisses sind selbst wieder Bediirfnisse 
mannigfacher Art und lassen sich etwa in drei groBe Gruppen zusammen
fassen: Selbsterhaltungstrieb, Erwerbstrieb und Kulturbe
diirfnis. Wenn sich der Mensch vor Gefahren fiirchtet, regt sich der 
Selbsterhaltungstrieb; als Ursache des Lichtbediirfnisses ist er heutzutage 
wohl ebenso stark wie friiher, tritt aber dennoch in den Hintergrund, 
weil die beiden anderen Ursachen fUr die heutige Starke des Beleuchtungs
bediirfnisses in weit hoherem Umfang maBgebend sind, und zwar sowohl 
was die Ausbreitung als auch die Starke der Beleuchtung betrifft. Der 
Selbsterhaltungstrieb als Ursache des Lichtbediirfnisses kommt nur dort 
in Frage, wo er aIle in oder iiberwiegend auftritt. Dies ist in gewissem 
MaBe z. B. bei der offentlichen Beleuchtung der Fall, die sich nach der 
gesamten Sicherheit des offentlichen Verkehrs richtet, ferner bei der 
Treppenbeleuchtung, die aus Sicherheitsgriinden an vielen Orten be
hordlicherseits vorgeschrieben wird. 
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Weitaus haufiger wird das Lichtbedurfnis durch den Erwerbstrieb 
und das Kulturbediirfnis bestimmt. Unter dem "Erwerbstrieb" sei in 
der vorliegenden Untersuchung die Summe aller derjenigen Bedurfnisse 
verstanden, die den Menschen zwingen, eine berufliche Tatigkeit aus
zuuben; als dem "Kulturbedurfnis" entspringend wird dagegen jede 
Beleuchtung bezeichnet werden, die nicht zu beruflicher Tatigkeit notig 
ist. Zu der ersten Gruppe wird daher im folgenden die Beleuchtung 
samtlicher Arbeitsstatten (Verkehrseinrichtungen, Krankenhauser, 
Schulen, Fabriken, Werkstatten, Laden, Buros, Gast- und Vergnugungs
statten usw.) sowie die Beleuchtung zu Werbezwecken gerechnet, zu der 
zweiten im allgemeinen die Beleuchtung der Privatwohnungen und ihres 
ZubehorA. Rine strenge Trennung beider ist zwar oft recht schwierig 
und in manchen Fallen undurchfuhrbar, denn gewerbliche Tatigkeit und 
hausliches Leben sind heutzutage vielfach untrennbar verbunden, so 
bei vielen freien Berufen, bei der Landbevolkerung und bei manchen 
Kleingewerbetreibenden; meist aber wird sich die oben angefUhrte 
Teilung durchfuhren lassen und dies ist von besonderer Wichtigkeit, 
weil von den dem Lichtbedurfnis zugrunde liegenden Ursachen die 
HauptbestimmungsgroBe der Nachfrage, die Wertschatzung 
der Beleuchtung, abhangt. 

Diese Feststellungen gelten von jeder Beleuchtung, gleichgUltig, 
welcher Energiequelle sie entstammt. Die folgenden Erorterungen werden 
daher zunachst allgemeine Geltung haben. Bei der elektrischen Be
leuchtung treten noch besondere Umstande hinzu, die geeignet sind, die 
Wertschatzung wesentlich zu beeinflussen. 

2. Die Wertschatzung der Beleuchtung im allgemeinen. 
Je nachdem es sich urn "Sicherheits-", "Erwerbs-" oder 

"Wohnungsbeleuchtung" handelt - wie im folgenden die drei 
Hauptgruppen bezeichnet werden sollen - muB die Wertschatzung 
verschieden sein, weil jeder von ihnen Bedurfnisse verschiedener Art 
und Starke zugrunde liegen. Daneben beeinflussen aber noch andere 
Umstinde die Wertschii.tzung. Schon die Tatsache, daB sie einem 
GefUhl entspringt, weist darauf hin, daB personliche Eigenschaften der 
Verbraucher eine bedeutsame Rolle spielen: Geiz und Verschwendungs
sucht, Eitelkeit, Neid, Nachahmungstrieb u. dgl. konnen in einzelnen 
Fallen die Wertschatzung der Beleuchtung verandern. 

Fur die Wertschatzung ist eine Grenze vorhanden: Wenn das Opfer 
fiir die Bereitstellung der Beleuchtung, d. h. die Ausgabe fur die Be
leuchtung, ein gewisses MaB uberschreitet, wird die Beleuchtung ein
geschrankt oder unterbleibt ganz. Diese Hochstausgabe ist somit der 
Ausdruck der Grenze der Wertschatzung. Je nach der Starke des 
Bedurfnisses wird jeder hierfur den Teil seines Einkommens verwenden, 
der ihm nach Abzug aller derjenigen Ausgaben ubrig bleibt, welche zur 
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Befriedigung wichtigerer Bedurfnisse notig sind. Die Hohe aller dieser 
Ausgaben ist begrenzt durch die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit 
des Verbrauchers, durch die somit auch die Grenze der Wertschatzung 
bestimmt ist. 

a) Die Sicherheitsbeleuchtung. Durch die Sicherheitsbeleuchtung 
sollen Gefahren fUr Leben, Gesundheit und Eigentum vermieden werden; 
ihre Wertschatzung wird daher erforderlichenfalls bis zur Grenze der 
Leistungsfahigkeit gehen. Erst nachdem die der Erwerbs- und W ohnungs
beleuchtung zugrunde liegenden Ursachen eine so gewaltige Steigerung 
des Lichtbedurfnisses herbeigefUhrt haben und insbesondere der wachsende 
StraBenverkehr erh6hte Anforderungen an die offentliche Beleuchtung 
stellt, sind auch die Anspruche an die Starke der Sicherheitsbeleuchtung 
gewachsen, so daB ihre Wertschatzung durch den Vergleich mit den 
anderen Beleuchtungsgebieten wesentlich beeinfluBt ist, d. h. der Grad 
der Wertschatzung der Sicherheitsbeleuchtung ist vielfach durch den 
Erwerbstrieb und das Kulturbedurfnis mitbestimmt. Dies ist in 
besonderem MaBe z. B. bei der Beleuchtung der HauptgeschiiftsstraBen 
in GroBstadten oder der Treppenhauser besserer W ohnungen del' Fall. 
Zur Sicherheitsbeleuchtung ist auch die Beleuchtung der Verkehrszeichen 
(Hausnummern, StraBenschilder, Wegweiser u. dgl.) zu redmen, die mit 
dem wachsenden Verkehr immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

b) Die Erwerbsbeleuchtung. Die Wertschatzung der Erwerbsbe
leuchtung muB im allgemeinen hoher sein als die del' W ohnungs
beleuchtung, die auf einem Kulturbedurfnis beruht, das meist erst 
dann befriedigt werden kann, wenn die berufliche Tatigkeit mit Erfolg 
ausgeubt ist. Die Zeit del' Erwerbstatigkeit wurde ohne Beleuchtung 
um vieles verkurzt, die Stunden der Dunkelheit waren fUr die Ausubung 
des Berufes verloren, viele Gewerbe muBten ihre Tatigkeit ganz ein
stellen, die Abend- und Nachtarbeit in den Fabriken muBte unterbleiben, 
der Hauptverkehr in den Laden in den Abendstunden kame in Wegfall, 
die Buros muBten ihr Personal verdoppeln - kurz, del' Mangel an 
Beleuchtung wurde einen schweren Schaden fUr alle Gewerbetreibenden 
bedeuten. 

In diesem Zusammenhang muB auch auf die Ergebnisse neuerer 
Untersuchungen hingewiesen werden, die den Nachweis erbringen, in 
welch groBem Umfang zweckmaBige und ausreichende Beleuchtung die 
Verbesserung und Vermehrung gewerblicher und landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse zur Folge hat (50-54) 1. Allen diesen Tatsachen muB die 
Wertschatzung del' Beleuchtung entsprechen; sie wird offenbar im 
Grenzfall so hoch sein, als dem Gewinn entspricht, den die Tatigkeit bei 
Beleuchtung odeI' die Verbesserung der Beleuchtung bring en kann. Die 
Wertschatzung der Beleuchtung liiBt sich hier gewissermaBen zahlen-

1 Die im Text zwischen Klammern stehenden schrag gedruckten Zahlen be
ziehen sich auf den Fachschriftennachweis am SchluJ3 des Buches. 
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ma13ig ausdriicken und geht in jedem FaIle bis zu einer durch auBere 
Umstande bestimmten Grenze. GewiB ist auch die Leistungsfahigkeit 
bei der Wertschatzung der Erwerbsbeleuchtung von gro13er Bedeutung, 
das kommt aber nicht in der Scharfe wie bei der W ohnungsbeleuchtung 
zum Ausdruck. Bei jener ist der Verbraucher in der Lage, bis zu einem 
gewissen Grade die auf die Beleuchtung entfallenden Ausgaben als einen 
Teil seiner Betriebsunkosten zu verrechnen und sich durch einen ent
sprechenden Zuschlag zu dem Preis der Waren oder zu den Arbeitslohnen 
schadlos zu halten. Der Preis, den er fiir Beleuchtung zahlt, kann daher 
in manchen Fallen hoher sein als bei dem Verbraucher der W ohnungs
beleuchtung, der keine Moglichkeit hat, sich fiir diese Ausgaben schadlos 
zu halten und sie als unmittelbare Belastung in Kauf nehmen muB. 
Dergleichen Erwiigungen ergeben sich auch aus den Steuergesetzen, die 
bestimmen, daB die geschiiftlichen Unkosten von dem Gewinn abgezogen 
werden diirfen. 

Abweichend von dem Normalfall der hoheren Wertschatzung der 
Erwerbsbeleuchtung kann es vorkommen, daB die Wohnungsbeleuchtung 
hoher eingeschiitzt wird, dann namlich, wenn die Wertschatzung sich 
der durch die Leistungsfahigkeit bedingten Grenze niihert. Ein solcher 
Zustand kann sich z. B. in Vororten von GroBstiidten mit wohlhabender 
Privatbevolkerung und unbedeutendem Geschaftsverkehr ergeben. Fiir 
die Abstufung der Preise beim Verkauf elektrischer Arbeit ist eine 
weitere Unterteilung der Erwerbsbeleuchtung nach dem Grade der 
Wertschatzung der Verbraucher zweckmaBig. Eine Unterscheidung kann 
hierbei nach verschiedenen Gesichtspunkten durchgefiihrt werden: man 
kann in Erwerbszweige trennen, bei denen die Beleuchtung unumganglich 
notwendig ist, und in solche, bei denen sie durch eine andere Arbeits
einteilung erspart werden kann; oder man kann das Verhaltnis des 
Wertes der Beleuchtung zum Werte der Tatigkeit oder des Erzeugnisses 
der weiteren Einteilung zugrunde legen, oder aber man kann schlieBlich 
nach Art der Gewerbe und der hierauf beruhenden Verschiedenheit der 
Wertschatzung unterteilen. 

Dort, wo die Beleuchtung nicht entbehrt werden kann, wie z. B. bei 
den Verkehrseinrichtungen, in Bergwerken, in Brauereien, in Theatern, 
in Vergniigungsstatten, in Hotels und Gastwirtschaften wird sie einer 
viel hoheren Wertschatzung begegnen als bei denjenigen Erwerbszweigen, 
wo-sie durch besondere Arbeitseinteilung vermieden werden kann, z. B. 
in Banken und Biiros, in denen man schon haufig nur die Zeit des 
Tageslichts zur beruflichen Tatigkeit benutzt. Es diirfte aber unmoglich 
sein, diese Einteilung iiberall durchzufiihren, da in vielen Fallen die 
N otwendigkeit nur auf Grund der Begleitumstande angenommen ist 
und gerade von dem Preis der Beleuchtung abhangig gemacht wird. 
Sucht man ferner nach der Ursache der Notwendigkeit, so ergiht sich 
diese von selhst aus der Art des Gewerbes. Die Unterscheidung nach dem 
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Grad der Notwendigkeit fiihrt daher von selbst zur Unterteilung nach 
cler Art des Gewerbes. 

Weiterhin ist fur den Grad der Wertsehatzung das Verhaltnis des 
Wertes der Beleuchtung zum Wert der Tatigkeit oder der Erzeugnisse 
oder der bearbeiteten Rohstoffe von Bedeutung. Dies Verhaltnis ist 
bei den einzelnen Erwerbszweigen auI3erordentlich verschieden, es ist 
z. B. sehr klein bei einem Goldschmied, der wertvolle Schmucksachen 
verarbeitet und groI3 bei dem Heimarbeiter, der Messerklingen schleift. 
Wer ein hochwertiges Gut verarbeitet, oder gut bezahlte Tatigkeit 
ausubt, wird die hierzu notige Beleuchtung hoher einschatzen als 
derjenige, dessen Arbeit gering veranschlagt wird, dessen Erzeugnisse 
geringen Wert besitzen. Auch hangt dieses Verhaltnis im groI3en und 
ganzen von der Art des Gewerbes abo Wenn es auch in ein- und demselben 
Gcwerbe von Fall zu Fall versehieden sein kann, so laI3t sich doeh fur 
jeden Zweig ein ungefahres Mittel finden, das sich von dem der anderen 
Gewerbe unterscheidet. Auch diese Unterscheidung fuhrt also auf den· 
zuletzt angegebenen Teilungsgrund, auf die Art des Gewerbes zuruck. 

Fur die ungefahre Bestimmung des Grades der Wertschatzung genugt 
es, mehrere Hauptgruppen der Gewerbe zu bilden, zwischen denen eine 
klare Unterseheidung getroffen werden kann. So werden in einer ersten 
Gruppe aIle Gewerbe zusammenzufassen sein, die eine offene Verkaufs
stelle unterhalten. Die Wertschatzung der Beleuchtung ist hier besonders 
hoch, weil sich vielfach der Hauptgeschiiftsverkehr in den Stunden der 
kunstlichen Beleuchtung abwiekelt und eine ausgiebige Beleuchtung als 
ein hervorragendes Werbemittel angesehen wird. Ferner sind die Aus
gaben fur Beleuchtung im Verhaltnis zu ihrem Nutzen und zu den 
ubrigen Unkosten (Ladenmiete, Waren, Gehalter und Lohne usw.) 
gering. Eine besondere Wertung wird ferner dcrjenigen Beleuchtung 
zuteil, welche ausschlieI3lieh werbenden Zwecken dient, der Reklame
beleuchtung. Hierbei ist die Wertsehatzung allein abhangig von dem 
wirklichen oder erwarteten Nutzen, den sie gewahrt oder gewahren solI. 
Als Werbebeleuchtung in weiterem Sinne sind auch die Sonder
beleuchtungen (Anstrahlen) von Gesehaftshausern und hervorragenden 
Bauten anzusehen, bei denen der Nutzen fur den Veranstalter nicht ohne 
weiteres abzuschatzen ist. Die Wertschatzung hangt vielfach von Er
wagungen ab, die rechnerischer Erfassung nicht zuganglich sind; sie 
wird von Fall zu Fall verschieden sein. 

In einer zweiten Gruppe werden zweekmaI3ig die Arbeitsstatten 
kleineren und mittleren Umfangs, besonders die Werkstatten des Klein
gewerbes zusammengefaI3t. Hier ist die Erkenntnis yom Wert einer 
riehtigen und ausreichenden Beleuchtung noch nicht zum Allgemein
gut geworden; die Beleuchtung spielt nur dort eine wesentliche Rolle, 
wo es sich um besonders nutzbringende Arbeiten handelt. 1m all
gemeinen werden die Ausgaben fur die meist bescheidene Beleuchtung 
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nicht besonders ins Gewicht fallen, und die Wertschatzung wird sich 
infolge der durchschnittlich nicht sehr hohen Leistungsfahigkeit dieses 
Gewerbezweiges in maBigen Grenzen halten, obwohl gerade hier die 
Verbesserung und Vermehrung der Beleuchtung vielfach ein geeignetes 
Mittel zur ErhOhung der Leistungsfahigkeit bildet. Eine besondere 
Stellung nimmt das Gastwirtsgewerbe ein. Hier ist zwar die Wert
schatzung der Beleuchtung sehr hoch, weil sich der Hauptgeschafts
verkehr in viel hoherem MaBe als bei den Ladengeschaften wahrend der 
Stunden kiinstlicher Beleuchtung abspielt und die Kundschaft dieser 
Kreise erfahrungsgemaB auf eine ausgiebige Beleuchtung groBen Wert 
legt. Die Ausgaben fiir Beleuchtung sind jedoch im Vergleich zu den 
iibrigen Unkosten so hoch, daB das hierfiir aufzubringende Opfer 
meistenteils durch die Leistungsfahigkeit begrenzt ist. In manchen Fallen 
kann indes damit gerechnet werden, daB der Verbraucher der Be
leuchtung in der Lage ist, die Unkosten zum Teil oder ganz auf die 
Kundschaft offen abzuwalzen. Hiervon wird namentlich bei den Hotels, 
besonders in Badeorten reichlich Gebrauch gemacht. 

1m Gegensatz zu dicser Gruppe spielt bei der Landwirtschaft die 
Beleuchtung immer noch eine verhaltnismaBig untergeordnete Rolle. 
Die Eigenart dieses Gewerbes bringt es mit sich, daB der groBte Teil 
der Tatigkeit am Tage ausgeiibt wird. Erst in neuerer Zeit hat gerade 
die elektrische Beleuchtung es ermoglicht, vielfach eine andere und 
zweckmaBigere Arbeitseinteilung einzufiihren. Es ist einleuchtend, daB in 
solchen Fallen dieser Beleuchtung eine besondere Wertschatzung bei
gelegt wird. 1m iibrigen ist das Lichtbediirfnis und damit die Wert
schatzung der Beleuchtung, abgesehen von der beruflichen Tatigkeit, 
auf dem Lande gering. 

SchlieBlich ist als besondere Gruppe noch die GroBindustrie anzu
fiihren. Die Wertschatzung der Beleuchtung ist zwar hierbei nicht 
einheitlich, weil ihre Notwendigkeit je nach der Betriebsdauer ver
schieden ist, doch hat hier in den meisten Fallen der Verkauf der Be
leuchtungsenergie mit der eigenen Erzeugung in Wettbewerb zu treten. 
So hoch auch die Wertschatzung der Beleuchtung im einzelnen sein 
mag, so wird hier die Grenze jedoch stets durch die Ausgaben fiir die 
eigene Erzeugung gegeben sein, die in vielen Fallen weit unter der Grenze 
der Leistungsfahigkeit liegen. 

Weitere Gruppen zu bilden eriibrigt sich, weil die Unterschiede zu 
geringfiigig waren und bei weiterer Trennung bezeichnende Merkmale 
fehlen wiirden. 

c) Die Wohnungsbeleuchtung. Die in der W ohnung bei kiinstlicher Be
leuchtung ausgeiibten Tatigkeiten dienen meist der Erholung, der Unter
haltung, dem Vergniigen; miissen sie unterbleiben, so findet zunachst 
eine wirtschaftliche Schadigung nicht statt, im Gegenteil, es wiirden 
dann gewohnlich auch noch andere Ausgaben erspart. DaB damit in 
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den meisten Fallen eine Benachteiligung hoherer Interessen verbunden 
ware, die sich nach langerer oder kurzerer Zeit auch wirtschaftlich 
geltend machen wurde, kann hier zunachst auBer Betracht bleiben. 
Ein zahlenmaBiger Ausgleich fur die Beleuchtung und eine durch den 
Zweck der Beleuchtung bestimmte Grenze fUr die Wertschatzung ist 
bei der W ohnungsbeleuchtung nicht vorhanden, wohl aber sind die 
Opfer, die der Verbraucher fur die Beleuchtung bringen wird, durch 
seine wirtschaftliche Leistungs£ahigkeit begrenzt, die gewohnlich ihren 
Ausdruck in seinern Einkornmen findet. 

Eine weitere Unterteilung nach der Wertschatzung laBt sich bei der 
Wohnungsbeleuchtung nicht in der gleichen einfachen Weise durch· 

CI Sl1'umverOruuc!i bei tl!lffemessenem Sirompreis 
n n erlib"liIem 

• zuliu!iem 

Abb. 2. Lcistungsfahigkeit, \Ycrtschatzungund Strom· 
verbrauch in Abhangigkeit vom Einkommcn 

der Abnehmer. 

fuhren, wie bci der Erwerbs
beleuchtung, weil sowohl Ur
sache als auch Umfang der 
Beleuchtung gleichartiger 
als bei dieser sind. Die 
Unterschiede in der Wert
schatzung grunden sich hier 
meist auf personliche Eigen
schaften und Erwagungen, 
deren weitere Verfolgung 
hier ausgeschlossen ist. Nur 
ein einziger von den in 
Betracht komrnenden Urn
standen beruht nicht auf 

Schatzung: die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit des Verbrauchers. 
Danach kann man drei groBere Gruppen unterscheiden. Einmal ist 
eine groBe Klasse vorhanden, bei der die Wertschatzung der Be
leuchtung die Leistungs£ahigkeit ubersteigt. Dies dur£te namentlich 
bei dcr Arbeiterbevolkcrung der Fall sein, bei der das Lichtbediir£
nis wohl schwacher ist, als bei den wirtschaftlich Starkeren, abcr 
nicht in dem gleichen MaBe wie die Leistungsfiihigkeit der Ver
brauchcr. Bei einer weiteren Gruppe werden sich Wertschatzung 
und Leistungs£ahigkeit das Gleichgewicht halten. Diese Gruppe wird 
durch die groBe Masse kleinerer und mittlerer Wohnungen des Mittel
standes gebildet. SchlieBlich ist bei eincr dritten Gruppe, der namentlich 
die Inhaber groBerer W ohnungen angehoren, die Leistungsfiihigkeit 
groBer als die Wertschatzung. Zur besseren Ubersicht sind die Zusammen
hange in Abb. 2 zcichnerisch dargestellt. Da die Leistungsfiihigkeit durch 
das Einkommen bestimmt ist, konnte, wie viel£ach bei der Besteuerung, 
die Hohe des Einkommens als Grundlage fUr die Unterscheidung dienen. 
Allein, wenn auch eine solche Unterteilung moglich ist, so dur£te ihre 
praktische DurchfUhrung unter den heutigen Umstanden auf erhebliche 
Schwierigkeiten stoBen. Es gibt jedoch eine Anzahl anderer GroBen, 
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die als MaB des Einkommens und damit der Leistungsfahigkeit dienen 
konnen, so der Mietwert der W ohnungen, die Zahl und die Grundflache 
der beleuchteten Raume, die Zahl der angeschlossenen Lampen oder die 
GroBe des Verbrauches. Man kann im allgemeinen annehmen, daB jede 
der genannten GroBe mit der Leistungsfahigkeit anwachst, und daB 
sich an jedem einzelnen Ort oder innerhalb ganzer Versorgungsgebiete 
auf Grund der dort herrschenden Verhaltnisse bestimmte Gruppen bilden 
lassen, bei denen eine verschieden groBe und bestimmt abgegrenzte 
Wertschatzung der Beleuchtung vorausgesetzt werden kann. Eine Ein· 
teilung gerade nach diesem Gesichtspunkt kann fur die Preisbildung 
besonders fruchtbar sein. 

3. Die Wertschiitzung der elektrischen Beleuchtung im besonderen. 
Die bisherigen Erorterungen bezogen sich, wie einleitend bemerkt 

wurde, auf die Wertschatzung der Beleuchtung im allgemeinen. Die 
elektrische Beleuchtung unterscheidet sich in einigen Punkten sehr 
wesentlich von den ubrigen Beleuchtungsarten, und es ist zu untersuchen, 
wie diese Besonderheiten auf die Wertschatzung 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 ver
schiedenen Beleuchtungsarten auf die Wertschatzung der elektrischen 
Beleuchtung ausubt. 

Bei der Beurteilung kunstlicher Beleuchtung sind folgende Punkte 
von Wichtigkeit: Helligkeit, Farbe, Feuersicherheit, Teilbarkeit, Reinlich
keit, Bequemlichkeit der Bedienung, gesundheitliche Wirkungen, An
bringungsmoglichkeit, Art und Kosten der Einrichtung und des Betriebes. 
Hiervon sind Helligkeit, Feuersicherheit, gesundheitliche Wirkungen bei 
jeder Beleuchtung von Bedeutung, wahrend andere Eigentumlichkeiten, 
wie die Farbe, die Teilbarkeit und die Bcquemlichkeit, nur in besonderen 
Fallen eine Rolle spielen. Namentlich hinsichtlich der Bequemlichkeit 
in der Bedienung, der Feuersicherheit, der Reinlichkeit und der ge
sundheitlichen Wirkungen unterscheidet sich das elektrische Licht 
vorteilhaft von den anderen kunstlichen Lichtquellen. Da diese Eigen
schaften bei jeder Beleuchtung ins Gewicht fallen und in moglichst 
hohem MaBe angestrebt werden, folgt, daB unter sonst gleichen Umstanden 
dem elektrischen Licht eine hohere W crtschatzung zuteil wird als den 
anderen Beleuchtungsarten. Freilich ist der Grad dieser hoheren Wert
schatzung und die Moglichkeit ihrer Auswirkung je nach personlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Umstanden sehr verschieden. So 
konnen z. B. Bequemlichkeit und gesundheitliche Vorzuge nur dort eine 
Rolle spielen, wo aIle anderen wichtigeren Bedurfnisse befriedigt sind, 
im allgemeinen also nur bei dem wirtschaftlich Starkeren. Der wenig 
Bemittelte wird so lange auf Bequemlichkeit verzichten mussen, als sein 
Einkommen nur zum Notigsten ausreicht und er wird froh sein, uberhaupt 

Siegel u. NiBBel, Die ElektrizitAtstarife. 3. Auf I. 2 
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irgendeine Beleuchtung zu haben. Die durch die Bequemlichkeit und 
das Fehlen gesundheitsschadlicher Einfliisse hervorgerufene hohere Wert
schatzung der elektrischen Beleuchtung wird sich bei ihm nicht aus
wirken konnen, wahrend sie bei dem wirtschaftlich Starkeren in der 
Bereitwilligkeit gegeniiber anderen Lichtquellen einen hoheren Preis zu 
bezahlen, zum Ausdruck kommt. Auch hier ist also die Leistungsfahigkeit 
a usschlagge bend. 

Feuersicherheit und ReinIichkeit tragen ebenfalls zu einer Erhohung 
der Wertschatzung bei, und zwar urn so mehr, je schwerer diese beiden 
Eigenschaften ins Gewicht fallen. Ahnlich, wenn auch in geringerem 
MaBe, verhalt es sich mit der Reinlichkeit. In Raumen mit wertvollen 
Decken, Tapeten und Mobeln z. B. wird die elektrische Beleuchtung 
hoherer Wertschatzung begegnen, als jede andere. 

Die iibrigen Eigenschaften, besonders die Teilbarkeit und Farbung 
des Lichtes konnen in vielen Fallen, wo sie von besonderer Wichtigkeit 
sind, einen EinfluB auf die Wertschatzung ausiiben. So wird z. B. die 
Eigenschaft gewisser elektrischer Lampen, jede Farbe richtig erkennen 
zu lassen, in einem Tuchgeschaft hoher eingeschatzt werden als in einer 
Gastwirtschaft und die Teilbarkeit wird in einem Zeichensaal oder in 
einer Werkstatte von groBerer Bedeutung sein als in einem Wohnzimmer. 
Die elektrische Beleuchtung wird in sol chen Fallen jeder anderen vor
gezogen werden. Ihre Wertschatzung ist also hoher als die anderer 
Lichtquellen, aber immer nur in dem MaBe, als die durch die besonderen 
Eigenschaften erreichten Vorteile den hoheren Preis aufwiegen. 

Was schlieBlich die Art der Einrichtung anlangt, so kann sie bei der 
elektrischen Beleuchtung zweckentsprechender, zierlicher und fiir die 
Bedienung bequemer ausgefiihrt werden als bei anderen kiinstlichen 
Lich tq uellen ; die U nter bringungsmogIichkeiten sind fast un begrenzt, 
man ist sogar vielfach dazu iibergegangen, das elektrische Licht als 
architektonischen Bestandteil, als Bauelement zu verwenden. Es handelt 
sich in allen solchen Fallen mehr urn Fragen der Asthetik und des Luxus 
als urn wirtschaftliche und kulturelle Notwendigkeiten, so daB die Wert
schatzung im Einzelfalle bis zur auBerst moglichen Grenze gesteigert 
sein kann. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB der elektrischen Beleuchtung 
infolge ihrer Vorziige eine hohere Wertschatzung als anderen Licht
quellen zuteil wird, die in einzelnen Fallen jedoch nur so weit zum Aus
druck kommt, als sich die Leistungsfahigkeit des einzelnen dieser 
Wertschatzung anpassen kann. Auch wird die Leistungsfahigkeit die 
Wertschatzung nur dann begrenzen, wenn es sich urn den Einkauf der 
elektrischen Arbeit handelt, nicht aber, wenn der Verbraucher in der 
Lage ist, sich die elektrische Arbeit selbst zu erzeugen, und sich damit 
aIle die genannten Vorteile selbst zunutze zu machen. In solchen Fallen, 
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d. h. wenn Strombezug und Selbsterzeugung in Wettbewerb stehen, 
bilden lediglich die Opfer der Bereitstellung, also die Gestehungskosten, 
die Grenze der Wertschatzung. 

B. Die Wertschatzung der elektrischen Arbeit 
als Kraftquelle. 

Die Berichte der Elektrizitatswerke weisen eine stetig steigende 
Abgabe von elektrischer Arbeit fiir Kraftzwecke auf. Nach der Statistik 
ist die Gesamtmenge der fiir Kraftzwecke verwendeten Kilowattstunden 
weit groBer als die fiir Beleuchtungszwecke und ihr Anteil an dem 
Gesamtverbrauch wachst von Jahr zu Jahr. Dieser ausgebreiteten Ver
wendung elektrischer Arbeit zu Kraftzwecken liegt das wirtschaftliche 
Bediirfnis nach mechanischer Arbeitskraft "das Kraftbe
diirfnis" zugrunde. 

1. Die Wertscbiitzung der mecbaniscben Arbeitskraft im allgemeinen. 
Das Bediirfnis nacb mechanischer Arbeitskraft ist vielleicht so alt 

wie das Lichtbediirfnis. Allein es muBte erst eine bestimmte Kulturstufe 
erklommen und eine endlose Reihe von Schwierigkeiten iiberwunden 
werden, ebe es den Menschen gelang, mit der Maschine die Naturkrafte 
zu meistern und so in zweckdienlicher Weise auf mechanischem Wege 
Arbeitskraft zu gewinnen. Das Bediirfnis hiernach wurde dringend, als 
es nicht mehr moglich war, die Giitererzeugung nach alter Gewohnheit 
durch menschliche oder tierische Kraft so zu steigern und zu verfeinern, 
wie es den in die Breite und in die Tiefe gewachsenen Anforderungen 
entsprach. Der scheinbare Riickschlag in den Bediirfnissen und in der 
Wertschatzung der mechanischen Arbeitskraft, der in verschiedenen 
Kulturlandern infolge der Weltwirtschaftskrise eingetreten ist, ist mehr 
auf eine Verlagerung, denn auf eine Verminderung der Bediirfnisse 
ztiriickzufiihren, und wird allenthalben einem Ansteigen des Kraft
bediirfnisses Platz machen, sobald sich wieder normale Erzeugungs- und 
Austauschverhaltnisse eingestellt haben. 

Dem stetigen Anwachsen des Kraftbediirfnisses entspricht die Hohe 
der Wertschatzung; sie hangt von den zahlreichen V orteilen ab, die dem 
mechanischen Betrieb vor allen anderen Betriebsarten zu eigen sind. Die 
mechanische Arbeitskraft ermoglicht erst die Erzeugung der Giiter oder 
sie erspart mittel bar Opfer an Zeit und Miihe, oder sie ersetzt andere 
Arbeitskrafte, oder sie verbessert und verbilligt durch schnellere und 
genauere Arbeitsweise die Giitererzeugung. Es liegen meist meBbare 
wirtschaftliche V orteile vor, an deren GroBe der Wert der mechanischen 
Arbeitskraft ermittelt werden kann. Erspart sie Miihe und Arbeit, so 
ist ihre Wertschatzung gleich dieser Ersparnis; ermoglicht, verbessert 
oder verbilligt sie die Erzeugung von Giitern, so ist die Hohe der Wert
schatzung ohne weiteres durch den erreichbaren Mehrgewinn gegeben. 

2* 



20 Die Wertschatzung als Grundlage der Nachfrage. 

Der Grad der Wertschatzung hangt weiter davon ab, in welchem Umfang 
die mechanische Kraft an der Gutererzeugung beteiligt ist. Je groBer ihr 
Anteil hieran und je hoher der Wert der erzeugten Guter ist, um so 
hoher wird die Wertschatzung der mechanischen Arbeitskraft sein. 

Je nach den Umstanden, die die Wertschatzung der mechanischen 
Arbeitskraft beeinflussen, kann man vier groBere Verbrauchergruppen 
unterscheiden: Das Verkehrswesen, die GroBindustrie, das Kleingewerbe, 
die Landwirtschaft und auBerdem cine fUnfte, kleinere Gruppe der 
Haus-, Kuchen- und Buroarbeiten. 

Auf dem Gebiete des Verkehrswesens werden die Ausgaben zum 
groBten Teil durch Arbeitslohne und Kraftkosten gebildet. Schon 
daraus ist zu folgern, daB das Bedurfnis nach mechanischer Arbeitskraft 
bei dem Verkehr und allen seinen Einrichtungen sehr hoch zu bewerten 
ist, weil ohne sie zweckdienliche BefOrderungseinrichtungen in moderner 
Form undenkbar sind. Haupterfordernisse des Verkehrs sind Sicherheit, 
Schnelligkeit und Bequemlichkeit; in dem Grade, in dem die mechanische 
Arbeitskraft diese Anforderungen erfuIlt, wachst die Wertschatzung. 
Dies gilt nicht nur fur den offentlichen Verkehr, sondern auch fUr andere 
BefOrderungseinrichtungen, wie den Umschlagsverkehr in den Hafen, 
fUr Hebezeuge, Transportbander, Karren u. dgl. 

Auch bei der Ind ustrie spielt die mechanische Arbeitskraft eine 
ausschlaggebende Rolle. Das Bedurfnis hiernach ist daher besonders 
groB, seine Befriedigung die erste und unerlaBliche Bedingung indu
strieller Tatigkeit. Der Anteil der mechanischen Arbeitskraft an den 
Erzeugnissen der Industrie ist sehr verschieden. 1m Bergbau z. B. 
betragen die Ausgaben fUr den Maschinenbetrieb 10-15 %, die Ausgaben 
fUr Lohne 55-60% der gesamten Selbstkosten. Bei der Holzstoff- und 
Pappenfabrikation sind allein etwa 40% auf Kraftkosten zu rechnen, 
bei der Mullerei dagegen nur 1-3 %. Von der GroBe dieses Anteils ist 
die Wertschatzung abhangig; sie geht aber in jedem FaIle bis zu einer 
Grenze, die durch den Unterschied zwischen den moglichen Verkaufs
preisen und den ubrigen Selbstkosten gegeben ist. 

Benotigt die Industrie die mechanische Arbeitskraft zu illrem Dasein, 
so hat sie dem Handwerk zu seinem Fortbestand verhol£en. Durch die 
maschinelle Arbeitskraft ist das Handwerk in die Lage versetzt worden, 
gegen den Wettbewerb der Industrie aufzukommen und sich zu einem 
leistungsfahigen und bluhenden Stande zu entwickeln. Die Wertschatzung, 
die der mcchanischen Arbeitskraft von dieser Seite zuteil wird, ist somit 
auch hier durch die wirtschaftlichen Vorteile gegeben, die ihre Ver
wendung bietet. 

Einige weitere Gesichtspunkte kommen bei der Bewertung mechani
scher Arbeitskraft in der Landwirtschaft in Frage. Da die Arbeits
bedingungen dort wesentlich yom Wetter abhangen, kann die mechanische 
Arbeitskraft nicht die Umwalzung herbeifuhren wie in der Industrie und 
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im Handwerk. Zwar haben die stetig steigenden Anforderungen an die 
Landwirtschaft, die eine fortwahrende VergroBerung der bebauten Nutz
flachen, sowie Vermehrung und Verbesserung der landwirtsehaftlichen 
Erzeugnisse heischen, schon fruh zur Anwendung maschineller Arbeits
weise gedrangt (Dresch-, Hacksel-, Buttermaschinen, Pumpen usw.), 
doch wurde zum Antrieb der Maschinen lange Zeit nur menschliche und 
tierische Arbeitskraft verwendet. Erst als infolge des Abstromens der 
Arbeitskrafte nach den Industriestatten die Leutenot zur standigen 
Plage geworden war und der Wettbewerb der groBgewerblich betriebenen 
Landwirtschaft in uberseeischen Landern sich starker fiihlbar machte, 
sah sich der Landwirt gezwungen, in stcigendem Umfange Zuflucht zur 
mechanischen Arbeitskraft zu nehmen. Ihre Bewertung ist hier urn so 
groBer, als sie nicht bloB menschliche, sondern auch tierische Arbeitskraft 
ersetzt und dadurch zahlrciche mittelbare und unmittelbare Ersparnisse 
ermoglieht. Es kommt hinzu, daB es sieh bei der Landwirtsehaft vielfaeh 
urn Jahreszeitarbeiten handelt, die nur wahrend einiger Monate oder gar 
nur W oehen im Jahre beansprucht werden; die gelegentliche Beschaffung 
menschIicher und tieriseher Arbeitskraft ist aber unter den heutigen 
Umstanden schwierig und teuer, wahrend die Bereitstellung mechanischer 
Arbeitskraft aueh zu gelegentlicher Verwendung wesentIieh geringere 
Kosten verursacht. Schon die unmittelbaren Vorteile der mechanisehen 
Arbeit in der Landwirtsehaft sind also so groB, daB ihr eine hohe Wert
schatzung entgegengebraeht wird. Es kommt hinzu, daB nieht nur 
unmittelbare Ersparnisse an Arbeitskraft, sondern auch Erhohung des 
Ertrages moglieh ist. Besonderer und weit uber das gewohnliche MaB 
hinausgehender Wertschatzung wird die mechanische Arbeitskraft in 
sol chen Landern begegnen, die infolge Regenmangels auf kunstliche 
Bewasserung angewiesen sind, wie in einigen Landstrichen Mitteleuropas, 
ferner in Spanien, der Tiirkei, Agypten, Palastina und Kanada. Die 
Wertschatzung findet hier in dem Ertrag des durch die Bewasserung neu 
geschaffenen Kulturlandes ihren unmittelbaren Ausdruek. 

Bei den Anwendungen der meehanischen Arbeitskraft im H a us, in der 
Kuehe und im Buro handelt es sich teils urn Ersparnis an mensehIieher 
Arbeitskraft, teils urn Befriedigung von Luxusbedurfnissen, insbesondere 
der BequemIichkeit. Hier werden z. B. Aufzuge, Ventilatoren, ferner 
Haushalt- und Kuehenmaschinen, wie Staubsauger, Nahmasehincn, Zer
kleinerungsapparate u. a. m. zu Hille genommen. Die Wertschatzung 
beruht hierbei meistens auf personlichen Erwagungen und ist daher 
weniger durch die tatsachlich erreichten wITtschaftIichen V orteile, als 
vieImehr durch die Leistungsfahigkeit des Verbrauchers begrenzt. 

2. Die Wertschatzung des elektrischen Antriebs im besonderen (60-63). 
W 0 zur Erzeugung meehanischer Arbeitskraft die elektrisehe Energie 

benutzt wird, treten zu der allgemeinen Wiirdigung noeh weitere 



22 Die Wertschatzung als Grundlage der Nachfrage. 

Erwiigungen hinzu, die die besonderen Eigenschaften des elektrischen 
Antriebs denen der iibrigen mechanischen Antriebe gegeniiberstellen und 
die Wertschatzung wiederum erheblich zu beeinflussen in der Lage sind. 
Bei der Beurteilung einer Kraftmaschine sind zu beriicksichtigen: Die 
Art des Antriebs, die Geschwindigkeitsregelung, GroBe, Schwere, Raum
bedarf, Wirkungsgrad, BinfluB auf die Umgebung durch Gerausch und 
Geruch, Anschaffungs- und Betriebskosten. In allen diesen Punkten 
unterscheidet sich der Elektromotor wesentlich von seinen Mitbewerbern, 
und zwar meistens zum Vorteil des Verbrauchers. Die allgemeine Wert
schatzung der Kraftmaschine wird also in vielen J!'allen noch erhoht, und 
zwar in dem MaBe, in dem auf den einen oder anderen der erwahnten 
Vorziige Gewicht gelegt wird. Freilich werden die genannten Eigen
schaften weder in allen Fallen eine Erhohung der Wertschatzung herbei
fiihren konnen, noch werden sie aIle in gleicher Starke EinfluB haben. 
So werden z. B. die geringe Raumbeanspruchung und die Leichtigkeit 
des Anlassens und Abstellens im gesamten Kleingewerbe sehr wesentlich 
die Wertschatzung erhohen konnen; sie werden dagegen weniger in 
Frage kommen, wo die Kraftmaschine mit gleichbleibender Last Tag 
und Nacht laufen muB und wo kein Platzmangel herrscht, wie z. B. beim 
Betrieb von Wasserwerkpumpen. Hier wird vielmehr die Riicksicht auf 
die Betriebssicherheit und den hohen Wirkungsgrad in den Vordergrund 
treten. Die endgiiltige Wertschatzung ist also gewissermaBen das Mittel 
aus mehreren Teilschatzungen, die in jedem einzelnen FaIle genau zu 
untersuchen sind. Welche Gesichtspunkte im einzelnen zu beachten 
sind, ist am einfachsten an einem Beispiel zu zeigen. Hierfiir seien die 
Verhaltnisse der Papierfabrikation in der Darstellung eines Papier
fabrikanten wiedergegeben. Wenn auch die hieraus zu schopfenden 
Erkenntnisse dem neuzeitlich eingestellten Industriellen der groBen 
Kulturlander langst in Fleisch und Blut iibergegangen sind, so sollen 
doch die Ausfiihrungen im W ortlaut wiederholt werden, weil sie ein 
besonders einpragsames Bild von den Erfolgen der Verwendung des 
elektrischen Antriebs geben: 

"Vor Einfiihrung des elektrischen Betriebes durchzogen umfangreiche 
Transmissionsanlagen die Raume; Seil-, Riemen- und Winkelradantriebe 
iibertrugen die von den verschiedenen Dampfmaschinen erzeugte Kraft 
an zahlreiche Verwendungsstellen. In mancher groBeren Papierfabrik 
konnte man neben einer Hauptdampfmaschine noch zehn andere kleinere 
Dampfmaschinen mit denkbar ungiinstigem Dampfverbrauch arbeiten 
sehen. 

Die immer steigenden Ausgaben fiir Kohlen, Instandhaltung der 
Transmissionen, fiir Riemen, Schmiermaterial, Lohne lieBen den vom 
Wettbewerb bedrangten Fabrikanten Umschau halten nach Ver
billigung und Modernisierung seines Betriebes. Hierbei fand sich als 
Helferin die Elektrizitat. 
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An Stelle der vielen verschiedenen, vom Kesselhause entfernt liegenden 
Dampfmaschinen trat jetzt eine Kraftzentrale, von der aus groBe und 
kleine Elektromotoren gespeist wurden, wie sie fur Maschinengruppen 
oder einzelne Maschinen erforderlich waren. 

Durch die Einfuhrung des elektrischen Betriebes wurden neben einer 
erheblichen Verminderung des Kohlenverbrauches noch weitere Vorteile 
erreicht: so z. B. Fortfall groBer Transmissionsanlagen, Riementriebe und 
Dampfleitungen, Ersparnis an Raum, Bedienung und 01; der Betrieb 
wurde ubersichtlicher und gefahrloser; bequeme Zufuhr von Kraft an 
entlegene Stellen, z. B. auf Boden, fUr Aufzuge, ferner fur Ausrustungs
und Bearbeitungsmaschinen usw. 

Ganz besonderen Vorteil bietet der elektrische Antrieb fiir Papier
maschinen. Er gestattet bei geringstem Raumbedarf die feinste Regelung 
der Geschwindigkeit in weiten Grenzen und sichert gleichmaBigen Gang. 
Bei dem Antrieb durch Dampfmaschinen konnte eine Regelung nur in 
den engen Grenzen erfolgen, die in der Veranderung der Umlaufzahl 
der Dampfmaschinen lagen. Erst durch Zwischenschaltung von kraft
verbrauchenden konischen TrommeIn und Wechselradern wurde der 
Ubergang von groBen auf kleine Geschwindigkeiten oder umgekehrt 
ermoglicht. Hierbei muBten aber die Papiermaschinen noch abgestellt 
werden. Diese teuren StiIlstande werden durch die groBe Regelfahigkeit 
beim elektrischen Antrieb ganz vermieden. 

Bei groBen Bleichhollandern, auch Mahlhollandern, ist der elektrische 
Einzelantrieb mit Vorteil verwendbar. AuBer Raumersparnis gibt er 
die Moglichkeit einer dauernden Uberwachung des Kraftverbrauches 
dieser Maschinen, was bei Aufstellung von Berechnungen sehr wichtig ist. 

Durch seine groBe Regelfahigkeit ist der elektrische Einzelantrieb 
der einzig richtige fur Kalander. Nur hierdurch ist es moglich, einen 
Kalander voU und zweckmaBig auszunutzen, d. h. ein Papier mit der zur 
Erzielung der verlangten Glatte geeigneten hochsten Geschwindigkeit 
zu satinieren. Bei Gruppenantrieb der Kalander kommen neben der 
Einfiihrungsgeschwindigkeit hOchstens noch zwei weitere Geschwindig
keiten, die durch ein besonderes V orgelege erreicht werden, in Betracht. 
Der elektrische Einzelantrieb gestattet aber auGer der Einfuhrungs
geschwindigkeit die Anwendung von Geschwindigkeiten von 30 bis 
150 Umdrehungenjmin und daruber hinaus ohne Zwischenschaltung von 
besonderen Vorgelegen. Zudem erfolgt beirn Einzelantrieb der Ubergang 
auf hohere Geschwindigkeiten alimahlich, ohne StoB, wahrend bei 
Gruppenantrieb mit zwei festgelegten Geschwindigkeiten der Ubergang 
von einer zur anderen ruckweise vor sich geht und Veranlassung zum 
AbreiBen der Papierbahn geben kann." 

Was hier fur die Papierfabrikation geltend gemacht wird, kann 
mit geringfugigen Anderungen auch fur andere Industrien als ~u
treffend bezeichnet werden. 
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In ahnlicher Weise kann auch auf dem Gebiete des Verkehrswesens 
die Wertschatzung des elektrischen Antrie bes durch bestimmte V orteile 
erhoht werden. So ist es von Wichtigkeit, daB die Geschwindigkeit 
der Beforderung und die Verkehrsdichte gegenuber anderen Betriebs
formen regelmaBig erhoht werden kann, daB die Einrichtungen dem 
Fordergut genau angepaBt werden konnen, daB die Kosten fUr die Be
forderung herabgehen und Betriebsersparnisse crzielt werden konnen. 
AuBerdem werden durch den elektrischen Antrieb mittelbar noch ganz 
besondcre Vorteile erreicht, die namentlich bei offentlichen Unter
nehmungen die Wertschatzung wesentlich zu erhohen in der Lage sind. 
So ist durch Einfuhrung des elektrischen Betriebes bei den StraBen
bahnen eine bessere und billigere Beforderungsgelegenheit geschaffen 
worden, die die Trennung der Arbeits- und W ohnstatten und damit 
das Aufbliihen der Vororte der groBeren Stadte ermoglicht hat. Dadurch 
war wiederum der Industrie Gelegenheit gegeben, sich an den Rand der 
Stiidte zuruckzuziehen, wo sie gunstigere Erzeugungsverhaltnisse vor
fand. DaB heute das Automobil in dieser Hinsicht in scharfstem Wett
bewerb mit den elektrischen StraBenbahnen steht und sie zum Teil 
ersetzt hat, kann an dcm historischen Vcrdienst des elektrischen Antriebs 
nichts iindern. 

Bei den genannten beiden Gruppen: Beforderungswesen und GroB
industric ist besonders zu beachten, daB der Verkaufer elektrischer 
Arbeit nicht bloB mit dem Wettbewerb anderer mechanischer Arbeits
kraft, sondern auch mit dem selbsterzeugter elektrischer Arbeit zu rechnen 
hat. Die genannten Verbraucherkreise sind vielfach in der Lage, sich 
die siimtlichcn V orteile des elektrischen Antriebes zunutze zu machen, 
ohne auf den Bezug der elektrischen Arbeit angewiesen zu sein. Die 
Wertschiitzung der angebotenen elektrischen Arbeit ist in diesem FaIle 
nur durch die Sclbstkosten der eigenen Erzeugung bestimmt. Freilich 
sind bei dcr Berechnung dieser Selbstkosten noch gewisse Umstande 
in Betracht zu ziehen, die die Wertschatzung der gekauften oder der 
erzeugten elektrisehen Arbeit erheblich zu beeinflussen in der Lage sind. 
So ist es z. B. von besonderem Wert, daB die Unternehmungen durch 
Ankauf der elektrischen Arbeit die Festlegung groBer Kapitalien fUr 
eigene Kraftwerke ersparen und sie anderweitig nutzbringender anlegen 
konnen. Weiterhin sind beim Bezug der elektrischen Arbeit Ersparnissc 
durch zweckmiiBige Betriebseinteilung moglich, sei es, daB der Betrieb 
auch in wesentlieh vermindertem Umfang ohne Kraftverschwendung 
durchgefUhrt werden kann, sei es, daB durch Einschrankung des Be
triebes in bestimmten Zeiten besonders billige Einkaufspreise fUr die 
elektrische Arbeit erzielt werden konnen. Ferner gibt es viele Industrie
zweige, die durch den Bezug elektrischer Arbeit von groBen Elektrizitats
werken eine groBere GleichmaBigkeit im Gange ihrer Arbeitsmaschinen 
und damit eine Vermehrung und Verbesserung der Erzeugnisse erreichen 
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konnen. So ist z. B. in Spinnereien und Webereieu festgesteIlt, daB unter 
sonst gleichen Verhaltnissen beim AnschluB an Elektrizitatswerke die 
Erzeugung um 5-12 % gesteigert werden kann, so daB allein schon 
hierdurch die gesamten Einkaufskosten fiir die elektrische Arbeit auf
gewogen werden. AIle diese Tatsachen werden die Wertschatzung in 
erheblichem MaBe zu beeinflussen in der Lage sein. 

Auf einer anderen Grundlage baut sich die Wertschatzung des elek
trischen Antriebs bei dem Handwerk und in der Landwirtschaft 
(70-73) auf. Selbsterzeugung der elektrischen Energie kommt dort 
seltener in Frage, dagegen handelt es sich meist um den Vergleich mit 
Warme-, Wind- und Wasserkraftmaschinen. Hier wird die Wert
schatzung durch die Vorteile des elektrischen Antriebes bestimmt; sie 
wird sich auf Grund eines Vergleiches verschieden ergeben, je nach der 
Antriebsart, die mit dem Elektromotor in Wettbewerb steht. 

W 0 schlieBlich der mechanische Antrieb in Haus, Kiiche und Biiro 
Verwendung findet und meist zur Befriedigung eines Luxusbediirfnisses 
dient, ist die Wertschatzung der elektrischen Arbeit gleichbedeutend 
mit der Wertschatzung der mechanischen Kraft. Der Antrieb von Ven
tilatoren, Staubsaugern, sonstigen Haushaltungs-, Kiichen- und Biiro
maschinen ist im allgemeinen nur mittels Elektrizitat moglich. Eine 
andere mechanische Antriebsart kommt in den seltensten Fallen in 
Frage; die W ertscha tzung des elektrischen Antrie bs ist somit in diesem 
FaIle gIeich der des mechanischen Antriebs iiberhaupt. 

c. Die Wertschatzung der elektrischen Arbeit bei der Er
zeugung von Warme (74-78) und chemischen Vorgangen (79). 

Wie das VerIangen nach Beleuchtung und mechanischer Arbeitskraft 
ist auch das Bediirfnis nach kiinstlich erzeugter Warme gewaltig ge
stiegen. Nicht bloB zahIreiche Iangst bekannte technische V organge 
erfordern entsprechend ihrer erweiterten Anwendung immer groBere 
Warmemengen, sondern auch zu Verbesserungen und namentlich zur 
Beschleunigung der Erzeugung werden stets neue Arbeitsweisen ersonnen, 
die Warmemengen in groBem Umfange erfordern, wie z. B. zahIreiche 
Trocknungs-, Brenn- und Metallverhiittungsverfahren und die kiinstliche 
Wachstumsbeschleunigung. 

Bei der Verwertung elektrischer Arbeit zur Erzeugung von Warme 
ist zwischen der Verwendung zu gewerblichen und hauslichen Zwecken 
zu unterscheiden. 1m Gewerbe ist die Wertschatzung lediglich durch den 
wirtschaftlichen ErfoIg begrenzt, gleichgiiltig ob der mit der elektrischen 
Arbeit beabsichtigte Zweck schon auf anderem Wege erreicht worden ist, 
oder ob die Elektrizitat bei bestimmten Arbeitsvorgangen erst die An
wendung kiinstlicher Warme 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 
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der durch sie erreichten Vorteile erhoht werden. Als solche Vorteile, 
die nicht immer in Geldwert auszudriicken sind, sind in erster Linie zu 
nennen: Feuersicherheit, Erzielung hochster Warmegrade, genaue Rege
lung der Warmezufuhr und damit Verbesserung und Vermehrung der 
Erzeugnisse (Elektrostahl, Backwaren im elektrischen Backofen, elek
trisches Briiten), Erleichternng und Verbilligung der Bedienung (elek
trisches SchweiBen), Beschleunigung der Giitcrerzeugung (elektrische 
Trocknung) . In allen diesen Fallen ist das MaB der Wertschatzung 
durch den Nutzen gegeben, der durch die Anwcndung der elektrischen 
Arbeit erzielt wird. 

Anders liegen die Verhaltnisse bei der Anwendung elektrischer Arbeit 
zu Warmezwecken im Hause: zum Kochen, zur Raumheizung und 
Gesundheitspflege. Hierbei erfreut sich die Elektrizitat ganz besonderer 
Vorziige und somit auch gesteigerter Wertschatzung. Allein, da es 
sich meist urn die Befriedigung von Kulturbediirfnissen handelt, hangt 
es lediglich von der Leistungsfahigkeit des Verbrauchers ab, ob dieser 
Wertschatzung entsprochen werden kann. Zunachst gibt es hierbei eine 
Anzahl FaIle, bei denen die in Frage kommenden Opfer so gering sind, 
daB sie sich innerhalb der Leistungsfahigkeit weitester Kreise halten. 
so daB diese ihrer Wertschatzung durch entsprechenden Gebrauch Aus
druck geben konnen. Es handelt sich hierbei urn hausliche Anwendungen, 
bei denen Heizung auf anderem Wege iiberhaupt nicht oder nur unter 
groBen Unbequemlichkeiten oder Gefahren moglich ist, wie bei :FuB
warmern, Warmekissen, HeiBluftduschen, Brennscherenwarmern, Biigel
eisen usw. 

Weiterhin kommt haufig die gelegentlichc Verwendung der elek
trischen Arbeit zu Warmezwecken in Frage. Infolge der steten Bereit
schaft, der Feuersicherheit, der groBen Bequemlichkeit und der Moglich
keit, den gewiinschten Zweck vollstandig zu crreichen, wird der elek
trischen Arbeit hierbei eine sehr groBe Wertschatzung entgegengebracht. 
Dies trifft besonders bei der Raumheizung in Ubergangszeiten und in 
voriibergehend benutzten Raumen zu, ferner bei der Zubereitung heiBer 
Getranke und Speisen zu Zeiten und an Orten, wo die gewohnte Herstellung 
auf anders beheizten Apparaten unbequem und nur unter Aufwendung 
besonderer Mittel moglich ist, und schlieBlich beim Platten der Wasche. 
Wenn auch bei allen diesen Vorgangen die Opfer der Bereitstellung groBer 
sind als in den zuerst genannten Fallen, so erreichen sie immerhin nur 
selten eine solche H6he, daB die Leistungsfahigkeit die Befriedigung des 
Bediirfnisses auf elektrischem Wege nennenswert verhindern wiirde. Die 
V orteile, die der Gebrauch der elektrischen Arbeit hierbei bietet, werden 
vielmehr so hoch geschatzt, daB ihre Verwendung zu diesem Zwecke 
immer mehr an Umfang gewinnt. 

Das gleiche gilt auch fiir die dauernde Verwendung der elektrischen 
Arbeit zu Kochzwecken. Wiewohl es sich hierbei urn Betrage handelt, 
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die im Raushalt jedes einzelnen eine wesentliche Rolle spielen, so daB 
in erster Linie die Leistungsfahigkeit des Verbrauchers in Betracht zu 
ziehen ist, sind die V orzuge der Elektrizitatsverwendung und infolge
dessen auch die ihr entgegengebrachte Wertschatzung so groB, daB die 
Ausbreitung der elektrischen Kuche unaufhaltsam fortschreitet. Die 
Elektrizitatswerke bemuhen sich dauernd, Wege der Preisstellung zu 
finden, die es dem Abnehmer ermoglichen, der Wertschatzung innerhalb 
seiner Leistungsfahigkeit Ausdruck zu geben. 

Was uber die Wertschatzung fur die Warmeerzeugung gesagt wurde, 
gilt auch fUr die Kaltebereitstellung in Gewerbe und Raushalt. 
Wiewohl es sich hierbei meist nicht um unmittelbarc Umwandlung der 
elektrischen Arbeit in Kaltegrade handelt, sondern oft um die Zwischen
schaltung von Elektromotoren, ist doch gewohnlich die Verbindung 
zwischen dem Kalteerzeugungsvorgang und der Elektrizitat so eng und 
namentlich im Raushalt dem Auge entzogen, daG der Abnehmer den 
Eindruck hat, als ob es sich um unmittelbare Umwandlung der elek
trischen Arbeit in Kalte handelt. Bei der Beurteilung der Wert
schatzung hierfur sind daher genau die gleichen Gesichtspunkte maG
gebend wie bei der Warmeerzeugung, so daG sich eine besondere Be
trachtung erubrigt. 

Bei der Verwendung der elektrischen Arbeit zu chemischen und 
metallurgischen Arbeitsverfahren handelt es sich fast ausnahmslos 
um industrielle Verwertung,· die in einzelnen Fallen einen gewaltigen 
Umfang angenommen hat, so bei der Aluminium- und Karbidfabrikation, 
bei der Stickstoffgewinnung, bei der Wasserstoff- und Sauerstoff
bereitung, bei der Elektrostahlerzeugung u. a. m. Die Wertschatzung, 
die hierbei der elektrischen Arbeit entgegengebracht wird, ist durch ihren 
Anteil an den Gestehungskosten bestimmt, der bei den meisten der an
gefiihrten Verfahren, z. B. bei der Stickstoffgewinnung, uberwiegt. Der 
Wert der Erzeugnisse ist hierbei je Verkaufseinheit im allgemeinen 
niedrig und der Anteil der elektrischen Arbeit an der Erzeugung so hoch, 
daB nur Einkaufs- und Gestehungskosten in Frage kommen, wie sie erst 
in neuester Zeit durch weitgehende Zusammenfassung der Elektrizitats
erzeugung unmittelbar an den Kraftquellen selbst moglich geworden 
sind. Die Wertschatzung wird sich auch in diesem FaIle auf einen ein
fachen Rechenvorgang stutzen. 

D. Ausdruck und Mall der Wertschlitzung (80-94). 
Nachdem in den vorausgehenden Abschnitten diejenigen Umstande 

erortert sind, die die Wertschatzung der elektrischen Arbeit beeinflussen, 
ist zu untersuchen, wieweit diese Wertschatzung einen Ausdruck findet. 
Fur Dinge, die wir "wertschatzen", sind wir bereit, Opfer zu bringen; 
die GroGe dieser Opfer, gibt ein MaG fur die Rohe der Wertschatzung, 
1m vorliegenden Falle wird das Opfer durch die Ausgaben dargestellt, 
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die vom Verbraucher fur die elektrische Arbeit aufgewendet werden. 
Sie entsprechen im allgemeinen der Wertschatzung, die der Verbraucher 
der elektrischen Arbeit entgegenbringt. Nur wenn die Wertschatzung 
nicht durch die Leistungsfiihigkeit beschrankt ist, bleibt das Opfer hinter 
der Wertschatzung zuruck. 

Dabei muB eines im Auge behalten werden, wenn man nicht zu 
Trugschliissen verleitet werden solI: die Wertschatzung gilt letzten 
Endes nicht der elektrischen Arbeit als solcher, sondern ihren Wirkungen: 
dem Licht, der Kraft, der Warme, der Kalte usw. Diese Wirkungen 
sind nicht einfach meBbar, wahl aber die zu ihrer Hervorbringung er
forderlichen elektrischen Einheiten, die Kilowattstunden (kWh). Da aber 
das Verhaltnis zwischen der Zahl der verbrauchten kWh und ihrer Wirkung 
nach Art und Hohe verschieden ist, folgt, daB auch der Einheit der 
elektrischen Arbeit, je nach ihrem Verwendungszweck, eine verschieden 
hohe Wertschatzung entgegengebracht werden muB. Freilich wirkt dieser 
unterschiedlichen Wertung bei dem Verbraucher das BewuBtsein ent
gegen, daB es sich scheinbar in allen Fallen urn Kilowattstunden genau 
gleicher Erzeugung handelt. Diese Anschauung trifft jedoch nur in 
physikalischem, nicht in wirtschaftlichem Sinne zu, woriiber in anderem 
Zusammenhange noch ausfUhrlich zu sprechen sein wird. 

1. Zusammenhang zwischen Wertschatzung und einmaligen Ausgaben 
beim Gebrauch elektrischer Arbeit. 

Die fUr die Verwendung elektrischer Arbeit vom Verbraucher auf
zuwendenden Kosten zerfallen in einmaligc und laufende. Die 
einmaligen Kosten bestehen in den Ausgaben fUr die Erstellung der 
Leitungsanlage und der Verbrauchseinrichtungen innerhalb des Grund
stuckes und hangen von Art und Umfang der Anlage abo Hierzu 
treten an manchen Orten noch die Kosten des Hausanschlusses, d. h. 
des Verbindungsstiicks zwischen StraBenleitung und Hausanlage und 
ferner sag. Abnahmegebuhren, die fur die Prufung und das AnschlieBen 
der Hausanlagen an das StraBenleitungsnetz erhoben werden. 

Die Entscheidung, ob der Verbraucher diese Kosten aufwenden 
will, ist von der Wertschatzung des Nutzens bcdingt, den er von der 
elektrischen Arbeit erwartet und von dem Verhaltnis zwischen dieser 
Aufwendung und seiner Leistungsfahigkeit. Da die Befriedigung der 
zugehorigen Bedurfnisse sich im allgemeinen iiber eine langere Zeit 
erstreckt, muB der aufgewendete Betrag auf diese Zeit verteilt werden. 
Das ist dann angenahert moglich, wenn so viel freies Kapital zur Ver
fUgung steht, daB des sen Aufwendung im Augenblick nicht druckend 
empfunden wird und durch jahrliche Betrage fur Verzinsung und Ab
schreibung ausgeglichen werden kann. 1m allgemeinen ist dies bei 
gewerblicher Verwendung der elektrischen Arbeit der Fall; die Ausgaben 
fUr die Einrichtungen werden dem Anlagekapital zugeschlagen, dessen 
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Aufwendung in der J ahresrechnung des Geschaftsmannes durch Ver
zinsung und Abschreibung Rechnung getragen wird. 

In allen anderen Fallen, und zwar meist bei der Anwendung der 
elektrischen Arbeit im Haushalt, bedeutet der fUr die Einrichtung auf
zuwendende Betrag eine einmalige, unwiederbringliche Ausgabe; ob sie 
tragbar ist, hangt von der Leistungsfahigkeit, also in der Regel von 
dem Einkommen des Verbrauchers abo 

Hieriiber gibt die moderne Wirtschaftsforschung mancherlei fruchtbare 
Auskiinfte. Aus Zahlentafel4 (S. 30), die aus einer umfangreichen Unter
suchung des Statistischen Reichsamts zusammengestellt ist (21), ist die 
Verteilung der Ausgaben von zahlreichen Arbeiter-, Angestellten- und 
Beamtenhaushaltungen ersichtlich. Die laufenden Ausgaben fUr elek
trische Arbeit, die hier wohl ausschlieBlich zu Beleuchtungszwecken 
verwendet wird, betragen im hochsten FaIle 0,8%. Nimmt man an, 
daB in den untersten Einkommensstufen fiir die erstmalige Einrichtung 
elektrischer Beleuchtung etwa 80.- bis 100.- RM aufzuwenden sind, 
also etwa 3--4 % des jahrlichen Einkommens, so legen die Ziffern der 
Zahlentafel den SchluB nahe, daB eine solche Ausgabe ohne die Be
eintrachtigung anderer Bediirfnisse nicht geleistet werden kann, daB sie 
aber selbst in den untersten Einkommensstufen erschwinglich wird, 
wenn sie durch Teil- oder Mietzahlungen auf mehrere Jahre erstreckt 
wird. In gleicher Weise und in weiterem Umfange gilt diese Fest
stellung fUr die Beschaffung elektrischer Hausapparate, insbesondere der 
elektrischen Kocheinrichtung. Diese AufsteIlungen zeigen die Not
wendigkeit und bilden gleichzeitig die beste Rechtfertigung fiir die 
Einfiihrung von Zahlungserleichterungen, insbesondere von Teilzahlungen 
fiir die Beschaffung elektrischer Einrichtungen und Apparate. Sie 
widerlegen gleichzeitig die Behauptung, daB die Verbraucher hierdurch 
wirtschaftlich gefahrdet werden, da sie zeigen, wie gering die Bean
spruchung der Leistungsfahigkeit der Verbraucher ist. Die verstandnis
volle Auswertung der Zahlenangaben ermoglicht auch die Beurteilung, 
ob und in welchem MaBe die Uberbiirdung zusatzlicher Kosten fUr Haus-

"\ 

anschluB und Priifungsgebiihren moglich ist oder zur Belebung der An-
schluBtatigkeit unterbleiben solI. Die Angaben der Zahlentafel stellen 
zwar nur einen kleinen Ausschnitt aus einer groBen V olksgemeinschaft 
dar, sie umfassen aber Stadt und Land, aIle Gegenden Deutschlands 
und vielerlei Berufe. Sie konnen daher als typisch angesehen werden 
und ihre genaue Untersuchung und sachkundige Anwendung auf 
bestimmte V ersorgungsge biete kann wertvolle Fingerzeige fUr MaB
nahmen zur Ausbreitung der elektrischen Arbeit und fiir die Gestaltung 
der Werbetatigkeit geben. 

Leider sind ahnlich ausfiihrliche ZusammensteIlungen fUr gewerb
liche Unternehmungen nicht veroffentlicht, so daB zahlenmaBige Unter
lagen iiber das Verhaltnis der Erstellungskosten elektrischer Kraft-
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anlagen zum gesamten Anlagekapital oder Umsatz nicht vorhanden sind. 
Die einmaligen Einrichtungskosten sind hier in den meisten Fallen so 
betrachtlich, daB der hierdurch entstehenden Verminderung des Bar· 
vermogens durch entsprechende Verzinsung und Abschreibung Rucksicht 
getragen werden muB. Die einmaligen Kosten sind so in eine jahrlich 
wiederkehrende feste Ausgabe umgewandelt, die vom Verbrauch un
abhangig ist; dazu kommen die laufenden Kosten, und zwar wiederum 
die Ausgaben fUr die tatsachlich verbrauchte Arbeit und zusatzliche 
Kosten fur die Verrechnungsgebuhr sowie fur Bedienung, Olverbrauch, 
Burstenersatz und Unterhaltung der Motoren und Schaltapparate. 

Die einmaligen Einrichtungskosten setzen sich aus den Ausgaben fUr 
die Antriebsmotoren fur die erforderlichen Schaltapparate und die Zu
leitungen zusammen. Daneben bedingt der Ubergang zum elektrischen 
Betrieb meist auch die Beschaffung neuer Arbeitsmaschinen, die oft 
ein Vielfaches der Ausgaben fur den motorischen Antrieb erfordern. Bei 
der gegenwartigen Lage des Kleingewerbes werden die Anschaffungs
kosten oft die Leistungsfahigkeit ubersteigen, so daB ihre Umwandlung 
in laufende Ausgaben, die weniger schwer empfunden werden, not
wendig ist. Wenn man daher dem Verbraucher die Aufbringung der 
Anschaffungskosten in einer Summe erspart und ihm Teil- oder Miet
zahlungen ermoglicht, wird man in vielen Fallen erreichen konnen, daB 
die Wertschatzung noch innerhalb der Leistungsfahigkeit bleibt. In 
welchem Verhaltnis diese Ausgaben zur Wertschatzung stehen, laBt 
sich meist leicht bestimmen. Da, wie oben ausgefuhrt, die Wertschatzung 
auf dem durch den elektrischen Antrieb erreichten Gewinn beruht und 
dieser sich in Geldeswert ausdrucken laBt, ist die auBerste Grenze der 
Wertschatzung durch eine einfache Rechnung gegeben. Die Gesamt
ausgaben fur die Einfiihrung des elektrischen Betriebes durfen nicht 
hoher sein, als die Ausgaben ffir den bisherigen Kraftantrieb abzuglich 
der voraussichtlichen Ersparnis und des erwarteten Gewinns durch 
schnellere und bessere Gutererzeugung . 

.AhnJ.i.che Erwagungen sind bei den Anwendungen der elektrischen 
Arbeit zu Warmezwecken anzustellen. Hier spielen die Anschaffungs
kosten der elektrischen Einrichtungen haufig eine noch groBere Rolle 
als bei der Licht- und Kraftversorgung. Die Wertschatzung der elek
trischen Warme mag noch so groB sein: die Anschaffungskosten der 
erforderlichen Apparate ubersteigen haufig die Leistungsfahigkeit der 
Verbraucher so sehr, daB nur ihre Umwandlung in wesentlich geringerc 
laufende Belastungen den Ubergang zur Elektrowarme ermoglicht. Der 
kapitalkraftige Industrielle und Gewerbetreibende vermag di~s durch 
jahrliche Abschreibung, wobei die Ersparnisse und Mehreinnahmen 
gegenuber der friiheren Betriebsart berucksichtigt werden mussen. In 
anderen Fallen, namentlich im Haushalt, muB das Elektrizitatswerk oder 
ein unter seiner Mitwirkung zu diesem Zweck gebildetes Unternehmen 
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dem Abnehmer erm6glichen, daB sich seine Leistungsfahigkeit durch 
die EinfUhrung von M:iet- oder Teilzahlungen der Wertschatzung 
anpassen kann. In welchem Umfang das zu geschehen hat, daruber 
kann nur sorgsame und eingehende Untersuchung der wirtschaftlichen 
Verhaltnisse des Versorgungsgebietes, im besonderen der sozialen 
GIiederung der Abnehmer Aufklarung verschaffen. 

2. Zusammenhang zwischen Wertschatzung und laufenden Ausgaben 
beim Gebrauch elektrischer Arbeit. 

Der Zusammenhang zwischen den laufenden Kosten und der Wert
schatzung der Beleuchtung ist verschieden bei der Erwerbs- und bei 
der Wohnungsbeleuchtung. Bei der Erwerbsbeleuchtung werden die 
Ausgaben als Geschaftsunkosten angesehen, wahrend sie bei der 
W ohnungsbeleuchtung von dem Gewinn oder dem Einkommen abge
zogen werden mussen. Abgesehen davon, daB jeder ordentliche Kauf
mann die Betriebsunkosten nach M6gIichkeit zu verringern sucht, werden 
im allgemeinen die Ausgaben fur Beleuchtung der Wertschatzung ent
sprechen. Die Wertschatzung ist abhangig von dem Yerhaltnis dieser 
Unkosten zu den ubrigen Betriebsausgaben, das bei den einzelnen 
Gewerbezweigen sehr verschieden ist. Leider bestehen keine zuverlassigen 
Erhebungen, aus denen ein zutreffendes Bild uber die H6he der Be
leuchtungsausgaben im Vergleich zu den ubrigen Geschaftsunkosten 
(Lahne, Gehalter, Steuern, Rohstoffe usw.) zu gewinnen ist. Angaben 
uber das Verhaltnis der Ausgaben fur elektrische Arbeit zu dem gesamten 
Umsatz (nicht zu den ubrigen Unkosten), liegen in geringem Umfang beim 
Statistischen Reichsamt vor, doch sind die Ausgaben fUr Licht, Kraft 
und sonstige Zwccke hierbei nicht getrennt. Immerhin kann bei einigen 
Gruppen, ohne wesentliche Fehler, angenommen werden, daB es sich 
urn Beleuchtungsausgaben handelt. So betragen die Ausgaben fUr 
elektrische Arbeit in Hundertstel des Gesamtumsatzes bei den Gewerbp
zweigen: 

Handelsgewerbe. . . . . . . 
Freie Berufe . . . . . . . . 
Gast- und Schankwirtschaften 
Gewerblicher Unterricht. . . 

0,15% 
0,92% 
1,6% 
1,8%. 

Bei Geschaftsraumen ohne offene Verkaufsstelle bilden die Ausgaben 
fur Beleuchtung einen auBerst geringen Anteil der Gesamtunkosten. 
Dagegen sind die Aufwendungen bei Laden, Gastwirtschaften usw. 
wesentIich h6her, namentlich wenn ausgiebig von Werbebeleuchtung 
Gebrauch gemacht wird. 1m ersten FaIle kannen die Ausgaben fUr Be
leuchtung viel eher gesteigert werden als im zweiten, da die Wert
schatzung der besonderen Vorteile der elektrischen Beleuchtung bei jener 
Verbrauchergruppe in h6herem MaBe zum Ausdruck kommen kann als 
bei den offenen Verkaufsstellen. Es folgt hieraus, daB die gleiche 
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Beleuchtung unter sonst ahnlichen Verhaltnissen ffir Laden und Gasthofe 
nur geringere Preise tragen kann als bei den ubrigen Erwerbsgruppen, 
auch aus dem Grunde, weil die zur Beleuchtung erforderlichen Arbeits
mengen bei der erst en Gruppe wesentlich hoher sind als bei den 
letztgenannten. 

Bei der Wohnungsbeleuchtung konnen die Ausgaben der Wert
schatzung nur insoweit entsprechen, als die Leistungsfahigkeit nicht 
uberschritten wird. Das Verhaltnis zwischen den Ausgaben ffir Beleuch
tung rind dem Einkommen ist angenahert aus ZahlentafeI 4 zu ersehen, in 
der fur jede Gruppe die Durch- 1. '2IJ 
schnittsziffern ermittelt sind. 
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Da jedoch namentlich in der 
unteren Einkommensstufe zahl
reiche Haushaltungen noch ohne 
elektrischen AnschluB sind, er
geben sich fur den Anteil der 
elektrischen Beleuchtung zu 
niedrigeDurchschnittswerte. Um 
vollig einwandfreie Zahlen zu 
erhalten, wurden in einer neuen 
Berechnung nur die Haushal
tungen beriicksichtigt, die elek
trische Arbeit verwenden. Die Abb. 3 • .J ahresstromausgaben in deutschenHaus
Ergebnisse, die in Zahlentafel 5 haltungen in AbMngigkeit vom Einko=en 

der Abnehmer (nach Zahlentafel 5). 
enthalten sind, zeigen, daB der 
prozentuale Anteil der Beleuchtungskosten von der Hohe des Einkommens 
praktisch unabhangig ist, wie Abb. 3 unmittelbar vor Augen fiihrt. 

Zahlentafel5. Gliederung der Jahresstromausgaben nach 
Einkommensgruppen in Deutschland. 

Mittleres Mittlere J ahresstromausgaben 
Zahl dar Ja.bres. je Haushalt 

EiDkommensgruppe Hans- einkommen Gesamt- Anten am 
haltungen je Haushalt betrag Einkommen 

RM RM RM % 

bis 2500 48 2295,- 21,20 0,9 
2500- 3000 151 2772,-- 26,13 0,9 
3000- 3600 234 3319,- 31,03 0,9 
3600- 4300 249 3932,- 35,75 0,9 
4300- 5100 198 4667,- 39,32 0,8 
5100- 6100 151 5557,- 47,24 0,9 
6100- 7300 no 6586,- 56,81 0,9 
7300-10000 52 8399,- 72,79 0,9 

10000-15000 53 12154,- 99,90 0,8 
Insgesamt und im 

Mittel •.... 1226 I 4576,- I 40,27 I 0,9 

Siegel u. NlsseI, Die ElektrizitlLtstarife. 3. Auf I. 3 
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Ein Vergleich mit Zahlentafel 4 liWt erkennen, daB, wie schon bei Er
orterung der Einrichtungskosten hervorgehoben wurde, in der unteren 
Einkommensstufe die Ausgaben fUr Beleuehtung den Hoehstbetrag 
darstellen, der uberhaupt fur Wohnungsbeleuchtung ausgegeben werden 
kann. Bei hoheren Einkommen ist dagegen eine Verschiebung des Aus
gabenverhaltnisses zugunsten der Beleuehtung durchaus moglieh. Der 
Verbraueher konnte gegebenenfalls hohere Kosten hierfUr in Kauf 
nehmen, weil sieh aueh dann die Wertsehatzung immer noch innerhalb 
der Grenzen der Leistungsfiihigkeit bewegen wurde. Diese Annahme wird 
aueh dureh die folgende Zusammenstellung gestutzt: 

Z'1hlentafeI6. Einkommen, Wohnflache und Stromausgaben indeutschen 
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushaltungen. 

Mittleres Mittlere Mittlere 
Haushaltungen J ahreseinkommen Wohnflache Jahresstromaus-

je Haushalt je Haushalt gaben je Haushalt 
---- -----------~~- ~-----~-

Art I Zahl RM I 
0/ 
10 m2 I 

0/ ,0 RM I 0/0 

Arbeiter. I 435
1

3381,- i 100 45,85 

I 
100 

I 
28,51 I 100 

Angestellte. 
I 

386 4931,- I 146 61,98 135 43,89 
I 

154 
Beamte . 4-05 5521,- 163 71,59 156 49,4-6 173 
Insgesamt und I I I 

im Mittel .. 1226 4576,-: I 59,4-3 I 4-0,27 

Hieraus ergibt sieh, daB die Ausgaben fUr elektrische Arbeit starker 
steigen als die Einkommen und als die W ohnflaehe, alles bezogen auf die 
entsprechenden Durehsehnittswerte bei dem Arbeiter. Aueh dies ist ein 
sieheres Anzeiehen dafUr, daB sieh die Wertsehatzung bei den hoheren 
Einkommen von der dureh die Leistungsfahigkeit bedingten Grenze 
entfernt halt. 

Die laufenden Kosten umfassen neben den Ausgaben fUr die elektrisehe 
Arbeit noeh weitere Posten, so in erster Linie die Verrechnungsgebuhren, 
d. h. einen monatlieh oder vierteljahrlieh erhobenen Betrag fUr di.e zur 
Messung des Verbrauehes der elektrisehen Arbeit vorgesehenen Einrieh
tungen (fruher falschlich "Zahlermiete" genannt) und fUr die Abreehnung. 
Weiter kommen noeh die Ausgaben fUr den Ersatz der Beleuchtungs
mittel hinzu. 1m allgemeinen fallt dieser Betrag heute nieht sehr ins 
Gewieht und vermag auf das Verhaltnis der Wertsehatzung zum Preis 
kaum einen EinfluB auszuuben. 

Zur Bestimmung des Verhaltnisses der laufenden Ausgaben bei der 
Verwendung elektriseher Arbeit zu den Gesamtunkosten jedes Betriebes 
waren ahnliehe Zusammenstellungen, wie sie in Zahlentafel 4 enthalten 
sind, von besonderem Wert, der Gewerbetreibende ist aber mit derartigen 
Angaben ganz besonders zuruekhaltend, so daB sole he Zusammenstellungen 
nur vereinzelt vorhanden sind. Uber den Anteil der Ausgaben fUr elek
trisehe Kraft an dem Gesamtumsatz einer Anzahl deutseher Unter-
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nehmungen sind, wie bereits oben erwahnt, vom Statistischen Reichs
amt einige Ziffern ermittelt. Fur das Jahr 1929 ist der Anteil der 
jahrlichen Stromkosten in Hundertstel des Gesamtumsatzes in der 
folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Zahlentafel7. Anteil der Stromkosten am Gesamtumsatz verschiedener 
Gewerbezweige_ 

Gewerbezweig 

Verkehrswesen. . . _ _ . . . . _ _ _ . . 
Industrie der Steine und Erden. . _ . _ . 
Gesundheitswesen und hygienisches Gewerbe 
Theater-, Musik- und Schaustellungsgewerbe 
Bergbau und Salinenwesen __ . _ .. 
Kautschukindustrie und Asbestindustrie 
Eisen- und Metallgewinnung . 
Holz- und Schnitzstoffgewerbe _ . . _ 
Land- und Forstwirtschaft . . _ _ _ . 
Textilindustrie. . . . . _ _ _ _ . _ _ .. _ _ _ 
Elektrotechnische Industrie, Feinmechanik und Optik . 
Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metallwaren 
Wasser- und Gasgewinnung und -Versorgung _ 
Papierindustrie und Vervielfaltigungsgewerbe 
Lederindustrie und Linoleumindustrie . 
Maschinen, Apparate und Fahrzeugbau 
Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe . _ . . 
Bekleidungsgewerbe . _ _ _ . . _ _ _ _ . 
Musikinstrumenten- und Spielwarenindustrie 

% 

4,97 
3,28 
2,05 
1,98 
1,79 
1,77 
1,33 
1,23 
I,ll 
I,ll 
1,07 
0,95 
0,90 
0,86 
0,70 
0,63 
0,56 
0,51 
0,28 

Um darzutun, daB es sich hierbei nicht etwa um vereinzelte Unter
Iiehmungen handelt, sei noch folgende Gesamtubersicht fUr eine Reihe 
von J ahren angefUgt. 

Zahlenta£el 8. Anteil der Stromkosten am Jahresumsatz deutscher 
gewerblicher Unternehmungen. 

Zahl der 
Anteil Durch-

Erhe- Jahres- AnschluB- J ahresstrom- am schnitts-
bU1.lgB- unter- umsatz wert verbrlluch Jahres- strom-
jahr BUchten umsatz preis 

Faile 
Mill. RM lOOOkW Mill. kWh I Mill. RM 01 Rp£!kWh 10 

1928 4409 4464 I 324 451 32,0 0,72 7,10 
1929 4409 4595 338 486 34,3 0,75 7,01 
1930 4409 4136 343 456 31,8 0,77 6,98 
1931 4409 3419 I 349 422 28,9 0,84 6,85 

Wie hieraus hervorgeht, steigt infolge des verminderten Gesamt
umsatzes der Anteil der Stromkosten, gleichzeitig gehen aber die durch
schnittlichen Strompreise zuruck. Mit anderen Worten: Je h6her der 
Anteil der Stromausgaben an den Unkosten oder dem Umsatz, um so 
h6her muB die Wertschatzung der elektrischen Kraft sem, urn so mehr 

3* 
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wird aber auch der Verbraucher als Wirtschaftssubjekt bemiiht sein, 
diese Ausgaben herabzudriicken. 

Ahnliche Untersuchungen wurden im Jahre 1927 von der Vereinigung 
der Elektrizitatswerke in Berlin und fiir ein begrenztes Sondergebiet 
(Maschinenbau) von dem Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten (83, 
84) durchgefiihrt. Wiewohl es sich hierbei um eine beschrankte Zahl 
von Unternehmen handelt, seien einige Ergebnisse in Zahlentafel 9 
wiedergege ben. 

Bei der Beurteilung der Ergebnisse aus Zahlentafel 9 ist zu beachten, 
daB einmal die Stromkosten auf den Fabrikumsatz bezogen sind, der 
vermutlich niedriger als der Geschaftsumsatz ist, wie er den Zahlen
tafeln 7 und 8 zugrunde liegt, und daB ferner der Beschaftigungsgrad 
zur Zeit der Untersuchung sehr niedrig war, so daB die Ausgaben fiir 
elektrische Arbeit starker hervortreten als bei voller Ausnutzung. 

Auch fUr die Landwirtschaft finden sich in der Tages- und Fach
presse mancherlei Angaben, die aber meist unvollstandig sind und sieh 
auf ein eng begrenztes Verbrauchsgeoiet beziehen. Von der Wiedergabe 
soleher Zusammenstellungen sei hier abgesehen. 

Aile derartigen Ver6ffentlichungen zeigen, einen wie kleinen Anteil 
die Ausgaben fur elektrische Kraft an dem Umsatz beanspruchen. Mit 
Sicherheit kann daraus geschlossen werden, daB diese Ausgaben nicht 
bis an die Grenze der Wertschatzung heranreiehen. Diese Tatsache wird 
aber fur die Strompreisfestsetzung wirkungslos gemacht durch den Wett
bewerb anderer Energiequellen, namentlich der Eigenerzeugung und 
auBerdem durch die Gew6hnung, die den Verbraucher oft sehr schnell 
vergessen laBt, welche Vorteile die Anwendung der elektrischen Arbeit 
durch Ersparnisse, Verbesserung und Vermehrung der Erzeugnisse ihm 
ursprunglich gebracht hat. 

Bei den meisten Verwendungsarten der Elektrowarme handelt es 
sieh urn verhaltnismaBig groBe, laufende Kosten, d. h. urn einen recht 
betrachtlichen Anteil an den Haushaltungs- oder Erzeugungsausgaben. 
Bei oberflaehlicher Betrachtungwird haufig zunachst der Warmeinhalt 
der Verkaufseinheit der Wertschatzung zugrunde gelegt und da dieser 
physikalisch begrenzt und bei der Elektrizitat (kWh) weit niedriger ist 
als z. B. bei der Verkaufseinheit des Gases (m3) oder der Kohle (kg), 
wird behauptet, daB die Wertschatzung nur dem Energieinhalt ent
sprechen k6nne. Die rasche Verbreitung der Elektrowarme zeigt jedoch, 
daB die Wertschatzung nicht nur von dem Warmepreis abhangt, sondern 
auch von den bereits £ruher er6rterten zahlreichen gewichtigen Vorteilen, 
die mit der Elektrizitat als Warmequelle verbunden sind. Bei der gewerb
lichen Verwendung sind diese V orteile fast stets zahlenmaBig ausdruekbar 
und eine genaue Berechnung erlaubt in jedem Einzelfall die H6ehstgrenze 
der Wertschatzung anzugeben. Sie ist verschieden bei der Stick stoff
gewinnung, bei metallurgischen Verfahren, beim Schmelzen, SchweiBen, 
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Zahlentafel 9. Monatliche Kosten fiir elektrische Arheitskraft 
in verschiedenen deutschen Gewerhehetriehen. 

Art des Betriehes 

etwa 
1000 
RM 

Stromkosten 

01 
10 

Mi~tel- u.~d wKleinma:f.~~n-{ ~~~~ Ig~~ ~~:~ ~:~ n:~ ~~ 
au mi armwer a en 1926 800 60,0 7,5 12,4 60 

~~ ~------~ --~ -----
Eisen- und StahlgieBetei mitt 1924 471 259,0 38,8 7,8 3,02 20,4 72 

GroB- und Mittel- 1925 519 357,1 64,4 10,8 3,03 16,8 87 
maschinenbau 1926 420 175,8 43,1 7,6 4,3 117,5 52 

Mechanische Werkstatte fiir{ 1924 113 6,9 4,1 60,5 71 
GroB- und Mittel- 1925 98 9,3 3,3 35,5 70 

maschinenbau 1926 83 58,6 6,4 2,5 4,33 39,8 44 

Armaturenfabrik ohne f 1924 190 286,0 10,9 1,4 0,53 13,2 70 
GieBerei 1 1925 180 225,0 15,5 1,2 0,55 8,0 70 

1926 158 160,0 11,2 1,0 0,61 8,7 48 
------------~ ~~I---------- --~--

razlslO~s elllma~c m~n au 1925 407 104,5 22,6 1,7 1,59 7,3 74 P .. .. kl· h· b {1924 419 66,2 15,4 1,7 2,52 10,8 70 

mIt MetallgleBerel 1926 317 65,7 18,2 1,3 1,96 7,1 57 
~~ --~ --~ -------~ 

Mittelmaschinenfabrik 1925 110 85,0 11,2 2,6 3,06 23,2 64 
1926 75 40,0 5,0 1,5 3,63 29 37 

{ 
1924 165 94,0 13,5 2,6 2,82 19,6 100 

-~----------'·I-- ~~ --~ --~ --------

Mechanische Holz
bearbeitung 

7,4 1,6 21 73 
1925 
1926 25 2,5 0,6 26 20 

{ 
1924 71 

----------------'-~~ ----------~ --~--

Sehmiede 1925 { 
1924 80 8,4 1,3 15,2 73 

___________ 1926 76 ~_ 8,3 1,1 __ I~ 60 

Waggonmittelmaschinenbau, 
Holzbau 

{ 
1924 1300 703,3 136,5 6,5 0,92 I 4,7 73 
1925 1664 970,0 185,0 12,4 1,28 6,7 80 
1926 600 402,0 62,6·2,0 0,51 3,25 26 

------------~-~------------~--
Warmwerkstatten mit 

mechanischer Abteilung 1925 28,6 100 { 
1924 35,2 83 

1926 23,5 78 
----------~·I-- ~------------~ 

GroBfirma fiir mittlere Werk-{ 1924 15,7 
zeugmaschinen und Werk- 1925 3,33 11,4 

zeugbau 1926 4,36 8,58 
~------------~ 

Maschinenfabrik mit { 
1924 93 29,2 6,2 0,6 2,24 10,5 61 

EisengieBerei 1925 103 46,2 10,4 1,0 2,14 9,5 75 
1926 76 24,0 6,0 0,7 3,1 12,3 37 

{I 1924/ I 
2,00 120,2 75 

Durehschnitt 11925 1,94 
115,8 

78 

1926 1 1 
2,35 16,2 49 
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Nieten und Trocknen - immer wird die benotigte elektrische Arbeit 
auBerstenfalls so hoch bewertet werden, als dem Unterschied zwischen 
den erzielbaren Verkaufspreisen abziiglich Gewinn und den ubrigen 
Herstellungskosten entspricht, wobei die erreichbare Vermehrung und 
Verbesserung der Erzeugnisse berucksichtigt werden mussen. 

Ahnliche Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung der Elektrowarme im 
Haushalt maBgebend: hier spielen jedoch die in Geld nicht ausdruckbaren 
Vorteile, wie Sauberkeit, Bequemlichkeit, stete Bereitschaft, gesund
heitliche Vorzuge eine viel groBere Rolle, deren Bewertung nur durch 
die Leistungsfahigkeit des Abnehmers begrenzt ist. Einige Fingerzeige 
hierfur konnen durch Auswertung der Zahlentafel 4 in Verbindung mit 
Zahlentafel 6 gewonnen werden. Es ergibt sich, daB bei den drei unter
such ten Verbrauchergruppen vom gesamten Einkommen durchschnittlich 
etwa 1,2% fur Gas und auBerdem etwa 2% fur Kohlen und sonstige 
Heizstoffe ausgegeben werden. Bei normalen Lebensgewohnheiten und 
Temperaturverhaltnissen darf angenommen werden, daB der gesamte 
Warmebedarf fUr Kochzwecke zu etwa 3/5 durch Gas gedeckt wird, da 
im Winter, namentlich in den kleineren Haushaltungen, die Raumheizung, 
die, wie die Aufstellungen ergeben, fast ausschlieBlich durch die ubrigen 
Heizungsmittel bewerkstelligt wird, gleichzeitig als Kochgelegenheit 
benutzt wird. Aus den Zahlentafeln 4 und 6 lassen sich folgende Aus
gaben ermitteln: 

Zahlentafel 10. Kochausgaben verschiedener Haushaltungen. 

Jahres-
Ausgaben fUr Gas Ausgaben Koch-

Art der --_.------, - -- Kopfzahl fiir Gas ausgaben 
Haus- ein- Anteil des I Gesamt- je Haus- je Kopf je Kopf 

haltungen kommen Einkommens I betrag halt und Jahr und Jahr 
RM 01 I RM RM RM /0 I 

I 
Arbeiter _ 3320,- 1,2 I 40,0 4,2 9,60 16,0 
Angestellte _ 4712,- 1,2 i 57,0 3,6 15,80 26,30 
Beamte 5349,- 1,1 I 59,0 .3,9 15,20 25,40 

Die letzte Spalte (Kochausgaben je Kopf und Jahr) ist unter der 
Annahme errechnet, daB die vorletzte Spalte 3/5 der gesamten Jahres
kochausgaben darstellt. Rechnet man bei dem Elektrowarmebedarf zum 
Kochen mit der erreichbaren Zahl von 0,8 kWh je Kopf und Tag, also 
mit einem Jahresbedarf von rund 300 kWh je Kopf, so durfte der Strom
preis ohne Erhohung der Ausgaben betragen 

in der Arbeitergruppe.. . 1600 = 5,33 Rpf/kWh 
300 . 

in der Angestelltengruppe . 263() = 8,77 
300 

in der Beamtengruppe . 25~~ = 8,47 
300 
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Das sind die nackten Ausgabengleichwerte; hierbei sind noch keinerlei 
ZuschHige fUr groBere Bequemlichkeit, Sauberkeit, Ersparnisse an Fett 
und sonstigem Kochgut beriicksichtigt, die eine 1O-20%ige Erhohung 
der oben errechneten Preise zulassen. Vergleicht man diese Ziffern mit 
den von der Mehrzahl der Versorgungsunternehmungen erhobenen Koch. 
strompreisen von 8--12 RpfjkWh, so sieht man, daB diese sich bei den 
hoheren Einkommensstufen durchaus im Rahmen der Wertschatzung und 
Leistungsfahigkeit halten, daB aber bei der untersten Gruppe im Durch
schnitt noch nicht das gleiche behauptet werden kann. Dabei darf nicht 
iibersehen werden, daB es sich um Mittelwerte aus stark streuenden 
Einzelzahlen handelt und daB sich in manchen Fallen betrachtliche Ab
weichungen ergeben konnen; zeigt doch die Erfahrung, daB die elektrische 
Kiiche gerade in Arbeiterkreisen eine steigende Verbreitung findet, ein 
Zeichen, daB sich die Wertschatzung unter bestimmten Verhaltnissen 
innerhalb der Leistungsfahigkeit auch dieser Kreise bewegt. 

3. Einflu8 von Preisanderungen auf die Wertschiitzung und 
den Verbrauch (85-94). 

Nach den bisherigen Darlegungen kann der Zusammenhang zwischen 
Wertschatzung, Verbrauch und Ausgaben im allgemeinen durch den 
Satz dargestellt werden: der Verbrauch entspricht der Wertschatzung, 
solange die Ausgaben die Leistungsfahigkeit nicht iibetsteigen; eine Ein
schrankung findet statt, wenn die Ausgaben iiber die Wertschatzung oder 
iiber die Leistungsfahigkeit hinausgehen, eine Erhohung des Verbrauches 
im Rahmen der Bediirfnisbefriedigung, wenn die Ausgaben unter die 
Wertschatzung und die Leistungsfahigkeit sinken (s. Abb. 2, S. 16). 

Da die Wertschatzung von Bediirfnissen abhangt, die zumeist unab
hangig von der Preisstellung sind, folgt zunachst, daB sie selbst von einer 
Preisanderung nicht beriihrt wird, wohl aber wird der Verbrauch inner
halb der Wertschatzung durch den Preis bedingt, d. h. Preisanderungen 
wirken von einem bestimmten AusmaB ab auch bei gleichbleibender 
Wertschatzung auf die GroBe des Verbrauches ein. 

Preiser hoh unge n, sofern sie nicht als Ausgleich einer Geldent
wertung erfolgen, bewirken, daB Abnehmer, bei denen die erhohten Preise 
die Wertschatzung iibersteigen, den Gebrauch der elektrischen Arbeit 
einschranken oder aufgeben, soweit nicht die Gewohnung eine Rolle 
spielt. Diese kann sich jedoch nur insoweit auswirken, als durch die 
PreiserhOhung die Leistungsfahigkeit nicht iiberschritten wird. Wenn 
dagegen die erhohten Preise die Wertschatzung nicht erreichen, wird 
eine Verminderung des Verbrauches nicht eintreten. 

PreisermaBigungen werden von den meisten Unternehmungen, 
die sich mit dem Verkauf elektrischer Arbeit befassen, immer von neuem 
verlangt und haufig gewahrt. Da das Licht-, Kraft- und Warmebediirfnis 
- wie friiher ausgefUhrt - in stetem Ansteigen begriffen ist, wird eine 
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PreisermaBigung, die wie die Beseitigung eines wirtschaftlichen Hinder
nisses wirkt, eine Vermehrung des Verbrauches zur Folge haben. Eine 
Preisherabsetzung wird sich somit in normalen Zciten in mehrfacher 
Weise bemerkbar machen. Einmal werden die Abnehmer, die elektrische 
Arbeit bereits benutzen, sie in ausgedehnterem Mal3e verwenden, ohne 
aber im allgemeinen iiber die Gesamtsumme der bisherigen jahrlichen 
Ausgaben hinauszugehen, weil jeder, zumal bei geringerer wirtschaftlicher 
Leistungsfahigkeit immer nur den Betrag fUr Beleuchtung, Kraft, usw. 
aufwendet, der ihm im auBersten Falle nach Befriedigung aller anderen 
wichtigeren Bediirfnisse iibrig bleibt. Dies ist insbesondere in Zeiten wirt-

schaftlichen Tiefstandes zu beach ten : die 
Preisverminderungen werden dann, wie 
die Erfahrung bestatigt hat, lediglich zu 
Einsparungen benutzt, ohne daB eine 
nennenswerte Steigerung des Verbrauches 
damit verkniipft ist. - Ferner wird bei 
einer PreisermaBigung fiir eine Anzahl 
Anwarter die erforderliche Ausgabe unter 
die Grenze ihrer Wertschatzung oder ihrer 
Leistungsfahigkeit herabsinken, so daB sie 
sich jetzt dem Gebrauch der elektrischen 
Arbeit zuwenden k6nnen; die Anzahl 
dieser neuen Verbraucher kann aber nur Abb. 4. Jahrlicher Stromverbrauch 

je Einwohner in Abhangigkcit vom 
Strompreis. dann nennenswert sein, wenn die Preis-

ermaBigung so groB ist, daB die in Wett
bewerb stehenden Energietrager unterboten werden. SchlieBlich werden 
sich neue Anwendungsgebiete er6ffnen, wenn die Preisherabsetzung die 
elektrische Arbeit anderen Verfahren und anderen Energieformen wirt
schaftlich iiberlegen macht. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hier
fiir bietet die EinfUhrung des elektrischen Kochens. 

Aber auch bei der weitestgehenden PreisermaBigung kann der Ver
brauch nur so weit gesteigert werden, als dem Bediirfnis entspricht. Dies 
ist namentlich bei der Verwendung der elektrischen Arbeit zu Kraft
zwecken zu beriicksichtigen. Kein Gewerbetreibender wird infolge einer 
PreisermaBigung mehr Kraft verbrauchen als seine Betriebsverhaltnisse 
verlangen, es sei denn, daB hierdurch der elektrischen Arbeit neue 
Verwendungsgebiete erschlossen werden. -Auch das Lichtbediirfnis wird 
zu Zeiten, in denen es an sich gering ist, durch eine PreisermaBigung 
nicht erh6ht werden k6nnen. Daher k6nnen Preisherabsetzungen fiir 
Lichtverbrauch im Sommer oder am Tage keinen wesentlichen Erfolg 
haben. Jedoch gibt es nennenswerte Ausnahmen, wie z. B. in Stadten 
mit haufigem Nebel oder mit enggebauten, lichtarmen Hausern, oder 
in Laden mit groBer Tiefe und abgeschlossenen Schaufenstern. In 
allen diesen Fallen ist aber die Beleuchtung eine Notwendigkeit und 
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ihre Wertschatzung fast eben
so hoch wie die der abendlichen 
Beleuchtung. PreisermaBigun
gen werden daher nur dann 
eine Verbrauchssteigerung her
vorrufen, wenn mit der Be
leuchtung besondere Zwecke 
verfolgt werden. In ahnlicher 
Weise ist die Preisherabsetzung 
in den Nachtstunden und im 
Sommer nur dart von Wir
kung auf den Verbrauch, wo 
die Moglichkeit zu einer zweck
volienAusntitzung besteht, z.B. 
zur Werbung, zur Ltiftung, zur 
Kaltebereitung, zur Warme
speicherung oder zur Beleuch
tung von Raumen, die nur im 
Sommer benutzt werden und 
bei denen das Bediirfnis nach 
Beleuchtung an und fUr sich 
gering ist. Da bei allen diesen 
Verwendungsarten die Wert
schatzung verschieden ist, ist 
eine gleichmaBige Behandlung 
der PreisermaBigung nicht am 
Platze. Vielmehr ist in jedem 
einzelnen FaIle eine eingehende 
Untersuchung tiber das Aus
maB der Preissenkung unter 
Beriicksichtigung der Wert
schii.tzung und Leistungsfahig
keitderVerbrauchernotwendig. 

Man hat wiederholt ver
sucht, den Zusammenhang 
zwischen Preisanderung und 
Verbrauch rechnerisch zu er
fassen (85, 87, 89). Auf Grund 
von Erfahrungswerten zahl
reicher Werke wird die Ab
hangigkeit des Stromverbrau
ches in kWh je Kopf der 
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Abb.5 ' . Jahresstromverbrauch je Einwohner fiir 
Kraftzwecke (Niederspannung) in Abhangigkeit 
vom Strompreis in Orten mit weniger als 80 000 Ein
wohnern, in Departements mit wenig ausgebreiteter 

Landwirtschaft (Frankreich). 

1 Die Abb. 5-7 sind mit geringen Anderungen der Arbeit von Genissieu (94) 
entnommen. 
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Versorgungsgebiete von dem durchschnittlichen Strom preis ermittelt und 
daraus eine Gleichung abgeleitet. So ergibt sich meist eine hyperbel
artige Linie (s. Abb. 4) mit stark streuenden Einzelwerten. Auch in 
neuester Zeit sind verschiedene Untersuchungen iiber diese Zusammen
hange durchgefiihrt worden. UnterVerwendung umfangreicher statistischer 
Angaben priift Genissieu (94) fur zahlreiche Gebiete Frankreichs von 
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Abb.6. Jahresstromverbrauch je Einwohner fur Licht- und Haushaltszwecke in Abhangig
keit yom Strompreis in Orten mit weniger als 80000 Einwohnern, in Departements mit 

wenig ausgebreiteter Landwirtschaft (Frankreich). 

verschiedener elektrizitatswirtschaftlichcr Beschaffenheit (GroBstadte, 
Mittelstadte, Gebiete mehr und minder landwirtschaftlichen Charakters) 
getrennt fur Haushalt- und Kraftstromlieferung den Zusammenhang 
zwischen Stromverbrauch je Kopf der Bevolkerung und mittlerem Strom
preis. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen sind in zahlreichen Schau
bildern niedergelegt, von denen Abb. 5 und 6 als Beispiele wiedergegeben 
seien. Die Kurven wurden von Genissieu "Courbes de demande" = Nach
fragekurven genannt. Hieraus wird der SchluB gezogen, daB zwischen 
Stromverbrauch je Kopf und durchschnittlichem Strompreis der ein
zelnen Abnehmergruppen ein einfacher, gesetzmaBiger Zusammenhang 
bestehe, der mit hinreichender Genauigkeit die Vorausberechnung der 
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Verbrauchszunahme bei einer bestimmten Strompreisherabsetzung und 
umgekehrt die Festsetzung des erforderlichen Durchschnittspreises fiir 
die Erzielung einer bestimmten Verbrauchserhohung gestatte. 

Als weiteren Beweis fiir die Richtigkeit seiner Schliisse fiihrt Genis
sieu die Ergebnisse ahnlicher Unternehmungen in verschiedenen anderen 
Landern an, die in Abb. 7 zusammengestellt sind. 
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of Ontario (Kanada). 

DaB ein Zusammenhang zwischen Verbrauch und Durchschnitts
strompreis bestehen muB, laBt sich schon daraus erkennen, daB ---,. wie 
die Erfahrung lehrt - die Ausgaben des einzelnen Abnehmers fiir Licht, 
Kraft und Warmezwecke in ihrer Gesamthohe iiber gewisse Zeitraume 
hin mit einiger Annaherung gleichbleiben. Man kann foIgern, daB dies 
auch fiir die Gesamtzahl der Abnehmer in einem bestimmten Gebiet 
der Fall ist. Ohne daB daraus mathematisch sichere Schliisse gezogen 
werden diirfen, da die in Frage kommenden wirtschaftlichen. Einfliisse 
mathematisch nicht erfaBt werden konnen und zum Teil - wie die 
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Erfahrungen wahrend der Wirtschaftskrise zeigen - eine gegenteilige 
Wirkung ausiiben, diirfte es doch fUr jedes einzelne Unternehmen von Wert 
sein, den Zusammenhang zwischen Stromverbrauch und Durchschnitts
preis bei einzelnen Abnehmergruppen statistisch zu untersuchen, um so 
unter Umstanden zu wertvollen Schliissen fiir das Versorgungsgebiet zu 
gelangen (12, S. 33f.): 

Zwei ter Teil. 

Das Angebot elektrischer Arbeit. 
(100-216.) 

Wie die Nachfrage in der Wertschatzung der Verbraucher, so finden 
die Erscheinungen, die auf das Ange bot bestimmend einwirken, ihren 
zusammenfassenden Ausdruck in der Wertschatzung, die der Er
zeuger der elektrischen Arbeit beilegt. Wahrend aber bei der Nach
frage diese Wertschatzung bedingt ist durch die Art der Bediirfnisse 
und durch den Grad ihrer Befriedigung, kann der Erzeuger den Wert des 
erzeugten Gutes nicht naeh dem Grad seiner Brauchbarkeit und Niitzlich
keit (Gebrauchswert), sondern nur nach den Opfern, die er zur Erzeugung 
der elektrischen Arbeit aufwenden muB (Verkaufswert) bemessen. Diese 
Opfer bestehen meist nicht in Gebrauchsgiitern oder personlicher Arbeits
kraft, sondern in den fUr diese aufzubringenden Geldmitteln, und werden 
unter dem Namen "Gestehungskosten" zusammengefaBt. Somit ist 
die Wertschatzung der elektrischen Arbeit auf seiten des 
Erzeugers durch die Gestehungskosten bestimmt. 

I. Die Gestehungskosten elektrischer Arbeit. 
Unter "Gestehungskosten" wird nicht bloB die Summe 

aller einzelnen Aufwendungen verstanden, die unmittelbar 
zur Erzeugung, Fortleitung, Verteilung und -oberga be der 
elektrischen Arbeit und zur Aufrechterhaltung des tech
nischen und kaufmannischen Betriebes notwendig sind, 
sondern auch derjenige Teil des Ertrages, der unter allen 
Umstanden vorhanden sein muB, um eine bestimmte Mindest
verzinsung des angelegten Kapitals und diejenigen Riick
stellungen zu bestreiten, die zu einer ordnungsmaBigen 
und auf sicheren Grundlagen beruhenden Geschaftsfiihrung 
notwendig sind. 

Nach dieser Begriffsbestimmung hat die Untersuchung der Ge
stehungskosten zunachst die Frage zu klaren, aus welchen Teilen sie 
sich zusammensetzen, mit anderen Worten, sie hat die "Kosten
bestandteile" zu ermitteln. Da ein Elektrizitatswerk aus mehreren 
Anlagen mit verschiedenen wirtschaftlichen Aufgaben besteht, wird 
sich bei der Untersuchung der Kostenbestandteile stets die Frage 
erheben, in welchem Anlageteil der Unternehmung die Kosten entstehen; 
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es ist daher zweckmiiBig, zuerst die Hauptentstehungsorte der Kosten, 
d. h. die "Kostenstellen" zu erortern. Die Gestehungskostenermittlung 
ist nicht Selbstzweck; sie soli es vielmehr ermoglichen einen gerechten 
Ausgleich zwischen den Anforderungen der Abnehmer und den hierfiir 
notigen Opfern herbeizufiihren. Dazu ist es weiter erforderlich, die 
wesentlichen Merkmale des Verbrauches aufzufinden, die die Gestehungs
kosten beirn Verkiiufer hervorrufen und beeinflussen, d. h. es sind schlieB
lich die "Kosten ursa chen" festzustellen. 

A. Die Kostenstellen. 
Die Erorterung der Gestehungskosten nach dem Ort ihrer Entstehung 

geschieht zweckmiiBig anhand eines Beispiels. Abb. 8 stellt das Versor
gungsgebiet eines Elektrizitiitsunternehmens in den Hauptziigen dar, dessen 
Energiebedarf zum Teil in dem 
eigenen Kraftwerk A erzeugt, zum 
Teil von einem fremden Werk be
zogen lind in der -obergabestelle B 
iibernommen wird. Die Erzeugung 
in A erfolgt mit einer Spannung 
von 6 kV, der Fernstrombezug mit 
100 kV. Sowohl die selbsterzeugte 
wie auch die bezogene Energie 
werde in A und B auf 60 kV um
gespannt und mit dieser Spannung 
iiber einen Fortleitungsring den 
beiden Umspannwerken C und D 
zugefiihrt. In A, B, C und D werde 
die Energie weiter auf 20 kV um
gespannt und mit dieser Spannung 
dem Mittelspannungsnetz zuge
leitet. AUB diesem werden die 
GroBabnehmer unmittelbar mit 
20 k V versorgt, die Belieferung der 
Kleinabnehmer erfolgt iiber die 
Netzumspannwerke und die von 
diesen gespeisten Niederspannungs

o rernslromiibergobe- ., 
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Abb.8. 
Versorgungsgebiet eines Elektrizitatswerkes. 

netze mit 380/220 V. Hiernach ergibt sich das in Abb. 9 dargestellte Schalt
bild. Auf der linken Seite sind die Anlageteile einzeln nach ihren technischen 
Merkmalen bezeichnet, auf der rechten Seite nach Kostenstellen zusammen
gefaBt. Demnach kommen als Entstehungsorte der Kosten in Frage: 

1. Strombeschaffung, 2. Fortleitung, 3. Verteilung, 4. -obergabe; 
geleitet und geregelt wird der gesamte Betrieb von einer oder mehreren 
iibergeordneten Stellen aus, die zusammengefaBt die letzte Kostenstelle 
bilden, und zwar: 5. Verwaltung. 
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1. Strombeschaffung. 
Als Anlagen ftir die Strombeschaffung sind die Kraftwerksanlagen 

selbst und etwa raumlich hiervon getrennte Schalt- und Umspann
einrichtungen zu betrachten, die der Aufspannung der erzeugten Energie 
auf die Fortleitungsspannung des Hochspannungsnetzes dienen. Zur 
Strombeschaffung geh6ren ferner die Dbernahmeeinrichtungen beim 
Strombezug, d. h. die Schalt- und MeBgerate und die Umspanner zur 
Umwandlung der bezogenen Energie auf die Spannung des Fortleitungs-
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gab estelle als Strombe
schaffungskosten zu wer
ten; desgleichen eine et
waigeTelephonverbindung 
mit dem Fernstromlieferer 
u. a. m. Nur bei dieser 
Handhabung erhalt man 
richtige UnterlagenfUr den 
Vergleich zwischen Eigen
erzeugung und Fernstrom
bezug, die es ermoglichen, 
die Gestehungskosten auf 
die gleiche Spannung (in 
vorliegendem FaIle 60 k V) 
und den gleichen Ort 
(Anfangspunkt des werk-
eigenen Hochspannungs

Abb. 9. Sehaltbild ciner Elektrizitatsversorgung. netzes) zu beziehen. Die 
Abgrenzung der Anlagen 

ftir Stromerzeugung und -bezug von den der Fortleitung mit Hoch
spannung dienenden Teilen ist nicht immer einfach, z. B. wenn Ein
richtungen fUr doppelseitige Umspannung vorhanden sind, wenn Strom
erzeugung oder Bezug mit verschiedenen Spannungen erfolgt, usw.; 
doch wird sich stets bei sachgemaBer Dberlegung eine zweckdienliche 
Trennung durchfUhren lassen. 

2. Fortleitung. 
Die Anlagen zur Fortleitung mit Hochspannung beginnen an dem 

KabelendverschluB oder an der Freileitungsdurchftihrung des Kraft
werkes und der Fernstromtibergabestelle. Sie reichen bis zur Einftihrung 
in die Netzumspannwerke und in die Hochspannungsiibergabeeinrich-
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tungen der GroBabnehmer oder bei Niederspannungsverteilung mittels 
Gleichstrom bis zur Einfiihrung in die Umformer- oder Gleichrichter
werke. Wird die elektrische Arbeit bis zu diesen Pnnkten nur mittels 
einer Spannung iibertragen, so umfassen diese Anlagen nur das mit 
dieser Spannung betriebene Hochspannungsnetz. Erfolgt die Fortleitung 
unter mehrmaliger Umspannung, wie im vorliegenden Beispiel, so gehoren 
die Netze der verschiedenen Hochspannungen und die Zwischenumspann
werke zu den Fortleitungseinrichtungen. Werden einzelne GroBab
nehmer mit der oberen Fortleitungsspannung versorgt - was in dem 
dargestellten Beispiel nicht angenommen ist -, so sind die Auf
wendungen fUr das Oberspannungsnetz (60 kV) auf der einen und fiir 
die Umspannwerke nebst Unterspannungsnetz (20 kV) auf der anderen 
Seite getrennt zu ermitteln, um die zustandigen Kostenstellen fUr diese 
Abnehmer einwandfrei feststellen zu konnen. 

3. Verteilung. 
Die Verteilungsanlagen sind in technischer Hinsicht durch die Hohe 

der Gebrauchsspannung (Niederspannung) gekennzeichnet. DemgemaB 
umfassen diese Anlagen im wesentlichen die Ortsnetze bis zu den Ab
zweigungen in die Grundstucke der Abnehmer (Hausanschlusse). Bei 
Niederspannungsversorgung mit Gleichstrom gehoren hierzu auch die 
Umformer- oder Gleichrichterwerke, bei Wechsel- und Drehstrom die 
Netzumspannwerke, die die Hoch- oder Mittelspannung auf die Ge
brauchsspannung umwandeln. Auch die StraBenbeleuchtungseinrich
tungen sind, soweit sie nicht fUr bestimmte Feststellungen besonders 
erfaBt werden, hierzu zu rechnen. Dagegen gehoren die Hausanschliisse, 
entgegen dem vielfach geiibten Gebrauch, nicht zu den Ortsnetzen, 
sondern zu den tYbergabeeinrichtungen. Bei gemischter Gleich- und 
Drehstromversorgung kann, falls die Gleichstromanlagen lediglich der 
allgemeinen Stromversorgung dienen, eine von den Drehstromanlagen 
getrennte Erfassung unterbleiben, soweit nicht die Betriebsverhaltnisse 
nennenswert verschieden sind und eine besondere tarifliche Behandlung 
beabsichtigt ist. Handelt es sich jedoch um Bahnstromanlagen, so 
miissen sie gesondert erfaBt werden, um die Ermittlung der Kosten fUr 
die Bahnstromlieferung im einzelnen zu ermoglichen. 

4. Ubergabe. 
Der tYbergabe dienen die Hausanschliisse und die tYbernahme

einrichtungen bei den Hochspannungsabnehmern, sowie die Zahler ein
schlieBlich der zu ihrer Instandhaltung und Eichung notwendigen An
lagen. Weiter entstehen Kosten der tYbergabe durch die Priifung der 
Hauseinrichtungen, ferner durch die Buchhaltung, die Abrechnung und 
den sonstigen Verkehr mit den Abnehmern. Eine gesonderte Ermittlung 
dieser Ausgaben fUr Hoch- und Niederspannungsabnehmer ist mit 
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Rucksicht auf die verschiedenartigen Abnahmeverhaltnisse notwendig. 
Nicht zu den Kostenstellen der elektrischen Arbeit ist eine etwaige 
Installations- oder Verkaufsabteilung elektrischer Maschinen und Gerate 
zu rechnen. Dienen Einrichtungen oder Angestellte gleichzeitig diesem 
Geschaftszweig und anderen Abteilungen, so ist eine strenge Trennung 
auf Grund der tatsachlichcn Verhaltnisse erforderlich. 

5. Verwaltung. 
Alle Einrichtungen, die der Leitung, Regelung, Abwicklung, Uber

wachung oder Belebung der technischen, rechtlichen und kaufmannischen 
Geschaftsvorgange dienen, und die nicht unmittelbar einer der unter 
1-4 behandelten Kostenstellen zuzuordnen sind, werden unter der 
Bezeichnung "Verwaltung" zusammengefaBt; die Ausgaben hierfur 
werden zunachst als besondere Kostenstelle gefuhrt, dann aber meist 
auf die vier anderen Kostenstellen verteilt. Der Verteilungsschlussel ist 
in moglichster Annaherung an die tatsachlichen Verhaltnissc zu schatzen. 
Es handelt sich hierbei urn die dem Gesamtbetriebe dienenden baulichen 
und sonstigen Einrichtungen, aber auch urn die Leistungen fiir den 
allgemeinen Geschaftsbetrieb, fur Versicherungen, fur Steuern und fUr 
die Werbung. - Zu den Anlagen, die dem Gesamtbetrieb dienen, zahlen 
Verwaltungsgebaude, Beamtenwohnhauser, Telephonanlagen, Fuhrpark, 
Werkstiitten, Lager, usw. Die Aufwendungen, die hiermit zusammen
hangen, werden gewohnlich unter der Bezeichnung "Handlungsunkosten" 
zusammengefaBt. Hierzu gehoren: die Gehalter der Geschaftsleitung, die 
Ausgaben fur kaufmannische Verwaltung, Burobedarf, Postgebuhren, 
die Kosten fUr ProzeBfUhrung und sonstige rechtliche Verfahren u. dgl., 
soweit diese Betrage nicht der Ubergabe zuzurechnen sind. Inwieweit 
die Ausgaben fUr Versicherungen zu den Handlungsunkosten und damit 
zur Verwaltungskostenstelle zu rechnen sind, entscheidet sich in jedem 
einzelnen Falle nach dem Gegenstand und dem Zweck der Versicherung. 
In ahnlicher Weise sind Steuern und Abgaben zu behandeln. Zum Zweck 
der Unterteilung unterscheidet man kapital-, umsatz- und erfolg
abhangige Steuern; sie lassen sich auf die verschiedenen Kostenstellen 
bei einiger Uberlegung und fachmannischer Schatzung leicht umlegen, 
im ubrigen wird noch an anderer Stelle hiervon die Rede sein. Abgaben 
auf Grund von Vertragen beziehen sich meist auf den Umsatz oder 
Reingewinn; sie sind der Verwaltungskostenstelle zuzurechnen, j edoch 
nicht auf die anderen Kostenstellen aufzuteilen, sondern nach besonderen 
Schlusseln (Einnahmen oder Reingewinn) unmittelbar auf die Gestehungs
kosten je kWh umzulegen. SchlieBlich werden von der "Verwaltung" als 
Kostenstelle auch noch samtliche Anlagen und Leistungen umfaBt, die 
der Werbung dienen, also Ausstellungsraume, Schaustellungen, Wander
wagen, Werbeunterlagen und sonstige Werbekosten, soweit sie nicht zur 
Belebung des Installations- und Verkaufsgeschaftes bestimmt sind. 
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B. Die Kostenbestandteile. 
Schon die Begriffsbestimmung der Gestehungskosten laBt erkennen, 

daB zwei groBe Hauptgruppen der Kostenbestandteile zu unterscheiden 
sind: die Ausgaben, die nur mit dem Bestand des Unternehmens als 
Kapitalanlage verkniipft sind und die Aufwendungen, die durch den 
Betrieb hervorgerufen werden. Die erste Gruppe wird unter der Be
zeichnung "Kapitalkosten", die zweite unter der Bezeichnung "Be
triebskosten" zusammengefaBt. 

1. Die Kapitalkosten. 
Wie bei jeder Unternehmung, ist das in der Elektrizitatsversorgung 

festgelegte Kapital zunachst als eine ArbeitsgroBe zu betrachten und 
hat als solcha Anspruch auf einen bestimmten Ertrag, die Zinsen. 
Es stellt weiterhin ein Vermogen, einen Wert dar und erleidet als 
solcher durch mannigfache Ursache EinbuBen, die jeder Unternehmer 
nach Moglichkeit auszugleichen bestrebt sein muB. Dies geschieht 
dadurch, daB man gewisse Betrage aus dem Rohgewinn herauszieht und 
sie zum Ausgleich der vorhandenen oder erwarteten Wertminderungen 
verwendet. Diese Betrage sollen also "Riickstellungen" bezeichnet 
werden. Demzufolge sind die Bestandteile der Kapitalkosten die Zinsen 
und die Riickstellungen. 

a) Die Zinsen. Der fiir die Verzinsung des Anlagekapitals auf
zuwendende Betrag wird bestimmt durch die GroBe des Anlagekapitals 
und die Art und Weise seiner Beschaffung, die wiederum die Hohe des 
ZinsfuBes bedingt. 1m allgemeinen wird das Anlagekapital entweder als 
Unternehmerkapital, dessen Verzinsung yom Betriebserfolg abhangig ist, 
oder als Leihkapital mit vorher vereinbarter fester oder in seltenen Fallen 
auch veranderlicher Verzinsung aufgebracht. A1s Unternehmerkapital 
sind etwaiges eigenes Vermogen des Unternehmers, ferner die durch 
Aktien, Gesellschafts- oder Genossenschaftsanteile aufgebrachten Be
trage, sowie die im Unternehmen mitarbeitenden Riicklagen zu be
tra.c4ten, als Leihkapital kurz- oder langfristig gegebene Darlehen, 
Obligationsanleihen u. dgl. Zur Ermittlung der Gestehungskosten muB 
auch fiir das Unternehmerkapital im voraus eine Verzinsung angenommen 
werden, und zwar eine Verzinsung, die hoher ist als der landesiibliche 
ZinsfuB fiir langfristige Anleihen, da andernfalls Unternehmerkapital 
fiir die Elektrizitatsversorgung auf dem Kapitalmarkt nicht zur Ver
fiigung stehen wiirde. Fiir die Ermittlung der Gestehungskosten wird 
daher derjenige Zinssatz in Rechnung gesetzt werden miissen, der sich 
auf Grund der zu erreichenden Dividende, des Leihzinses und dem Ver
haltnis von Unternehmer- und Leihkapital ergibt. Wenn Z. B. ein Unter
nehmendas Anlagekapital zu 2/3 durch Ausgabe von Aktien und zu 1/3 
durch eine Anleihe beschafft hat und fiir jene eine Dividende von 8 % 
erwirtschaften will, diese mit 5 % verzinsen muB, so ergibt sich der 

Biegel u. NiBBe!. Die ElektrizitiLtstarife. 3. Auf!. 4 
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fur die Gestehungskostenberechnung zugrunde zu legende Zinssatz zu: 

2 ·~-t~~ = 7 % . Die Verzinsung muG sich auf das gesamte Anlage

kapital beziehen, nicht nur auf das von fremder Seite aufgebrachte, 
sondern auch auf die aus dem Ertrag fur Abschreibung usw. zuruck
gestellten Summen; auch diese Betrage stellen ArbeitsgroBen, volks
wirtschaftliche Werte dar, die auf eine Verzinsung Anspruch haben. 

Die beiden Arten der Verzinsung (fur Unternehmerkapital und fur 
Leihkapital) unterscheiden sich noch in anderer Beziehung. Nach den 
gesetzlichen Bestimmungen ist der Unternehmer berechtigt, die Zinsen 
gewerblicher Schulden, also die Zinsen fUr Leihkapital, als nicht ver
steuerbar yom Reingewinn abzuziehen, wahrend die Zinsen des Unter
nehmerkapitals als Geschaftsgewinn gelten und daher als Einkommen zu 
versteuern sind. 

Folgt man hierbei den Erwagungen des Gesetzgebers, so muB man 
die Frage aufwerfen, ob denn die Kapitalzinsen ohne jede Einschrankung 
als Gestehungskosten aufzufassen sind. Zwar kann kein Zweifel bestehen, 
daB sie in gewissem Umfang erwirtschaftet werden m ussen und daB 
ein Elektrizitatswerk ebensowenig lebensfahig ist, wenn nicht eine be
stimmte Mindestverzinsung erzielt wird, wie wenn z. B. die Lohne oder 
die Brennstoffe oder sonstige Betriebskosten nicht bezahlt werden konnen. 
Und doch besteht ein Unterschied zwischen den Gestehungskosten fur 
die Betriebsfiihrung und denjenigen fur die Verzinsung. Wahrend jene 
unmittelbar Betriebsausgaben sind, sind diese Betriebszweck, Be
triebserfolg. Ferner sind die Ausgaben fur die Verzinsung mit dem 
Betrieb an sich nicht verknupft. Eine Anlage kann ganz oder zum Teil 
stillstehen und trotzdem mussen die Zinsen aufgebracht werden. Oder 
aber die Anlage ist, was bei Elektrizitatsunternehmungen nicht selten 
vorkommt, zu groB gebaut; es mussen dann auch fUr die Verzinsung 
mehr Kosten aufgewendet werden, als dem wirklichen Bedarf ent
sprechen. Diese Umstande konnen die Auffassung nahelegen, daB die 
Zinsen nicht unmittelbar zu den Gestehungskosten zu rechnen sind, 
woraus wichtige Folgerungen zu ziehen sein werden, wenn es sich bei 
der Preisbildung als notwendig erweist, mit Rucksicht auf die Wert
schatzung der Abnehmer gewisse Kosten von einer Abnehmergruppe 
auf eine andere abzuwalzen. 

b) Die Riickstellungen 1. Einen weiteren wichtigen und daher viel 
umstrittenen Teil der Gestehungskosten bilden die "Ruckstellungen". 
In dem hier vorliegenden Falle mussen drei verschiedene Arten beruck
sichtigt werden. 

1 Es kann sich in vorliegendem Zusammenhang nicht urn eine erschopfende 
Behandlung der Riickstellungen in tatsachlicher, rechtlicher und steuerIicher 
Beziehung handeln; hierzu muB auf das auBerordentlich reichhaltige Schrifttum 
(insbesondere 120----1.10) verwiesen werden. 
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1. Durch Vertrage wird haufig bestimmt, daB die von dem Unter
nehmer erstellten Anlagen nach einer Reihe von J ahren schuldenfrei 
und betriebsfahig an den Konzessionsgeber, d. i. in den meisten Fallen 
eine offentliche Korperschaft, iibergehen sollen (Heimfall). Der Unter
nehmer wiirde in diesem FaIle durch die Ubergabe der Anlagen das auf
gewendete Kapital verlieren, wenn er nicht durch geeignete Ruck
stellungen (Heimfalltilgung) Fursorge getroffen hat. 

Anders ist die Tilgung zu beurteilen, die zur Riickzahlung geliehenen 
Kapitals dient (Schuldentilgung). 1st die Aufnahme des zur Erstellung 
der Anlagen notigen Kapitals auf dem Wege der Anleihe er£olgt, so muB 
dieses Kapital in langerer oder kiirzerer Zeit zuriickgezahlt werden. 
Man hat es hierbei mit einer reinen GeldmaBnahme zu tun, die mit der 
Betriebswirtschaft keinerlei Zusammenhang hat. Es liegt dann keine 
"Riickstellung" vor, da der hier£iir bestimmte Betrag nicht mehr 
der Ver£ugung des Unternehmers untersteht. Die fiir diese Art der 
TiIgung aufgewendeten Betrage konnen nicht zu den Gestehungs
kosten gerechnet werden, wenn daneben noch Betrage fiir Ab
schreibung und Erneuerung vorgesehen sind. Die Einrechnung dieser 
Tilgung in die Gestehungskosten wiirde einer doppelten Werterhaltung 
gleichkommen und eine ungerechtfertigte Erhohung der Gestehungs
kosten bedeuten. 

2. Fiir die Erstellung der zum Betriebe notigen Anlagen ist das 
Kapital verbraucht und die damit beschafften Gegenstande stellen seinen 
Gegenwert dar. Der Unternehmer wird und muB bestrebt sein, den 
vollen Wert des aufgewendeten Kapitals zu erhalten. Durch den Ge
brauch und durch den EinfluB der Zeit niitzt sich aber die gesamte Anlage 
fortwahrend ab, verliert standig an Wert und wurde nach einer be
stimmten Reihe von Jahren wertlos sein, d. h. das aufgewendete Kapital 
ware verloren. Um dies zu verhindern, wird alljahrlich ein Teil dcs 
Ertrages zuriickgestellt, dessen GroBe so bemessen wird, bzw. bemessen 
werden solI, daB nach volliger WerteinbuBe der Anlagen wieder das 
gesamte urspriingliche Kapital vorhanden ist. Man sagt, der Wert der 
Anlage ist "abgeschrieben". 

3. Bei technischen Betrieben und insbesondere in elektrischen Anlagen 
ist die Gefahr vorhanden, daB technische Neuerungen, groBere Betriebs
unfalle usw. mit einem Schlage unvermutet einen Teil der Gesamt
anlage entwerten konnen. Dadurch wiirde den Unternehmer ein 
empfindlicher Schaden treffen. Will er gegen solche Zufalligkeiten 
geschiitzt sein, so wird er aus dem Ertrag einen gewissen Teil zuriick
stellen, der die ausschlieBliche Bestimmung hat, im Falle derartiger 
Geschehnisse verwendet zu werden; diese Riickstellungen dienen der 
"Erneuerung" . 

Abschreibungen und Erneuerungen sind yom Gesetz vorgeschrieben. 
§ 40 Abs. 2 HGB. bestimmt: 

4* 
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"Bei der Aufstellung des Inventars und der Bilanz sind samtliche Vermiigens
gegenstande und Schulden nach dem Wertc anzusetzen, der ihnen in dem Zeit
punkt beizulegen ist, fiir welchen die Aufstcllung stattfindet." 

Fiir Aktiengesellschaften kommt auBerdem § 261 Abs. 1 HGB. (in der 
Fassung der "Verordnung des Reichsprasidenten iiber Aktienrecht, 
Bankenaufsicht und iiber eine Steueramnestie vom 19. Sept. 1931" 
RGBl. I, S. 493) in 1<'rage: 

"Anlagen und andere Vermiigensgegenstiinde, die dauernd zum Geschafts
betrieb der Gesellschaft bestimmt sind, diirfen ohne Riicksicht auf einen geringeren 
Wert zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt werden, wenn der 
Anteil an dem etwaigen Wertverlust, der sieh bei seiner Verteilung auf die mut
maJ31iche Gesamtdauer seiner Verwendung oder Nutzung fiir den einzelnen Bilanz
abschnitt ergibt, in Abzug oder in Form von Wertberichtigungskonten in Ansatz 
gebracht wird ... " 

1m Gegensatz zur friiheren Fassung des Gesetzes (HGB. § 261, 3) das 
nur "einen der Abnutzung gleichkommenden Betrag in Abzug zu bringen 
oder einen ihr entsprechenden Erneuerungsfonds in Ansatz zu bringen" 
vorschrieb, sind die jetzigen Vorschriften umfassender und genauer. 
Das Gesetz sieht jetzt zwei Arten von Wertminderungen vor, den Wert
verlust, der sich wahrend der Gesamtdauer der Verwendung und 
den, der sich wahrend der Gesamtdauer der Nutzung ergibt. Jene 
wird durch die Abnutzung, den Gobrauch, djese durch Veralten, 
Aufkommen neuer und besserer Verfahren usw. hervorgerufen. Ent
sprechend diesen verschiedenartigen Ursa chen der Wertminderung 
spricht das Gesetz von "Wertberichtigungskonten" in der Mehrzahl, 
offenbar in Anlehnung an den meistgeiibten Gebrauch, der Wertmindo
rung infolge von Abnutzung durch "Absohreibung", der infolge von 
Veralten usw. durch einen "Erneuerungsfonds" Rechnung zu tragen. 
In diesom, in engster Anlehnung an die Gesetzesbestimmungen sich 
ergebenden Sinn stellt der Erneuerungsfonds ebenso wie die Abschreibung 
den Ausgleich einer Wertminderung, eino Wertberichtigung dar. Dariiber 
hinaus sollen ihm aber auch Betrage zugefiihrt werden, die die Neu
beschaffung veralteter und unwirtschaftlich arbeitender oder durch 
groBere Betriebsunfalle zerstorter Anlageteile ermoglichen 1. 

Nach diesen Erklarungen sind die Ursachen und der Zweck jeder der 
drei Kapitalriickstellungen durchaus verschieden. Die Tilgung ist 
durch vertragliche Bedingungen festgelogt und ist eine reine GeldmaB
nahme, sie bezweckt die iiber eine Reihe von Jahren verteilte Ruck
erstattung des aufgewendeten Kapitals; die Absohreibung ist durch 

1 Hierftir sieht zwar die oben angefiihrte Verordnung tiber das Aktienrecht ge
mall dem neuen § 260a einen besonderen Passivposten (III. Riickstellungen) vor; 
in Hinsicht auf den Zweck der vorliegenden Eriirterungen, die Klarung des Begriffs 
Gestehungskosten, kiinnen beide Arten der Erneuerungsriicklagen zusammen
gezogen werden. Der Ausdruck "Riickstellungen" wird hier entsprechend dem 
urspriinglichen Wortsinn in wesentlich weiterer Bedeutung als in der Verordnung 
gebraucht. 
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Abnutzung hervorgerufen und bezweckt die Werterhaltung des 
Vermogens; der Erneuerungsfonds beruht auf Vorsichtserwa
gungen und bezweckt die Vermeidung neuer Kapitalsanlagen. 

Von diesen drei Arten der Werterhaltung ist hinsichtlich ihrer Rohe 
nur die Tilgung unumstritten. Sie hangt lediglich von den Aufnahme
bedingungen bzw. der Konzessionsdauer ab; danach richtet sich die 
Tilgungsdauer und der Tilgungsplan. Dagcgen bildet die Rohe der 
beiden anderen Arten der Werterhaltung bis in die jiingste Zeit eine 
oft und lebhaft erorterte Frage. Diese Verschiedenheit der Ansichten 
riihrt einmal davon her, daB man iiber die Lebensdauer der einzelnen 
Teile der Anlagen auch heute noch auf Schatzungen angewiesen ist, und 
daB man vielfach Erneuerung und Abschreibung zusammenwirft. -
Die Rohe der vom Gesetz vorgeschriebenen Abschreibung ergibt sich 
aus der Bestimmung, daB der durch die Abnutzung eintretende Wert
verlust "auf die mutmaBliche Gesamtdauer der Verwendung" verteilt 
wird. Die Gesamtdauer der Verwendung ist abgelaufen, wenn die Anlage 
so weit abgenutzt ist, daB sie fiir den Betrieb als solchen wertlos ist und 
nur noch einen gewissen Stoffwert besitzt. Nach dem Sinn des Gesetzes 
und nach allgemeinem Gebrauch wird daher die Abschreibung so be
messen, daB nach volliger Abnutzung ein dem urspriinglichen Anschaf
fungswert gleichkommender Betrag, vermindert um den voraussicht
lichen Altwert, vorhanden ist. Streng genommen miiBte fUr jeden ein
zelnen Anlageteil eine seiner Lebensdauer entsprechende Abschreibung 
vorgesehen werden. Die nachfolgende Zusammenstellung gibt die auf 
Grund bisheriger Erfahrungen geschatzte Lebensdauer fiir die haupt
sachlichsten Anlageteile an: 

Zahientafeillo Le bensdauer von Anlageteilen eines Elektrizitatswerkes. 

Anlageteil 

Grundstiicke ....... . 
Gebaude ......... . 
Tiefbauten und Wasserbauten . 
Talsperren, Stollen. Kanale . . 
AnschluBgleise . . . . . . . . 
Bekohlungseinrichtungen . . . . 
Dampfkraftanlagen und Zubehor. 
Verbrennungskraftmaschinen. . . 
Wasserturbinen ........... . 
Umlaufende elektrische Maschinen und Zubehor 
Schaltanlagen . . . . . 
Umspanner ..... . 
Sammler ............. . 
Holzmaste (impragniert) . . . . . . . 
Eisenmaste . . . . . . . . . . . . . 
Leitungsmaterial (Kupfer) und ZubehOr 

Geschatzte 
Lebensdauer 

Jahre 

co 
30 
50 

100 
20 
10 
12 
10 
20 
15 
15 
15 
10 
20 
30 
30 
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Zahlentafelll. Lc bensda uer von Anlageteilen eines E lektrizi tit tswerkes. 
\Fort~etzung.) 

Anlageteil 

Kabel .......... . 
MeBeinrichtungen und Zubehor 
Eicheinrichtungen. .. 
Betriebstelephon . . . . . . . 
Werkzeuge ........ . 
Fahrzeuge ......... . 
Sonstige Einrichtungsgegenstande 

Geschiitzte 
Lebensdauer 

Jahre 

40 
10 
10 
15 

2 
5 

10 

Die vorstehenden Zahlen sind Mittelwerte, die in Wirkliehkeit naeh 
oben und unten erhebliehe Abweichungen zeigen konnen, da die Lebens
dauer einzelner Anlageteile nur mit Unsicherheit geschatzt werden kann 
und aueh von zahlreichen ortlichen Umstanden abhangig ist. Fur eine 
genaue Gestehungskostenermittlung ist es notwendig, die Rucklagen fUr 
die einzelnen Anlageteile getrennt festzustellen; da es sich aber bei der 
Abschreibung nicht so sehr urn die Werterhaltung einzelner Teile als 
urn die des gesamten Vermogens handelt, wird die Abschreibung in dem 
der Offentlichkeit unterbreiteten Zahlenwerk der Unternehmungen meist 
auf den gesamten Anlagewert bezogen, wodurch gleichzeitig die Uber
sichtlichkeit der Bilanz und die Einfachheit der Buchfuhrung erhoht 
werden. Die, gebrauchlichsten Mittelsatze der Abschreibung liegen 
zwischen 21/2 und 5 % . Diese Satze sollen sich auf das ursprungliche 
Anlagekapital und nicht wie in anderen Geschaftszweigen vielfach ublich, 
auf den durch die jeweiligen Abschreibungen verminderten Buchwert 
beziehen. Die zuletzt genannte Abschreibungsart wird heute bei Elek
trizitatsunternehmungen selten angewendet, weil die Abschreibung auf 
den Anlagewert ein klareres Bild der Vermogensverhaltnisse ergibt, eine 
der Betriebseigenart besser angepa13te Verteilung der Abnutzung auf die 
einzelnen Betriebsjahre ermoglicht und sicherere Grundlagen fUr die 
Berechnung der Gestehungskosten bietet. 

Eine weitere Meinungsverschiedenheit betrifft die Frage, ob die 
Abschreibungssatze unter Berucksichtigung von Zins und Zinseszins 
festgesetzt werden konnen. Ein solches Verfahren wird in dem Fach
schrifttum zum Teil als rechtmaBig nicht anerkannt, weil die Abschrei
bungsposten keinen wirklichen Wert, sondern im Gegenteil, das Fehlen 
von Werten feststellten ("Wertberichtigung"), und weil als Folge der 
Zins- und Zinseszinsrechnung der jahrliche Abschreibungssatz von 
Anfang an niedriger bern essen wurde, als es der wahrend der einzelnen 
Jahre wirklich eintretenden Entwertung entsprache. Wenn auch beide 
Griinde widerlegbar sind, so ist doch zu bedenken, daB bei der Beriick
sichtigung von Zins- und Zinseszins die Abschreibungsbetrage, zu denen 
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auch die Zinsen und Zinseszinsen hinzugezahlt werden miissen, mit dem 
Alter der Unternehmung so stark anschwelIen, daB sie bei schwankender 
Wirtschaftslage nicht mehr erarbeitet werden konnen. Fur die Berech
nung der Gestehungskosten ist es zweckmaBiger und einfacher- von der 
Berucksichtigung von Zins- und Zinseszins abzusehen. 

Bei der Festsetzung der Erneueruilgsriickstellung ist man vollig auf 
Schatzungen angewiesen, da sich weder das Veralten, noch das Ein
treten von Betriebsunfallen, noch das Aufkommen von zweckmaBiger 
arbeitenden Anlageteilen voraussehen laBt. Die gesetzliche Bestimmung, 
daB der Wertverlust, dem die als Erneuerung bezeichnete Wertberichti
gung begegnen soIl, auf die Dauer der "Nutzung" verteilt werden soIl, 
ist in Elektrizitatsversorgungsunternehmungen nicht durchfiihrbar, da 
sich die wahrscheinliche Dauer der Nutzung iiberhaupt nicht absehen 
liiBt. Gebrauchlich sind Satze von 1,5-5%, zwischen denen sich der 
Unternehmer je nach dem Geschaftsergebnis bewegen mag. Fiir Voraus
berechnungen wird vielfach fiir Abschreibung und Erneuerung zu
sammen ein Satz von 5 % angewendet. - Die Ermittlung des Erneuerungs
satzes auf Grund von Zins- und Zinseszinsen ist nicht angangig, weil 
der Erneuerungsriicklage in Abhangigkeit von dem Ertrage des Unter
nehmens jahrlich ungleiche Betrage zugefiihrt und zur Durchfiihrung 
von Erneuerungsarbeiten entnommen werden konnen. Aus der Mog
lichkeit und der Notwendigkeit solcher Entnahmen ergibt sich die Frage, 
ob die Erneuerungssatze nach dem tatsachlichen Anlagewert oder von 
dem sog. Wiederbeschaffungswert berechnet werden sollen. Nach dem 
Wesen der Erneuerung scheint das zweite geboten. Da aber auch die 
Wiederbeschaffungskosten schwanken und da der Zeitpunkt derFest
setzung der Erneuerungsquote und der Zeitpunkt der Wiederbeschaffung 
kaum zusammenfallen, ist es zweckmaBiger, etwaigen Bewegungen der 
Wiederbeschaffungskosten durch entsprechende Veranderung der Er
neuerungssatze Rechnung zu tragen. 

Beziiglich der Kapitalriickstellungen als Kostenbestandteil sei auf 
das bei der' Besprechung der Zinsen gesagte verwiesen (s. S. 50). Auch 
sie sind weniger Betriebsmittel als Betriebsvoraussetzung und Betriebs
folge, was - wie bei den Zinsen - bei der etwa durch die Wertschatzung 
der Abnehmer bedingten Kostenabwalzung von einer Abnehmergruppe 
auf eine andere zu beriicksichtigen sein wird. 

Dies ist urn so wichtiger, als die Riickstellungen einen betrachtlichen 
Teil (20--40%) der Gesamtaufwendungen ausmachen; daraus ergibt sich, 
daB MiBgriffe in ihrer Bemessung schwerwiegende Folgen nach sich ziehen 
miissen. Nach zwei Richtungen hin wird haufig gefehlt. Einmal werden 
die Abschreibungen ganz oder teilweise unterlassen, in der Absicht, 
einen h6heren Reingewinn ausweisen zu konnen; wird ein solches Ver
fahren in den ersten Jahren auch nicht immer zu MiBerfolgen fiihren, 
so wird doch die gesicherte Fortfiihrung des Unternehmens in Frage 
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gestellt, und unter Umstanden mussen die Gewinne der ersten Jahre mit 
empfindlichen VermogenseinbuBen spaterhin bezahlt werden. - Ebenso 
bedenklich ist es aber auch, die Ruckstellungsbetrage im voraus zu hoch 
anzusetzen. Von der vermeintlichen Tatsache ausgehend, daB die hohen 
Ruckstellungen notwendige Betriebs~usgaben darstellen, mussen die 
Verkaufspreise entsprechend hoch angcsetzt werden; die Folge ist ein 
kleiner Absatz, das Unternehmen entwickelt sich nicht und statt der 
erwarteten Betrage fUr Ruckstellungen weist der JahresabschluB Ver
luste auf. Dies alles kann vermieden werden. 1st die GroBe der Anlagen 
dem wirklichen Bedurfnis angepaBt, werden die notwendigen Ruck
stellungen richtig bemessen, so werden sich bei gerechter und zweck
maBiger Tarifgestaltung stets Uberschusse erzielen lassen. Dann aller
dings ist darauf zu sehen, in den Rucklagen moglichste Deckung gegen 
Unvorhergesehenes zu haben. Verkehrt ware es dann - wie dies in 
stadtischen Betrieben nicht selten vorkommt - alle Uberschusse in 
anderer Weise zu verwerten. Ersatzanschaffungen, technische Ver
besserungen werden dann selten mehr bewilligt, weil neue Kapitalien 
hierzu nicht mehr aufgenommen werden sollen oder konnen; das Unter
nehmen steht nicht mehr auf der Hohe der Zeit, geht zuruck und kann 
seine wirtschaftlichen Aufgaben nicht mehr in voUem Umfange erfullen. 

2. Die Betriebskosten. 
Die Kapitalkosten sind die Aufwendungen, die erforderlich sind, 

um einc Unternehmung ins Dasein zu rufen und am Dasein zu erhalten; 
die Betriebskosten dagegen mussen aufgewendet werden, um sie lebendig, 
um sie in Bewegung zu erhalten, "Bcwegung" auch im ubertragenen 
Sinne verstanden. Betriebskosten sind erforderlich, um die elektrische 
Arbeit zu erzeugen oder von anderer Seite her zu beschaffen, um sie fort
zuleiten, zu verteilen, zu ubergeben und alle damit zusammenhangenden 
Vorgange zu regeln. Damit sind die Betriebskosten aufs engste mit den 
Kostenstellen verknupft, an denen sie ebenso wie auch die Kapital
kosten entstehen. Bevor hierauf eingegangen wird, mussen sie aber noch 
nach anderen Gesichtspunkten untersucht werden. 

Zunachst konnen die Betriebskosten nach den Bet r i e b s v 0 r gang e n 
III folgenden Hauptgruppen zusammengefaBt werden: 

Betriebskosten im engeren Sinne, 
1nstandhaltungskosten, 
Verwaltungskosten. 

Die Betrie bskosten im engeren Sinne umfassen aIle Aufwendungen, 
die erforderlich sind, um den technisch-physikalischen Vorgang der 
Elektrizitatsversorgung in Gang zu halten, d. h. um die elektrische 
Arbeit regelmaBig und laufend zu erzeugen und bis zu den Ubernahme
stellen hinzuleiten. 
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Die Instandhaltungskosten werden fiir die rein stoffliche Er
haltung aller Anlageteile in betriebsfiihigem Zustande aufgewendet. Es 
bandelt sich dabei um zwei verschiedene Arten von Aufwendungen: die 
einen, fUr Instandsetzung, dienen zur Behebung kleiner, unvermuteter 
Betriebsunfiille, wie z. B. Zerstorung von Isolatoren, Umbruch von 
Masten, ReiBen von Leitungen usw., wiihrend die Unterhaltung den 
Ausgleich des normalen VerschleiBes bezweckt. (Auswechslung von 
Rostgliedern, von Kessel- und Kondensatorrohren, von Dynamobiirsten, 
Anstricherneuerung bei Leitungsmasten usw.) Auch regelmiiBige Priifung 
und Untersuchung wichtiger Anlageteile, z. B. Abgehen von Leitungen, 
CHfnen von Turbinen usw. gehoren hierher. Ein Teil dieser Aufwendungen 
ist von der Beanspruchung durch den Betrieb unabhiingig, wie z. B. 
fast alle Arbeiten an den Leitungsnetzen, die zum groBten Teil durch 
die Witterungsverhiiltnisse bedingt sind. Eine scharfe Trennung beider 
Kostenbestandteile ist nicht immer moglich; deshalb werden die Ausgaben 
meist unter dem Namen Instandhaltung oder Unterhaltung zusammen
gefaBt. Ihre Rohe ist, abgesehen von der Betriebsbeanspruchung, von 
zahlreichen Umstanden abhiingig, so von der Giite und Beschaffenheit 
der Neuanlagen, von ihrem Alter, von den klimatischen Verhiiltnissen, 
von der Aufmerksamkeit der Bedienung, von der Beschaffenheit der 
Brennstoffe und des Wassers u. a. m. Unter Rinweis auf diese verschieden
artigen Einfliisse konnen fur einige Rauptteile elektrischer Anlagen 
folgende Erfahrungssiitze fUr die Instandhaltung angenommen werden. 

Zahlentafel 12. Instandhaltungssatze von Anlageteilen eines 
E lektrizi ta tswer kes. 

Anlageteil 

Grundstiicke. . . . . 
Geba.ude ..... . 
Wehrbauten .... . 
Sonstige Wasserbauten 
Kohlenzufiihrung. . . . 
Dampfkessel und Zubehor 
Dampfturbinen und Zubehor 
Verbrennungskraftmaschinen . 
Wasserturbinen .............. . 
Umlaufende elektrische Maschinen und Zubehor. 
Schaltanlagen . . . . . . . . 
Umspanner ........ . 
Sammler .......... . 
Freileitungen mit Holzmasten . 
Freileitungen mit Eisenmasten. 
Kabel ........... . 
MeB- und Eicheinrichtungen. . 
Fahrzeuge ......... . 
Sonstige Einrichtungsgegenstande 

I 
I 
! 

: I 
: I 
· j 

• I 

·1 
'j 
• I 

: I 
: I 

: I 

Gebrauchliche 
Satze fUr 

Instandhaltung 
% 

1-2 
3-5 
1-2 
3-5 
3-5 
1-2 
3-fi 
1-2 
1-2 
1-2 
1-2 
6-8 
1-2 

1,5-3 
0,5 

1-2 
3-5 
2-3 
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Bezogen auf das gesamte Anlagekapital werden fur Vorausberech
nungen vielfach Satze von 1-2 % angewendet. 

Streng zu trennen von den Aufwendungen fUr Instandhaltung sind 
die Ausgaben fUr Erneucrung, insbesondere mul3 vermieden werden, die 
Aufwendungen fur Instandhaltung dem Erneuerungsfonds zu ent
nehmen. Zwar ist die Grenze nicht immer leicht zu ziehen, wo die 
Instandhaltung aufhort und die Erneuerung beginnt; der sorgsame und 
verantwortungsbewul3teBetriebsleiter wird aber meist entseheiden 
konnen, wo es sich urn vollwertigen Ersatz durch Erneuerung wichtiger 
Anlageteile oder urn Ausbesserung und Instandsetzung im laufenden 
Betriebe handelt; in Zweifelsfallen wird er sieh aber fUr die Betriebs
aufwendung statt fur die Entnahme aus dem Erneuerungsfonds ent
schliel3en und wird diesen solange als moglich fur unvorhergesehene 
Faile und fUr den Ersatz lebenswichtiger Anlageteile aufsparen. Er 
wird sich dabei auch von der Uberlegung leiten lassen, dal3 der Erneue
rungsfonds urn so mehr geschont werden kann und urn so weniger Zu
fuhrung benotigt, je besser und umfangreicher die laufende Instand
haltung ist. 

Die Verwaltungskosten schlieBlich entstehen durch die planvolle 
Eingliederung des Elektrizitatsversorgungsunternehmens in die ubrige 
Volkswirtschaft. Sie umfassen aIle Aufwendungen, die sieh aus der 
Leitung des Betriebes, aus dem Verkehr mit den Abnehmern, den 
Behorden und den Lieferanten ergeben. 

Mit der Unterteilung der Betriebskosten in die genannten Gruppen 
ist die letzte Ubersieht uber ihre Bestandteile noch nieht gewonnen; 
sie ist aber notwendig, wenn man den Einflul3 betriebsfremder Vorgange 
auf die Gestaltung der Gestehungskosten (z. B. Lohntarifanderungen, 
Steuererhohungen usw.) raseh uberblieken will. Von diesem Standpunkt 
aus ergibt sieh folgende Unterteilung: 

a) Gehalter und Lohne. 
b) Betriebsstoff- und Strombezugskosten. 
c) Sonstige Sachaufwendungen. 
d) Steuern und Abgaben. 
e) Versieherungen. 
f) Sonstiges. 

a) Gebalter und Lobne. Zur Gruppe der Personalausgaben gehoren 
die festen Bezuge von Aufsiehts- oder Verwaltungsraten, die festen 
Gehalter del' Direktion, del' teehnischen und kaufmannisehen Angestellten 
und die Lohne del' in den versehiedenen Teilen des Unternehmens tatigen 
Arbeiter. Nieht hierzu zu reehnen sind Gewinnanteile von Aufsiehts
raten und leitenden Beamten; derartige Betrage konnen nieht als Ge. 
stehungskosten im engeren Sinne gelten, sie sind vom Reingewinn 
abhangig und gegebenenfalls von diesem abzuziehen. Der Anteil der 
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Personalkosten ist urn so groBer, je kleiner die Unternehmung und je 
geringer die Ausnutzung ist. Er ist ferner abhangig von der Art del' 
Strombeschaffung und z. B. wesentlich hoher bei Unternehmungen mit 
eigener Erzeugung als bei solchen mit Strombezug. Auch die raumliche 
Ausdehnung des Unternehmens, seine landschaftliche Gestaltung, die 
Bevolkerungsdichte, die Art der Leitungsverlegung u. a. m. sind von 
bestimmendem EinfluB auf die Hohe der Personalkosten. Einen groBeren 
Anteil hieran beanspruchen die Personalausgaben fUr die Stromiiber
gabe, d. h. fUr die Zahlerablesung, das Rechnungsausschreiben, den 
Geldeinzug, das Mahnwesen und fUr die ubrige kaufmannische Ver
waltung. Zwar hat hier, namentlich bei Unternehmungen groBen Um
fanges, eine weitgehende Mechanisierung der kaufmannischen Arbeiten 
im Sinne einer Personalverminderung gewirkt, doch ist nicht zu ver
meiden, daB die Personalausgaben mit wachsender Anzahl der Abnehmer 
ansteigen. Von EinfluB hierauf ist auch die Form der Tarife und die Art 
des Geldeinzugs. 

Wie wichtig auch die Auswahl sachkundigen, zuverlassigen und 
daher gut bezahlten Personals ist, so spielen doch die Ausgaben fUr Ge
halter und Lohne bei den Elektrizitatswerken nicht die groBe Rolle, die 
ihnen haufig von AuBenstehenden zugeschrieben wird. lhr Anteil an 
den gesamten Gestehungskosten bewegt sich zwischen 5 und 20 %, ihr 
Anteil an den Betriebsausgaben allein zwischen 10 und 40%. Eine 
Herabsetzung der Personalausgaben, z. B. urn 10% kann sich im Durch
schnitt, wie die Erfahrungen gelegentlich der Anordnungen des Reichs
kommissars fur Preisuberwachung gezeigt haben, nur mit etwa 1 % bei 
den Strompreisen auswirken. 

b) Betriebsstoff· und Strombezugskosten. Die Betriebsstoffkosten 
umfassen alle Aufwendungen fiir den Sachbedarf, der zur laufenden 
Beschaffung, Fortleitung und Verteilung der elektrischen Arbeit erforder
lich ist. DemgemaB bilden diesen Kostenbestandteil im wesentlichen 
die Aufwendungen fUr die Betriebsstoffe im Kraftwerk oder, falls der 
Strom nicht selbst erzeugt wird, die Ausgaben fUr den Fremdstrom
bezug. Diese ergeben sich auf Grund vertraglicher Abmachungen 
meiBt in Ahh8.ngigkeit von der bea.nspruchten Hochstleistung und der 
Zahl der bezogenen kWh. Bei Eigenerzeugung ist die Hohe der Betriebs
stoffkosten von der Art der Energiequelle abhangig. In Deutschland 
herrscht immer noch die Warmekraftmaschine, insbesondere die Dampf
turbine weit vor. 1m Jahre 1932 (Arch. Warmewirtsch. 1933 S.256) 
wurden von den 45 groBten Kraftwerken, die etwa 70 % der gesamten 
offentlichen Elektrizitatserzeugung bestreiten, erzeugt dur~h 

Steinkohle . . . . 40,2% Gas und 01 . . . 0,1 % 
Braunkohle .... 41,7% Wasserkraft ... 18,0% 

Bei den Dampfkraftwerken bedingen die Kosten des Brennstoffbedarfs 
in weitem MaBe die Hohe der Betriebsausgaben, von denen sie 40-60%, 
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im Mittel etwa 50% beanspruchen. Bei regelmiWiger Entwicklung 
wachst dieser Anteil mit den Jahren an, ein Zeichen fur die fortschrei
tende Mechanisierung der Bedienung und fur die bessere Ausnutzung 
der Betriebsmittel. 1m Einzelfalle ist die Hohe der Brennstoffkosten von 
der Art der Kohle und der Lage des Kraftwerkes zur Grube, von der 
GroBe der Maschinen und ihrer Ausnutzung und von der technischen 
Ausgestaltung des Kraftwerkes abhangig. 

Zu den Betriebsstoffkosten reehnen ferner Sehmier-, Putz- und 
Diehtungsmittel, die jedoeh nur einen sehr geringen Bruchteil der Auf
wendungen ffir Betriebsstoffe erfordern. Am niedrigsten sind die Aus
gaben fur diese Stoffe bei Dampf- und Wasserturbinen, erheblieh hoher 
bei Kolbendampfmaschinen, die jedoeh fur die offentliche Elektrizitats
versorgung fast nirgends mehr in l"rage kommen, ebenso bei Diesel
und Gasmotoren, was sieh ohne weiteres aus den bauliehen und betrieb
lichen Eigenschaften dieser Masehinen ergibt. Weiter gehoren zu den 
Aufwendungen fur Betriebsstoffe noch die Kosten fur die Beschaffung 
und Reinigung von Kesselspeise- und Kuhlwasser; diese Kosten sind 
nicht unbetrachtlich, namentlieh wenn die Wasserbesehaffung durch 
besondere Einrichtungen (Tiefbrunnen, Kuhlturme usw.) oder durch 
Einkauf erfolgen muG, und wenn eine weitgehende Reinigung von 
schadlichen Bestandteilen im Interesse der Betriebssieherheit notwendig 
ist. Zu den Betriebskosten des Kraftwerks sind endlich die Ausgaben 
fur Beleuchtung des Kraftwerkes und die Aufwendungen fur den Betrieb 
der Hilfsmaschinen innerhalb des Kraftwerks zu rechnen. Diese Aus
gaben werden vielfach unter der Bezeichnung "Eigenverbrauch" oder 
"Selbstverbrauch" zusammengefaGt. 

Aueh auGerhalb des Kraftwerkes entstehen bei ausgedehnten Uber
landwerken laufende Betriebsstoffkosten, so fUr die Olfullung und in 
manehen Fallen fur die Wasserkuhlung der Umspanner, fur die Be
leuehtung und Heizung anderer Betriebsstatten u. a. m.; diese Ausgaben 
konnen im Einzelfalle eine betraehtliehe Hohe erreiehen, treten aber 
im Vergleieh zu den ubrigen Betriebsstoffkosten zuruek. 

c) Sonstige Sachaufwendungen. Hierher gehoren die Ausgaben fur 
den Saehbedarf des Fuhrparks, fur Beleuchtungsmittel der versehiedenen 
Anlageteile, fur Dienstkleidung, Schutzanzuge, Drueksachen fur die 
Werbung und insbesondere die Aufwendungen fur Burobedarf. AIle 
diese Ausgaben wachsen mit dem Umfang des Unternehmens, nament
lieh die letztgenannten mit der Anzahl der Abnehmer. Wenn sie 
aueh im Rahmen des Gesamthaushaltes nieht von wesentlicher 
Bedeutung sind, so kann gerade hier eine zielbewuBte und energische 
Geschiiftsleitung betrachtliehe Ersparnisse erzielen. Grol3ere Unter
nehmungen haben daher vielfaeh eine besondere Einkaufsabteilung, 
die sich durch sorgsame Bearbeitung der Angebote und Auftrage leieht 
bezahlt machen kann. 
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d) Steuern 1 und Abgaben. Die Steuern spielen in der deutschen 
Elektrizitatswirtschaft nicht nur in geldlicher Hinsicht als Bestandteil 
der Gestehungskosten, sondern auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht 
eine wichtige Rolle. Die Elektrizitatsunternehmungen im Besitze der 
offentlichen Hand sind weitgehend von den wichtigsten Steuern be
freit und haben damit einen erheblichen Vorsprung vor den privaten 
und den gemischtwirtschaftlichen Betrieben 2. 1m vorliegenden Zu
sammenhang kann auf diese sachlich nicht gerechtfertigte Bevor
zugung nicht eingegangen werden, es muB auf die zahlreichen Sonder
veroffentlichungen hieruber hingewiesen werden (131, 132, sowie viele 
Aufsatze im Offent!. Elektr. -Werk und in den Tageszeitungen, be
sonders Berliner Borsenzeitung). 

Wie bereits an anderer Stelle erwahnt (S.48), werden die Steuern 
mit Rucksicht auf die Verteilung und Umlegung der Gestehungs
kosten zweckmaBig in kapitalabhangige, umsatzabhangige und ertrags
abhangige eingeteilt. 

Zu den kapitalabhangigen Steuern gehoren die Vermogens
steuern, die Industriebelastung, ferner einzelne Landessteuern, wie die 
Grundsteuer, ein Teil der Gewerbesteuer usw. Der Bemessung der 
wichtigsten dieser Steuern liegt das Betriebsvermogen zugrunde, zu dem 
aIle Anlageteile gehoren, die dem Betrieb als Hauptzweck dienen. Fur 
die Bewertung des Betriebsvermogens ist der gemeine Wert maBgebend, 
d. h. der bei einer VerauBerung zu erzielende Preis abzuglich der 
Betriebsschulden. Ihrem Wesen nach konnen daher diese Steuern zu 
den Kapitalkosten gerechnet werden. - Yom Umsatz abhangig ist, 
wie schon der Name sagt, die Umsatzsteuer, die von der gesamten, 
an den Abnehmer weiterberechneten Energiemenge erhoben wird. Ihre 
Hohe ist in den letzten Jahren wiederholt geandert worden und be
trug zwischen 0,5 und 2,5% der Stromrechnungsbetrage. Bei dieser 
Steuer kommt vielen Elektrizitatswerken die Bestimmung zugute, daB 
sie nur einmal, und zwar vom ersten Lieferer erhoben wird. Das 
Unternehmen also, da.B die von ihm benotigte elektrische Arbeit nicht 
selbst erzeugt, sondern im ganzen Umfang bezieht, hat beim Weiter
verkauf hierfiir keine Umsatzsteuer zu entrichten. - E rf 0 1 gsa b han gig 
sind die Korperschaftssteuer und die Gewerbeertragssteuer. Die Korper
schaftssteuer, eine Reichssteuer, ist die Einkommensteuer der Korper
schaften. Sie betragt einheitlich 20 % des Gewinnes, so wie er von 

1 Wahrend der Drucklegung sind in Deutschland neue Steuergesetze erlassen 
worden, die nicht unerhebliche Abweichungen und Vereinfachungen von den bis· 
herigen Bestimmungen enthalten; die Beriicksichtigung dieser Anderungen war 
aus drucktechnischen Griinden nicht mehr moglich. 

2 Die Befreiung der Betriebe der offentlichen Hand von der Korperschafts
steuer ist nach den neuen Gesetzen aufgehoben. 
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der Steuerbehorde festgesetzt wird; er wird meist betrachtlich hoher 
angenommen als der in der Bilanz ausgewiesene Gewinn. Es wird daher 
vielfach eine besondere Steuerbilanz aufgestellt, die oft nicht unwesentlich 
von der Handelsbilanz abweicht. - Eine andcre Berechnung des Gewinns 
wird der Gewerbeertragssteuer, einer Landessteuer, zugrunde gelegt; 
hier werden dem Gewinn noch die Zinsen des Leihkapitals hinzugezahlt. 
1m iibrigen kann auf die unterschiedliche Festsetzung der Gewerbe
steuer in den einzelnen Landern und Gemeinden hier nicht eingegangen 
werden; lediglich die Form der Lohnsummensteuer moge noch erwahnt 
werden, die teils die Gewerbekapitalsteuer ersetzt, teils daneben erhoben 
wird und von der Gesamtsumme der bezahlten Lohne abhangig ist. In 
diesem Falle handelt es sich urn eine Aufwendung, die der fUr Gehalter 
und Lohne gleichzusetzen ist. 

Neben diesen drei Hauptgruppen der Steuern werden noch eine 
Anzahl anderer Steuern, je nach dem Sitz, der Gliederung und dem 
Urn fang des Unternehmens erhoben, so Grund-, Hauszins-, Kirchenbau
steuern, die Automobilsteuern, die Stempelsteuer u. a. m. Dariiber 
hinaus haben sogar manche Gemeinden versucht, die Elektrizitats
unternehmungen noch mit anderen Steuern zu belegen, z. B. mit einer 
Steuer abgcstuft nach der ZahlergroBe oder nach der Lange der im 
Gemeindegebiet verlegten Leitungen, doch sind bisher derartige Steuern, 
die unter Umstanden den Ruin des Unternehmens herbeifiihren konnen, 
von den vorgesetzten Behorden nicht genehmigt worden. Auch eine 
Steuer auf die verkaufte Elektrizitat, wie sie in verschiedenen anderen 
Landern, z. B. Italien und Spanien, schon seit langem gebrauchlich ist, 
ist in Deutschland nicht zur EinfUhrung gelangt. Eine solche Steuer 
kommt meist als Gestehungskostenanteil nicht in Frage, sie wird gesondert 
von der Endsumme der Stromrechnung erhoben und an den Staat 
abgefUhrt. Die dem Unternehmer hierdurch entstehenden Unkosten 
werden ihm vergutet. 1m Gegensatz hierzu mussen die oben besprochenen 
Steuern in die Gestehungskosten eingerechnet werden. lhre Bedeutung 
fUr die Berechnung der Gestehungskosten erhellt daraus, daB sie in 
Deutschland im ganzen durchschnittlich etwa 10-12% der Strom
einnahmen erfordern (auch in V.St.A. etwa 10%), daB ihre Gesamt
summe nicht selten dem ausgeschutteten Reingewinn gleichkommt, in 
vereinzelten Fallen, wenn z. B. Steuern noch nachtraglich erhoben 
werden, den Reingewinn noch iibersteigt. Dabei faHt fur die Auf
steHung genauer Gestehungskostenberechnungen crschwerend ins Ge
wicht, daB die Steuern oft erst mehrere Jahre nach ihrer Entstehung 
endgwtig festgesetzt werden. 

Wahrend die Steuern durch Gesetz oder Verordnung bestimmt sind, 
werden die Abgaben meist durch Vertrag geregelt. So werden z. B. von 
Behorden oder auch von Privaten bestimmte Gebuhren fur die Benutzung 
ihres Eigentums zur LeitungsfUhrung vertraglich verlangt; handelt es 
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sich hierbei um einmalige Betrage, so sind sie nicht den Gestehungs
kosten der elektrischen Arbeit, sondern dem Anlagekapitel zuzurechnen. 
Laufende Gebiihren, z. B. je Mast oder je km Leitungslange oder je 
Eisenbahniiberfiihrung oder je km Walddurchquerung u. dgl. werden 
zwar selten in unmittelbarer Abhangigkeit yom Anlagekapital angesetzt, 
stehen aber hiermit doch in einem gewissen Zusammenhang und konnen 
daher wie kapitalabhangige Steuern behandelt werden. In ahnlicher 
Weise kann man auch umsatz- und gewinnabhangige Abgaben unter
scheiden. Es wird z. B. durch Vertrag festgesetzt, daB ein Unternehmer 
einen bestimmten Anteil der gesamten Stromeinnahmen, der nach der 
Rohe der Gesamteinnahmen oder auch nach der Rohe der Strompreise 
oder nach der Verwendungsart des Stromes abgestuft wird, an eine 
Gemeinde als Konzessionsabgabe oder an einen anderen Unternehmer 
als Entgelt fiir Betriebsfiihrung zu entrichten hat. In anderen Fallen 
wird die Abgabe in Abhangigkeit yom Rohgewinn oder haufiger yom 
Reingewinn berechnet; falls die Abgabe yom Reingewinn zu entrichten 
ist, der iiber der landesiiblichen Verzinsung liegt, kann man sie nicht 
zu den Gestehungskosten rechnen, wahrend sie im Regelfall den Kapital
kosten gleichzuachten ist. Dies gilt auch von den sog. Pachtabgaben, 
sofern sie fiir die Uberlassung der Anlagen an einen Unternehmer gezahlt 
werden und einen Ausgleich fiir die Aufwendung von Zinsen und Ab
schreibungen des Besitzers darstellen. 

e) Versicherungen. Man kann Personal- und Sachversicherungen und 
bei beiden wiederum behordlich vorgeschriebene und freiwillige Ver
sicherungen unterscheiden. Zu den vorgeschriebenen Personalversiche
rungen gehoren in Deutschland die Sozialversicherungen, wie Kranken-, 
Unfall-, Invaliden-, Alters- und Angestelltenversicherung, deren Beitrage 
meist zum Teil yom Versicherten und zum Teil yom Unternehmer 
aufzubringen sind. Freiwillig sind die Unfallversicherungen hoherer 
Angestellten, sowie Z. B. die Beraubungsversicherung der Kassenboten. 
Vorgeschriebene Sachversicherung ist die Feuerversicherung von Ge
bauden, freiwillig die Feuerversicherung aller iibrigen Anlagewerte ein
schlieBlich der beweglichen Einrichtungen und ferner die Maschinenbruch
versicherung. Diese letzten beiden Arten der Versicherung erfordern 
recht betrachtliche Aufwendungen, weshalb es notwendig ist, bei jedem 
einzelnen Anlageteil die ZweckmaBigkeit der Versicherung durch Ab
wagung des moglichen Schadens im Verhaltnis zu den Versicherungs
pramien nachzupriifen. Manche Unternehmungen sind im Verfolg 
solcher Erwagungen dazu iibergegangen, an Stelle der Versicherung 
besondere Riicklagen vorzusehen oder sich mit wenigen gleichartigen 
Betrieben zu einer Selbstversicherung zusammenzuschlieBen. - Neben 
den genannten Rauptversicherungen sind noch andere, wie die Raft
pflicht-, Einbruchsdiebstahl-, Wasserschaden, Autoschadenversicherung 
uSW. gebrauchlich. - Alle Versicherungen bezwecken den Schutz von 
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Personen und Sachen oder die AbwiiJzung fremder Anspriiche; die 
Aufwendungen sind von der Betriebsbeanspruchung unabhangig und wie 
die Ausgaben fur das Personal oder fur die Anlageteile, deren Schutz 
beabsichtigt ist, zu behandeln. 

f) Sonstige Betriebskosten. Bei einem so vielseitigen Wirtschafts
gebilde wie einer Elektrizitatsversorgungsunternehmung treten neben 
den genannten Hauptausgabenposten noch zahlreiche kleinere Auf
wendungen auf, die nach besonderen Gesichtspunkten nicht zusammen
gefaBt werden konnen. Hierzu gehoren die Ausgaben fUr Werbung, fur 
Rechtsberatung und ProzeBfUhrung, soweit sie nicht in den Personal
und Sachausgaben bereits enthalten sind; ferner die Ausgaben fur Mieten, 
soweit sie nicht als Ka pitalkosten (z. B. Miete fur ein Verwaltungsge baude) 
oder als Bestandteil der Personalkosten (z. B. Miete fur Dienstwohnungen) 
zu werten sind; die Aufwendungen fiir Reisen, fur Vereinsbeitrage, fUr 
freiwillige Wohlfahrtsspenden, fur Postgebuhren, fur Zeitungen, Zeit
schriften, Bucher usw. Es handelt sich hierbei um allgemeine Unkosten 
im engeren Sinne, die keinem der ubrigen Kostenbestandteile zu
gerechnet werden konnen und gewohnlich als Verwaltungskosten zu
sammengefaBt und auf die einzelnen Kostenstellen verteilt werden 
mussen. 

Einen ungefahren "Oberblick uber die Verteilung der Gestehungs
kosten nach den verschiedenen Gesichtspunkten fur einen gedachten 
Normalfall mit Dampfkrafterzeugung geben die folgenden Zahlen
tafeln, und zwar Zahlentafeln 13a-c die Verteilung der Betriebs
kosten, Zahlentafeln 14a und b die Verteilung der gesamten Ge
stehungskosten einschlieBlich Kapitalkosten. (DaB sich hierbei nicht 
immer ganze Zahlen ergeben konnen, liegt auf der Hand, da sie 
gegenseitig abgestimmt werden mussen.) Die Zahlentafeln sind zur 
besseren "Obersicht in Abb. lOa-c, undlla und b bildlich dar
gestellt. 

Zahlentafel13a. Verteilung der Betriebskosten (= 100%) nach Betriebs
vorgangen und Kostenbestandteilen. 

Betriebsvorgange 

Betriebim 
Instand-/ Ver-

Ins-
Kostenbestandteile engeren gesamt 

Sinne haItung waltung 

% % I % % 

Gehalter und Lohne 
I 

8,0 5,0 7,0 20,0 
Betriebsstoffe . 53,0 - - 53,0 
Sonstige Sachaufwendungen 0,5 1,0 0,5 2,0 
Steuern und Abgaben . - - 20,0 20,0 
Versicherungen . . . . . - - 4,0 4,0 
Sonstige Aufwendungen . 0,2 0,3 0,5 1,0 

~-------- r-~--~ -~--- ~----.. -
Insgesamt 61,7 6,3 ! 32,0 100,0 
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Z'thlentafel 13b. Verteilung der Betrie bskosten (= 100%) nach Kosten
stellen und Kostenbestandteilen. 

Kostenstellen 

I 

tJber-
Ins-

Kostenbestandteile Strombe-I Fort- Ver- gesamt 
schaffung leitung teilung gabe 

% % % % % 

Gehalter und Lohne . 7,0 2,5 I 2,5 8,0 20,0 
Betriebsstoffe 48,0 2,5 I 2,5 - 53,0 
Sonstige Sachaufwendungen. 0,5 0,2 

I 

0,2 1,1 2,0 
Steuern und Abgaben 5,0 1,5 1,5 12,0 20,0 
Versicherungen. 2,5 0,5 0,5 0,5 4,0 
Sonstige Aufwendungen. 0,2 0,1 I 0,1 0,6 1,0 

Insgesamt 63,2 I 7,3 I 7,3 
1 

22,2 100,0 

Z'thlentafel 13c. Verteilung der Betrie bskosten (= 100%) nach Betrie bs
vorgangen und Kostenstellen. 

Kostenstellen 

Strom beschaffl1ng 
Fortleitung 
Verteilung 
tJbergabe 

Insgesamt 

Betriebsvorgange 
Ins-

e~~;~~bSt~e 11n:l~~~~- I w~~~~g gesamt 

% % i % % 

56,0 
2,7 
2,8 
0,2 

61,7 

I I 

I
I i:~ II g:8 6~:i 

1,5 3,0 7,3 
1,0 21,0 22,2 

-~ 6,3 -I 32,0-- 100,0 

Hm Gehalter 
EEl und LBhn • 

D Betriebsstoffe. 

• nslige 
8chllUlwendungen, 

~ teuern 
~ und Abgab.n . 

[]§[I V.relch.rUllgen . 

lim Songtige 
E Aufwondungen. 

Abb. lOa. Verteilung der Betriebskosten nach BetriebsYorgangen und Kostenhestandteilen 
(nach ZablentafeJ 13a). 

Siegel u. Nissel, Die Elektrizitatstarife. 3. Auf!. 5 
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ZahlentafeI 14a. Verteilung der Gesamtgestehungskosten (= 100%) nach 
Kostenstellen und Kostenbestandteilen. 

Kostenstellen 

Strombe-I Fort- I 

I 

tJ'ber-
Ins-

Kostenbestandteile Ver- gesamt 
schaffung 1eitung 

I 
teilung gabe 

% % % % % 

1. Kapitalkosten: 

I 
I I Zinsen. 6,0 8,0 
I 

8,0 
I 

3,0 25,0 
Riickstellungen. 4,0 4,5 4,5 2,0 15,0 

----

I 
12,5 Summe I . 10,0 12,5 5,0 40,0 

II. Betriebskosten: I Gehalter und Lohne. 4,2 1,5 1 1,5 4,8 12,0 
Betriebsstoffe 28,8 1,5 

I 
1,5 - 31,8 

Sonst. Sachaufwand . 0,3 0,2 0,2 0,5 1,2 
Steuern und Abg. 3,0 0,9 

I 
0,9 7,2 12,0 

Versicherungen . 1,5 0,3 0,3 0,3 2,4 
Sonst. Aufwendungen 0,2 0,1 I 0,1 I 0,2 0,6 

1 --------

Summe II. 38,0 I 4,5 I 4,5 I 13,0 60,0 

Gesamtsumme 48,0 I 17,0 I 17,0 I 18,0 100,0 

Zahlentafel14b. Verteilung der Gesamtgestehungskosten (= 100%) nach 
Kostenstellen und Betrie bsvorgangen. 

Kostenbestandteile 

I. Kapitalkosten: 
Zinsen. 
Riicksteliungen . 

Summe I . 

II. Betriebskosten: 
Betrieb im engeren 

Sinne . 
Instandhaltung. 
Verwaltung 

Summe II. 

Gesamtsumme 

Kostenstellen 

Strombe-! Fort- I Ver- II tJ'ber-
schaffung leitung teilung gabe 

% % % % 

Ins
gesamt 

% 

_::g I ::~ __ : _ ::~_I_I _ ~:g _ ~I __ i-,g:,--g~ __ 
10,0 I 12,51 12,5 I. 5,0 40,0 

33,6 
1,4 
3,0 

38,0 

48,0 

I 1,62 i 
0,96 I 

1,92 I 

4,5 I 
17,0 I 

1,68 
0,9 
1,92 

4,5 

17,0 

0,12 
0,52 

12,35 

13,0 

18,0 

37,02 
3,78 

19,2 

60,0 

100,0 

In diesen Zusammenstellungen ist angenommen, daB der Kapital
dienst etwa 10% des gesamten Anlagekapitals betragt; da dieser Anteil 
40% der Gesamtgestehungskosten beansprucht, so entsprechen diese 
40% dem zehnten Teil des Anlagekapitals, d. h. bei den angenommenen 
Verhaltnissen betragen die Anlagekosten 400% oder das Vierfache der 
Gestehungskosten oder mit anderen Worten: Das Anlagekapital 
der Elektrizitatsversorgungsunternehmungen wird im Durch
schnitt nur einmal innerhalb von 4 Jahren umgesetzt. Diese 

5* 



68 Die Gestehungskosten elektrischer Arbeit. 

-- ....-' 

r:r'l 
l!....:..I 

~ 

iii 
0 

• 
0 

Zin en. 

Ruck· 
swllung n. 

GeMltcr 
lind Lijhn •. 

netri.b.· 
stolle . 

. 'onstigc Ilch· 
nu/wendllng.n. 

• lcuem und 
Abgnoon. 

Yer Ichcrungen. 

Sonstigo 
Aufwcndungcn. 

1 Kaplllll· r kosten. 

B ·tricbs· 
ko ten . 

,\111>. 11 a. Vcrteilung der Gesamtgestehungskosten naeh Kostenstellen und 
Kosteubostandtcilen (naeh Zahlentafel 14a). 

0 :Zim~cn. 1 Kapltal· 
'l 0 lUick' J kOBten. 
£, steHlIngen . 
.; 

0 ~'rl" 'm I '" ... 
oS:> engeren Inne. 
E 

~ • Betrl.b.· 
In.tandhaltung. ko.wn. 

I 

g Vcn,'llltuni. 

Allb. 111>. Verteilung der Gcsamtgestehungskosten naeh Kostenstellen und 
Bctriebsvorgangen (naeh Zahlentafel14 b). 

hier rechnerisch festgestellte, durch die Erfahrung bekannte Tatsache 
ist eine der wesentlichsten Eigentiimlichkeiten des Elektrizitatsverkaufs 
und dad bei der Beurteilung der Preisbildung nicht auBer acht gelassen 
werden. 
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C. Die Kostenursachen. 
Die Gestehungskosten werden durch die Anforderungen der Ab

nehmer verursacht. Diese Anforderungen bestimmen sowohl die GroBe 
der Anlagen und damit die Kapitalkosten als auch den Betriebsumfang 
und damit die Betriebskosten. Fur die Bemessung der Anlagen ist 

Abb. 12'. Bclastungsgebirge (149). 

ausschlaggebend, daB die elektrische Arbeit in nennenswertem Umfang 
nicht gespeichert werden kann. Das ausgleichende Bindeglied zwischen 
Erzeugung und Verbrauch, das bei anderen Wirtschaftsgutern in Gestalt 
des Lagers vorhanden ist, fehit hier, so daB die elektrische Arbeit in 
jedem Augenblick in dem beanspruchten Umfang erzeugt werden muB. 
Die Belastung der Anlagen ist daher in jedem Augenblick gleich der 
Summe der Anforderungen der Stromabnehmer, die von Minute zu Minute 
erheblich schwankt und im Regelfall nur einmal im Jahre, und zwar bei 
den meisten Werken der gemiiBigten Zone, in den ersten Dezern berwochen, 

1 Dem Jahrbuch der Verkehrsdirektion der BEWAG (17, 1928, S. 5) entnommen. 
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wenn Licht- und Kraftbelastung sich uberschneiden, kurzzeitig einen 
Hochstwert erreicht (s. Abb. 12). Diese "Belastungsspitze" bestimmt die 
notwendige Leistungsfahigkeit und damit den Umfang und die Kosten der 
gesamten Anlagen. Damit sind aIle diejenigen Aufwcndungen, welche von 
der GroBe der Anlagen und der Unternehmung abhangen, auf das engste 
mit der Hochstbeanspruchung oder Hochstleistung der Anlage verknupft; 
es ist daher ublich geworden, diese Aufwendungen als leistungsabhangige 
oder kurz "Leistungskosten" zu bezeichnen. 

Die Leistung, die der Abnehmer beansprucht, steht ihm jederzeit 
auf Anfordern zur Verfugung; sie ist zu vergleichen mit dem Pferd im 
Stall oder mit dem fahrbereiten Auto in der Garage oder mit der 
betriebsfertigen Lokomotive in der Station; nun solI aber das Pferd 
Lasten ziehen, das Auto weite Strecken befahren, die Lokomotive die 
verschiedensten Guter befordern: die Leistung soIl Arbeit erzeugen, 
soIl Licht, Kraft und Warme spenden. Dadurch entstehen zusatzliche 
laufende Kostcn, die "Arbeitskosten", die den groBten Teil der 
Betriebsstoffkostcn und einen Teil der Instandhaltungs- und sonstigen 
Betriebskosten umfassen. 

SchlieBlich muB der Unternchmer die Leistung und die Arbeitsmenge 
feststeIlen, die der Abnehmer beansprucht hat, er muB Rechnungen 
ausstellen und Geld einziehen; hierfiir entstehen neue Aufwendungen, die 
weder durch die Hohe der Leistung noch der Arbeitsmenge bestimmt 
sind, sondern im wesentlichen von der Zahl der Abnehmer abhangen 
und daher als "A bnehmer kosten" bezeichnet werden konnen. Auch 
der Ausdruck "V ertrie bskosten" ist hierfur angewendet worden, doch 
werden unter diesen Begriff im ubrigen geschaftlichen Sprachgebrauch 
auch Aufwendungen verstanden, die, wie im folgenden noch ausgefiihrt, 
zweckmaBiger den Verwaltungskosten zuzurechnen sind. 

Bis vor einigen Jahren waren in der Elektrizitatswirtschaft die 
gleichen Bezeichnungen ublich, die man auf anderen Gebieten der 
Wirtschaft anwendet: feste und veranderliche Kosten. Als "feste 
Kosten" werden hierbei nach allgemeinem Gebrauch die Aufwendungen 
angesehen, die von der Menge der erzeugten Guter, im vorliegenden Fall 
von der Zahl der erzeugten kWh unabhangig sind. Die veranderlichen 
Kosten stellen den Teil der Ausgaben dar, der sich mit der Zahl der 
erzeugten Einheiten andert. Fur die Gesamtkosten innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes sind diese Bezeichnungen zutreffend. Sie sind 
jedoch irrefiihrend, wenn man die Kosten auf die erzeugte oder verkaufte 
Arbeitseinheit bezieht, wie das vielfach ublich ist. In dieser Darstellung 
sind die als "veranderlich" bezeichneten Kosten der "feste" Bestandteil 
je kWh, wahrend der "feste" Anteil mit der Benutzungsdauer "ver
anderlich" ist. Urn diesen Widerspruch zu beseitigen, suchte man nach 
anderen Ausdrucken. Ausgehend von der Tatsache, daB die festen 
Kosten in einer - allerdings nicht vollig proportionalen - Abhangig-
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keit von der Leistungsfahigkeit der Anlagen stehen, worauf bereits 
hingewiesen wurde, bezeichnete man sie als Leistungskosten. FUr die 
veranderlichen Kosten ergab sich aus den gleichen Erwagungen die 
Bezeichnung Arbeitskosten. 

Als dritte Ursache, durch die bei der Elektrizitatsversorgung Kosten 
entstehen, kommt, wie erwahnt noch die Zahl der Abnehmer hinzu. 
Folgerichtig nennt man die hierdurch verursachten Aufwendungen daher 
Abnehmerkosten. 

Die Unterteilung in Leistungs-, Arbeits- und Abnehmerkosten ist 
fur die Ermittlung der Gestehungskosten und fur die richtige Verteilung 
der Gesamtaufwendungen unerlaBlich. Eine besondere Bedeutung kommt 
ihr noch dadurch zu, daB sie bei der Preisbildung einen Ausgleich zwischen 
Angebot und Nachfrage erleichtert. 

1. Die Leistungskosten. 
Da das Anlagekapital im wesentlichen durch die Leistungsfahigkeit 

bestimmt wird, sind zunachst aIle Kosten die mittelbar oder unmittelbar 
von dessen Rohe abhangen, zu den Leistungskosten zu rechnen. Den 
Hauptposten machen daher die Kapitalkosten (soweit sie nicht durch 
die Anlagen fUr die "Obergabe verursacht werden) und die kapital
abhangigen Steuern und Abgaben aus. 

Da die Abnehmer jederzeit die von ihnen benotigte Leistung anfordern 
konnen, mussen aIle Anlagen stets betriebsbereit sein, auch wenn nur 
wenig oder gar keine Energie entnommen wird. Die hierdurch ent
stehenden "Bereitschaftskosten" die zu den Betriebskosten gehoren und 
durch einen Teil der Lohne und Betriebsstoffkosten gebildet werden, 
sind von der Arbeitsmenge unabhangig. Sie stehen zwar auch in keinem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Hochstbelastung, folgen jedoch 
in einem gewissen Verhaltnis der Leistungsfahigkeit des Kraftwerkes 
und der Ausdehnung der Netzanlagen (Leerlauf-, Umspann-, Strahlungs
verluste usw.). Sie rechnen aus diesen Grunden zu den Leistungskosten. 

Ein weiterer wichtiger Teil der Leistungskosten sind die Gehalter 
des Betriebspersonals, die ebenfalIs von der GroBe und Ausdehnung, 
d. h. der Leistungsfahigkeit der Anlagen abhangen, sowie beim Kraft
werk der groBte Teil, bei den Leitungsnetzen die gesamten Lohne der 
fUr den reinen Betrieb verwendeten Arbeiter. Die Instandhaltungskosten 
sind bei den Leitungsanlagen, bei denen sie hauptsachlich von Witte
rungseinflussen abhangen, volIstandig, beim Kraftwerk, bei dem sie 
auch vom Umfange der Stromerzeugung beeinfluBt werden, teilweise als 
Leistungskosten anzusehen. 

Die Versuche, uber den Anteil der Leistungskosten an den Betriebs
kosten, d. h. uber die Trennung zwischen Leistungs- und Arbeitskosten 
Klarheit zu schaffen, reichen bis in die erste Zeit der offentlichen Elek
trizitatsversorgung zurUck. Mannigfache Verfahren und scharfsinnige 
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Uberlegungen sind im Laufe der Jahre bekannt geworden, ohne daB die 
Aufgabe einwandfrei gelost wurde. Meist fiihren sorgfaltige Sehatzungen 
nnter Beaehtung der besonderen Verhaltnisse eines jeden Einzelfal1es 
eher zu einem brauehbaren Ergebnis, als die sehematisehe Anwendung 
reehneriseher oder zeiehneriseher Verfahren. 

Bei der Strom besehaffung ist im Fane des Strombezuges die 
Trennung einfaeh, wenn die Verreehnung naeh Leistung und Arbeit 
gesondert erfolgt. Die Leistungskosten sind in dies em FaIle dureh den 
Strombezugsvertrag gegeben. Hierzu werden die Kapitalkosten fiir die 
etwa vom Bezieher erstellten Umspann-, Sehalt- und sonstigen Uber
nahmeanlagen, sowie deren Bedienungs- und Unterhaltunwkosten ge

reehnet, einsehlieBlieh der hierauf ent
fallenden Steuern und Vers:eherungen. 
Aueh bei der Stromerzeugung dureh 
Wasserkraft laBt sieh mit groBer An
naherung an die Wirkliehkeit feststellen, 
daB die Personal- und Instandhaltungs
kosten einsehlieBlieh der kapitalabhan
gigen Steuern und Versieherungen fast 
ganzlieh unabhangig von del' erzeugten 

Abb. 13. Ermittlung dcr Bcrcit. Arbeitsmenge sind. Sie stehen viel-
schaftskostcn [nach Agthe (101)J. mehr in einem gewissen Verhaltnis zur 

Leistungsfahigkeit der Anlagen und sind 
daher ebenso wie der Kapitaldienst als Leistungskosten zu betraehten. 

Weniger summariseh kann man bei Dampfkraftwerken verfahren. 
Hier zeigt bereits eine oberflaehliehe Betraehtung, daB der groBte Teil 
der Betriebsstoffe von der erzeugten Arbeitsmenge abhangig ist. Zur 
Ermittlung der anteiligen Leistungskosten bei Warmekraftwerken sind 
versehiedene Verfahren angegeben worden, von denen der zeiehnerisehe 
Losungsversueh von Agthe (l01) naeh dem Vorgange von Wright (111) 
am bekanntesten ist. Naeh diesem werden in ein Koordinatensystem 
als Abszissen die monatlieh erzeugten kWh und als Ordinaten die zu
gehorigen Betriebskosten fiir ein Jahr eingetragen. Dureh die so be
stimmten 12 Punkte (Abb. 13) kann angenahert eine Gerade gezogen 
werden, die auf der Ordinatenaehse eine Streeke absehneidet, die die 
Aufwendungen bei der Erzeugung Null, also die Bereitsehafts- oder 
leistungsabhangigen Betriebskosten darstellt. Man hat diese Gerade die 
Betriebskosteneharakteristik genannt. 

Versueht man dies Verfahren auf Grund tatsaehlieher Betriebsergeb
nisse anzuwenden, so wird es meist aus folgenden Griinden versagen: 
einmal ist, namentlieh bei iiberwiegender Kraftstromabgabe, die Erzeu
gung in den einzelnen Monaten nieht so versehieden, daB die Betriebs
kosteneharakteristik mit einiger Genauigkeit zu bestimmen ist. Ferner 
kann eine geringe Erhohung oder ErmaI3igung des Kohlenpreises, eine 
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unwesentliche Abweichung im Heizwert der Kohle, die Inbetriebnahme 
anderer Maschinen- oder Kesseleinheiten betrachtliche Veranderungen 
hervorbringen, so daG die erwahnte zeichnerische Darstellung meist ein 
unzulangliches Bild ergibt. Der Gedanke, statt der Monatsziffern eines 
Jahres die mehrerer aufeinanderfolgender Jahre dem Verfahren zugrunde 
zu legen, ist zwar bestechend, fuhrt aber meist auch nicht zu richtigen 
Ergebnissen, da sich die Betriebsgrundlagen in dem Zeitraum mehrerer 
,Jahre oft betrachtlich verschieben. Es ist einleuchtend, daG die 
leistungsabhangigen Betriebskosten sich wesentlich andern, wenn groG ere 
oder kleinere Kessel- und Maschineneinheiten, oder gar verschiedene 
Systeme sich in den einzelnen Jahren in 1'1(/ 

Betrieb befinden. 
In ahnlicher Weise wie Agthe versuchte '§..120 

~100 Klingenberg (98, S. 12/13) den leistungs- und .~ 
arbeitsabhangigen Teil der Betriebskosten zu !:: 90 

~ 
trennen. Er legt hierbei jedoch nicht die Be- ~ 60 

/ 
/ 

V 
.,IX ziehung zwischen der Erzeugung und den Be- 1 '1(/ 

triebskosten eines Monats, sondern wahrend ~ 
20 einer Stunde zugrunde und kommt damit zu :-li'RI:k Koskn 

~eJslurosrnJ 
o 1 1? 3 'I 

Be/osfllng in kill 
5 

/ 

einer Abhangigkeit der Betriebskosten von der 
Belastung (die Erzeugung je Stunde ist gleich
bedeutend mit der Belastung). Auch er setzt 
eine lineare Funktion voraus und nennt die 
so erhaltenen Gerade "Wirtschaftliche Charak-

Abb. 14. Wirtschaftlichc 
Charakteristik (nach 

Klingenberg). 

teristik" (Abb. 14). Die fur die Agthesche Methode angefUhrten 
Schwierigkeiten bei der praktischen Durchfuhrung treffen auch auf 
dieses Verfahren in vollem Umfange zu. 

Fur groGere Dampfkraftwerke, bei denen hauptsachlich Turbinen 
nach bestimmten Fahrplanen verwendet werden, zeitigt folgendes rech
nerische Verfahren brauchbare Ergebnisse. Die von der Belastung, d. h. 
der erzeugten Arbeitsmenge unabhangigen Betriebsstoffkosten werden in 
erster Linie fur die Bereitstellung und Abdeckung der Kessel und fUr 
den Leerlaufverbrauch der Dampfturbinen aufgewendet, und konnen 
durch einen einfachen Versuch festgestellt werden. Sie bilden meist 
nur einen kleinen Teil der Betrie bsstoffkosten (etwa 10-15 % ). Da
gegen sind die gesamten Gehalter und der groGte Teil der Lohne fur 
das Bedienungspersonal von der Zahl der erzeugten kWh una bhangig; sie 
stehen im Zusammenhang mit der Hochstbelastung, da dieses Personal 
zur lJberwachung und Bedienung der Kessel und Maschinen verfugbar 
sein muG, die zur Deckung der Spitze notwendig sind. Vielfach wird das 
Personal, soweit es nicht zur Bedienung der Anlagen gebraucht wird, zu 
Ausbesserungsarbeiten herangezogen. Soweit dies der Fall ist, konnen 
die hierfur aufgewendeten Lohne im gleichen MaG wie die sonstigen 
Instandhaltungskosten als arbeitsabhangig angesehen werden. Eine Regel 
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liiBt sich hierfur nicht angeben, vielmehr muE die Trennung dem verant
wortungsbewuBten Betriebsleiter anheimgegeben werden, wobeieine Ver
buchung der Lohne nach ihrem Verwendungszweck AnhaItspunkte bieten 
kann. Der weitaus uberwiegende Teil der Bedienungskosten ist zu den 
Leistungskosten zu rechnen, besonders dort, wo lediglich durch die 
Schichtfolge der schwankenden Inanspruchnahme des Bedienungs
personals Rechnung getragen wird. Dagegen ist von den InstandhaItungs
kosten je nach den Betriebsverhii,ltnissen ein groBer Teil arbeitsabhangig. 
Man kommt hierbei zu sachgemaBen Ergebnissen, wenn man die Instand
haItungskosten der Kessel und Maschinen, die die Grundlast decken, 
die also dauernd in Betrieb sind, als leistungsabhangig, die ubrigen als 
arbeitsabhangig ansieht. In jedem FaIle muB der Anteil, der zu den 
Leistungskosten zu rechnen ist, auf Grund genauer Verbuchung der 
InstandhaItungskosten ermittelt werden. 

Die Betriebskosten fur die Fortleitung und Verteilung der Energie 
werden fast ausschlieBlich von der Art und Ausdehnung der Leitungs
netze bestimmt, zumal die Instandhaltungskosten, die den Hauptaus
gabeposten darsteIlen, im wesentlichen von Witterungseinflussen ab
hangen. Nur ein verschwindender Teil der Betriebskostcn, z. B. fUr 
01 oder Kuhlwasser der Transformatoren steigt teilweise mit der durch
geleiteten Arbeitsmenge. Man rechnet meist die gesamten Betriebskosten 
fur Fortleitung und Verteilung, ebenso wie die Kapitalkosten zu den 
Lei;;tungskosten. Dabei darf man sich nicht verhehlen, daB aIle diese 
Entscheidungen nur mit einer gewissen Willkur getroffen werden konnen. 
Fest steht hierbei gewohnlich nur die Erkenntnis, daB ein Teil der Kosten, 
z. B. die der Fortleitung und Verteilung nicht von den abgegebenen 
Arbeitsmengen abhangen. Dagegen fehlen fur die einwandfreie Zuteilung 
die zahlenmaBigen Unterlagen, die vielleicht im Laufe der weiteren 
Entwicklung durch genaueste Beobachtung zu beschaffen sind. 

Die Verwaltungskosten sind, abgesehen von bestimmten Steuern und 
Abgaben und dem Teil, der auf die Ubergabe entfaIlt, als Leistungs
kosten zu betrachten. Die Verantwortung der Leitung wachst mit der 
GroBe der Unternehmung, die sich unter anderem auch in dem Ansteigen 
der Hochstbeanspruchung erweist; damit steigen die Personalausgaben der 
Verwaltung, die ohnehin aus ZweckmaBigkeitsgrunden auf die ubrigen 
Kostenstellen verteilt werden mussen; hierfur Normen anzugeben, ist 
nicht moglich. Es konnen nur die besonderen VerhiiItnisse jeder einzelnen 
Unternehmung, namentlich die Zusammensetzung des Anlagekapitals 
und die Schichtung der Abnehmer maBgebend sein. Ebenso wie dieser 
Teil der VerwaItungskosten mussen aIle kapitalabhangigen Steuern und 
Versicherungen den Leistungskosten zugerechnet werden, j a sogar die 
erfolgabhangigen Steuern, soweit sie der der Gestehungskostenberechnung 
zugrunde liegenden Verzinsung entsprechen; die daruber hinausgehenden 
Erfolgsteuern, ebenso wie die eine angemessene Mindestverzinsung 
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iibersteigenden Betrage, diirfen nicht mehr zu den Gestehungskosten 
gezahlt werden. AIle iibrigen Verwaltungskosten, mit Ausnahme der 
Umsatzsteuern und der Werbungsausgaben stehen in mehr oder minder 
losem Zusammenhang mit der GroBe der Unternehmung und konnen 
daher ebenfalls den Leistungskosten zugerechnet werden. 

2. Die Arbeitskosten. 
Durch die Abtrennung der Leistungskosten sind die Arbeitskosten 

groBtenteils bestimmt. Bei den KostensteIlen: Strombeschaffung, Fort
leitung und Verteilung sind aIle Aufwendungen, die nicht zu den Leistungs
kosten gehoren, als Arbeitskosten zu betrachten. Dies gilt insbesondere 
im FaIle der Stromerzeugung von dem gro13ten Teil der Betriebsstoffe, 
im FaIle des Strombezugs von den zur Berechnung gelangenden Arbeits
kosten. Dies gilt ferner von einem wesentlichen Teil der Lohne, Gehalter 
und Sachkosten fiir die Instandhaltung der Kessel und Maschinen, sowie 
von einem kleineren Teil der Lohne der Betriebsarbeiter. Weiter sind 
hierzu die Umsatzsteuern und ein kleiner Teil der Versicherungsausgaben 
(z. B. Beraubungsversicherung), die mit dem Umsatz oder mit der Strom
abgabe einen Zusammenhang haben, und schlieBlich die Werbungskosten 
zu rechnen, soweit sie zur Erhohung der Stromabgabe aufgewendet wer
den. - Bei Wasserkraftwerken sind die Arbeitskosten verschwindend 
im Vergleich zu den Leistungskosten; auch bei den Warmekraftwerken 
wird ihre Bedeutung mit der wachsenden Gro13e der Maschineneinheiten 
und der starkeren Vermischung des Verbrauches immer geringer; ihr 
Anteil an den gesamten Gestehungskosten bewegt sich bei gro13eren 
Unternehmen etwa zwischen 10 und 30%. 

3. Die Abnehmerkosten. 
Als Abnehmerkosten sind aIle Aufwendungen anzusehen, die mittel

bar oder unmittelbar von der Zahl der Abnehmer abhangen. Sie sind 
im wesentlichen gleichbedeutend mit den Ausgaben, die bei der Strom
iibergabe als Kostenstelle entstehen. DemgemaB gehoren hierzu die Auf
wendungen fiir Verzinsung und Abschreibung der Hausanschliisse und 
Zahler, soweit sie auf Kosten des Unternehmers erstellt sind, ferner 
die Ausgaben fiir die Unterhaltung dieser Anlageteile, fUr die -aber
wachung und Eichung der Zahler, weiter aIle Ausgaben fiir das Abrech
nungswesen, fur Zahlerablesen, RechnungsaussteIlen, Geldeinziehen, fiir 
das Mahnwesen, fiir rechtliche Auseinandersetzungen, sowie fiir Post
gebiihren, soweit sie sich aus dem Verrechnungsverkehr mit den Ab
nehmern ergeben. Zum gro13ten Teil handelt es sich bei allen diesen 
Aufwendungen um Personalausgaben, doch sind auch die Sachaufwen
dungen, insbesondere Schreib- und Biirobedarf, nicht unbedeutend. Auch 
ein Teil der Direktionsgehalter und sonstiger Personalausgaben ist den 
Abnehmerkosten zuzurechen, doch kann bei dieser Verteilung nur 
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Schatzung maJ3gebend sein. Alle die genannten Aufwendungen ergeben bei 
den meisten Unternehmungen bctrachtliche Summen; Betrage von RM 8.
bis 15.- jahrlich je Abnehmer sind keine Seltenheit und es ist einleuchtend, 
daJ3 solche Posten, namentlich bei den Kleinstabnehmern, eine erhebliche 
Belastung bilden, deren Ausglcich stets eine besonders schwierige Auf
gabe darstellt. Hiertiber wird in anderem Zusammenhang noch die Rede 
sein, ebenso tiber die Unterscheidung in GroJ3- und Kleinabnehmer, da 
es sich hierbei nicht urn die Frage der Kostenursachen, sondern urn die 
Frage der Kostenverteilung und -aufbringung handelt. 

II. Die Verteilung del' Gestehungskosten. 
(140-190.) 

A. Die rechnerische Ermittlnng 
der Gestt-'hulIgskostengleichllng. 

FaJ3t man das Ergebnis del' letzten Untersuchungen zusammen, so 
ist festzustellen, daJ3 die gesamten Gestehungskosten gebildet werden: 

1. aus den Leistungskosten, d. h. aus einem Betrag, der von del' 
H6chstleistung abhangig ist, und zwar sowohl bei den Kapitalkosten 
wie bei einem wesentlichen Teil der Betriebskosten. 

2. aus den Arbeitskosten, d. h. aus einem Betrag, del' ausschlief3lich 
dureh die Anzahl der abgegebenen kWh odeI' - unter Berticksiehtigung 
der Verluste - durch die H6he des Verbrauchs bestimmt ist; dies ist 
ein verhaltnismaJ3ig kleiner Teil der Betriebskosten, und schlieJ3lich 

3. aus den Abnehmerkosten, d. h. aus einem Betrag, der durch die 
Anzahl der Abnehmer bestimmt wird. 

Bezeichnet man mit 

dann ist: 

Kg die GBsamtkosten in RM, 
M die Hochstleistung in kW, 
A den Arbeitsverbrauch in kWh, 
Z die Zahl der Abnehmer, 
b die Leistungskosten in RM/kW, 
~ die Arbeitskosten in RM/kWh, 
d die Abnehmerkosten in RMJAbnehmer, 

K g =b·1I1+c·A+d·Z. (1) 

Auf Grund dieser Gleichung ist von Eisenmenger (141, s. a. 4, 
S. 182) ein mathematisches Verfahren ausgearbeitet worden, das eben so 
auf rechnerischem wie auf zeichnerischem Wege die Bestimmung der 
Konstanten der Gleichung gestattet. Eisenmenger steUt ftir drei 
verschiedene ,Jahre folgende drei Gleichungen auf: 

KUl = b . 1111 + c . Al + d . Zp I 
KU2 = b· 1112 + c· A2 + d· Z2' 
Ko~ = b . 1113 + C . A3 + d· Z3' 

(2) 
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und bestimmt auf Grund dieser drei Gleichungen entweder rechnerisch 
mittels Determinanten oder zeichnerisch die Ebenen der Gestehungs
kosten bzw. die Konstanten fur die gemeinsamen Bchnittpunkte der 
Ebenen. Um den EinfluB von Zufalligkeiten auszuschalten, schlagt 
Eisenmenger vor, mehrmals drei Zeitabschnitte zu wahlen 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 vorschlagt. 

So fein auch dies Verfahren hinsichtlich seiner Form ist, so selten 
durfte es doch in praktischen Fallen Anwendung finden, weil es zu 
umstandlich ist, um sich allgemein einzuburgern. Auch ist bei der 
Auswahl der Zeitraume, fur die die einzelnen Gleichungen aufgestellt 
werden, groBe Vorsicht geboten, weil jede grundlegende Anderung der 
Betriebsverhaltnisse auch die Rohe der Konstanten beeinfluBt, so 
daB in seltenen Fallen langere Zeitraume gefunden werden konnen, 
innerhalb derer die Verhaltnisse bestandig genug sind, um eine zu
treffende Losung der Gleichungen zu ermoglichen. 

Ein anderes Verfahren ist neuerdings von Vinding angegeben (12, 
S. 27). Er fuhrt den Preis je kWh ein, den ein Elektrizitatswerk durch
schnittlich erheben muB - er ist im folgenden mit p bezeichnet - und 
setzt die notwendigen Einnahmen mit den Gestehungskosten gleich. So 
geht er von folgender Gleichung aus: 

Kg = p. A = b· M + c· A + D, (3) 
wobei mit D die Abnehmerkosten gemeint sind, die bei seinen weiteren 
Darlegungen zunachst auBer acht gelassen werden. Unter weitgehender 
Anwendung rein mathematischer Verfahren entwickelt Vinding Kosten
flachen und -kurven und ebenso Nachfrageflachen und -kurven und be
stimmt durch deren Vergleich fur einzelne Abnehmergruppen die Kosten
gleichungen. Auch das Vindingsche Verfahren ist fur die praktische 
Durchfuhrung schwer anwendbar, weil es nicht nur umfangreiche mathe
matische Vorkenntnisse voraussetzt, sondern auch hochst langwierige und 
verwickelte Rechnungen erfordert. 

AIle derartigen Versuche, die Kostenzusammensetzung bei Elektri
zitatsunternehmungen auf mathematischem Wege zu finden, konnen 
schwerlich zum Ziele fuhren, weil die wirtschaftlich bedingten Zusammen
hange mathematischer Erfassung nur unter weitgehenden Vernach
lassigungen und unter fast willkurlichen Annahmen zuganglich sind. 
1m Einzelfalle konnen sie jedoch zu einer Prufung anderweitig erhaltener 
Ergebnisse herangezogen werden. 

B. Die Verteilung der Gestehung~kosten auf die Abnehmer. 
Mit der Einsicht in den Aufbau der Gestehungskosten ist die wesent

lichste Grundlage des Angebotes und die wichtigste Beziehung zur 
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Nachfrage gewonnen. Jedoch die Feststellung, daB die gesamten Ge
stehungskosten durch die Hochstanforderung an Leistung, durch die 
Summe der verbrauchten Arbeitsmengen und durch die Zahl der Abneh
mer bestimmt sind, geniigt noch nicht zu einer gerechten Verteilung 
der Gestehungskosten. Hierzu muB weiter festgestellt werden, in welchem 
Umfang der einzelne Abnehmer durch sein Vorhandensein, durch 
seinen Leistungs- und Arbeitsbedarf zur Bildung der Gestehungskosten 
beitragt; erst in Erkenntnis dieser Verflechtung konnen die Grundsatze 
fUr die Verteilung der Gestehungskosten entwickelt werden. 

1. Die Verteilung der Leistungskosten (140-190). 
Die Ermittlung der Leistungskosten und ihre Verteilung auf die ein

zelnen Abnehmer und Abnehmergruppen stellt den wichtigsten, aber 
auch den schwierigsten Vorgang der Gestehungskostenermittlung dar; 
wichtig deshalb, weil diese Kosten den iiberwiegenden Teil der Gesamt
aufwendungen darsteIlen, schwierig, weil zwar das Verhaltnis zwischen 
Leistungskosten und Hochstbelastung des Gesamtsystems einwandfrei 
geklart werden kann, nicht aber die Beziehung zwischen dieser und 
den Belastungsverhaltnissen der einzelnen Abnehmer. Die Hohe der 
Belastung, der Zeitpunkt der Hochstlast, die Benutzungsdauer und die 
sonstigen technischen Einzelheiten der Stromentnahme sind bei 
den Abnehmern sehr verschieden und im Laufe der Zeit erheblichen 
Schwankungen unterworfen. Ist daher die Feststellung der Zusammen
setzung der Belastung schon sehr erschwert, so ist die Art der Beriick
sichtigung der Belastungsverhaltnisse der Einzelabnehmer bei der Ver
teilung der Leistungskosten auBerordentlich umstritten. Einc Reihe von 
Sachverstandigen vereinfacht die Aufgabe dadurch, daB sie lediglich die 
Belastung der Abnehmer zur Zeit der Gesamthochstlast beriicksichtigt. 
Demgegeniiber machen andere Fachleute geltend, daB bei diesem Ver
fahren Abnehmer, die zu dieser Zeit keine Encrgie entnehmen, keine 
Leistungskosten zu tragen hatten und auf Kosten anderer Abnehmer 
die Stromerzeugungs- und Verteilungsanlagen wahrend der iibrigen Zeit 
in Anspruch nahmen. Ubereinstimmung herrscht nur dariiber, daB ein 
wissenschaftlich exaktes Verfahren nicht bekannt ist, so daB aIle V or
schlage nur Naherungen darstellen. 

Die Wichtigkeit der vorliegenden Aufgabe rechtfertigt einen kurzen 
geschichtlichen Riickblick auf ihre Behandlung im Fachschrifttum. Die 
Arbeiten im Anfang der offentlichen Elektrizitatsversorgung verraten 
keinen klaren Einblick in den Aufbau der Selbstkosten. Zwar wird der 
Unterschied zwischen festen und beweglichen Selbstkosten von Anfang 
an erkannt, aber nirgends die naheliegende Folgerung gezogen, diesen 
Unterschied zu einer entsprechenden Verteilung auf die Abnehmer zu 
benutzen. Als Verteilungsschliissel galt meist die Anzahl der a bgenom
menen kWh oder gar Lampenbrennstunden und daher als MaBstab 
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der Gestehungskosten der durchschnittliche Selbstkostenpreis je Ver
kaufseinheit; Ausgangspunkt fUr die Erorterung der Gestehungskosten 
waren fast stets die Verkaufspreise. 

Hopkinson (110) war der erste, der, den umgekehrten Weg ein
schlagend, zu der Einsicht gelangte, daB die festen Kosten gesondert auf die 
einzelnen Abnehmer verteilt werden muBten. Als MaB hierfiir schlug er 
die AnlagegroBe, d. h. den AnschluBwert des Abnehmers vor; er bezeich
nete es als "sehr unwahrscheinlich, daB aIle Abnehmer den Hochstbedarf 
im gleichen Augenblick beanspruchen, wodurch .eine Herabsetzung der 
festen Summe ermoglicht wird". Diese Andeutungen, die bereits auf 
den Begriff des Gleichzeitigkeitsfaktors hinwiesen, fanden in der zeit
genossischen Fachwelt nicht den gebiihrenden Widerhall; es handelte 
sich bei der damaligen Elektrizita tsversorgung fast ausschlieBlich urn 
Lichtbelastung, d. h. urn gleichartige Abnehmer, so daB ein tieferes 
Eindringen in den Aufbau der Gestehungskosten entbehrlich war; auch 
war man mit rein technischen Aufgaben allzusehr beschaftigt, urn iiber 
das Verhaltnis der Gestehungskosten zu den Verkaufspreisen eingehender 
nachzudenken. 

Fast I 0 Jahre vergingen, bis W rig h t (111) nach mehrj ahriger prak
tischer Erprobung seines Hochstverbrauchmessers einen klaren Einblick 
in den Zusammenhang zwischen Gestehungskosten und Einzelverbrauch 
vermittelte und zum ersten Male sich die Aufgabe stellte, den Anteil des 
einzelnen Abnehmers an den Gesamtausgaben ausfindig zu machen. 
Er ging von dem Grundsatz aus, daB die Bereitstellungskosten (Leistungs
kosten) von den Abnehmern im Verhaltnis ihres Anteils an der Kraft
werkshochstbelastung unabhangig vom Verwendungszweck der elektri
schen Arbeit und unter Beriicksichtigung des Verschiedenheitsfaktors 
getragen werden miissen (s. S. 81). Die Wrightschen AusfUhrungen 
fanden die Aufmerksamkeit der gesamten Fachwelt, ohne daB ihnen 
allgemein Folge geleistet wurde und ohne daB weitergehende Schliisse 
fiir die allgemeine Ausgestaltung der Preisbildung hieraus gezogen 
wurden. Die Fachwelt war noch allzusehr in der Vorstellung befangen, 
daB· aHein die kWh das MaB fiir die Verteilung der Gestehungs
kosten bilden musse, als daB sie die Leistung zur Klarung des Verhaltnisses 
zwischen Gestehungskosten und Verbrauch herangezogen hatte. 

1m Gegensatz zu Wright stellte Lauriol (175) die Forderung, daB 
nicht nur die Teilnehmer an der Hochstlast, sondern jeder Abnehmer 
mit Bereitschaftskosten zu belasten sei und entwickelte ein entsprechendes 
Verfahren, das wenig spater von Schwa bach (140) ubernommen und 
weiter ausgebaut wurde. Auf diese scharfsinnig durchdachten Verfahren 
wurde bereits in der ersten Auflage dieses Buches (1906) hingewiesen, 
ohne daB sie im praktischen Gebrauch groBere Anwendung gefunden 
haben. Dort wurde auch 1 zum erstenmal ein Weg gezeigt, urn mit Hilfe 

1 Siehe 1. Auf I., S. 96£. 
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eines einfachen Verfahrens ohne erhebliche Messungen und Berechnungen, 
die Zergliederung der Belastungskurven nach dem Anteil der verschie
denen Verbrauchergruppen und demgemiiB die Verteilung der Leistungs
kosten durchzufUhren (vgl. S. 82). Dann wurde es im Fachschrifttum 
uber diese Fragen fast ganz still, befand sich doch die Elektrizitiitswirt
schaft in einer Zeit der stiirksten Ausbreitung und wie uberaU das Streben 
nach iiuBerer Vergro13erung des Wirkungsbereichs die Vertiefung in 
innere Zusammenhiinge nicht begunstigt, so beschiiftigten auch auf 
dem Gebiete der Elektrizitiitswirtschaft die Fachwelt mehr Fragen der 
AuBenpolitik und die damit verbundenen technischen Aufgaben als das 
Selbstkosten- und Preisbildungsproblem. Auch in der Kriegs- und in der 
erst en Nachkriegszeit fanden aus naheliegenden Grunden nur wenige die 
MuBe zur Beschiiftigung mit diesen Fragen. 

Erst als mit dem Wiedererwachen normaler Wirtschaftstiitigkeit in 
der ganzen Welt der Zwang zur besseren Ausnutzung der gewaltig 
angewachsenen Anlagekapitalien immer stiirker wurde, setzte auch im 
deutschen und ausliindischen, besonders amerikanischen Fachschrifttum 
eine auBerordentlich lebhafte Beschiiftigung mit der inneren Aus
gestaltung der Elektrizitiitswirtschaft ein, insbesondere mit Fragen der 
Werbung, der PreissteUung und in diesem Zusammenhang mit der 
Aufgabe der genauen Ermittlung und Verteilung der Gestehungskosten. 
Auch die Inhaber der vor einigen Jahren neu errichteten deutschen 
Lehrstiihle fUr Elektrizitiitswirtschaft beschiiftigten sich besonders ein
gehend mit den obengenannten Aufgaben, und so weist denn das Schrift
tum gerade der letzten Jahre eine FuUe von Veroffentlichungen, An
regungen, V orschliigen u ber die Verteilung der Leistungskosten auf die 
Einzelabnehmer auf, die aUe hier eingehend zu erortern den gesteckten 
Rahmen weit uberschreiten wurden; hier konnen nur die bemerkens
wertesten Verfahren kurz erwiihnt werden. Diese Beschriinkung durfte 
urn so mehr gestattet sein, als kein einziges der bis jetzt bekannten 
Verfahren eine einwandfreie Losung der vorliegenden Aufgabe ergibt, 
so daB man sich trotz aUer Erorterungen zahlreicher Annahmen und 
Schiitzungen bedienen und schlieBlich doch mit Niiherungsverfahren 
begnugen muB. 

Wie bereits oben angedeutet, sind bei dem Verfahren zur Verteilung 
der Leistungskosten zwei groBere Gruppen zu unterschoiden. Die eine 
Gruppe will nur dio tatsiichlich festgestellte Hochstlast des einzelnen 
Abnehmers oder einer Gruppe in ihrem Verhiiltnis zur gemeinsamen 
Hochstlast als Grundlage gelten lassen [S c h n e ide r (167) nennt diese 
Verfahren die "leistungsabhiingigen" Verfahren], die andere will jeden 
Abnehmer entsprechend seiner Hochstanforderung belasten, auch wenn 
diese auBerhalb der gemeinsamen Spitze auftritt [von Schneider 
"zeitabhiingige" Verfahren genannt, weil moist die Benutzungsdauer 
oder der Zeitpunkt der Belastung berucksichtigt wird]. Die hipr unten 
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vorgeschlagene Einteilung ist nicht rein zufallig und beruht auch nicht 
auf der VOn Schneider zur Kennzeichnung benutzten AuBerlichkeit. 
Der Unterschied beider Verfahrensarten besteht vielmehr darin, daB 
sich die erste Gruppe allein auf den sachlichen MaBstab der festgestellten 
Hochstlast stutzt, wahrend die zweite Gruppe in allen Fallen Uber
legungen mit heranzieht, die auf personlichen Werturteilen beruhen, 
auch wenn diesen Uberlegungen rechnerische oder zeichnerische Ver
fahren angepaBt werden. Die erste Gruppe umfaBt also die 0 bj ekti ven, 
die zweite Gruppe die subjektiven Verfahren. 

a) Die objektiven Verfahren. a) Das Verfahren VOn Wright. Wie 
schon kurz erwahnt, stellt W righ t (111) die Forderung auf, daB die 
Leistungskosten auf jeden Abnehmer nach seinem Anteil an der Hochst
belastung des Kraftwerks wahrend der Wintermonate verteilt werden 
~uBten. Einen theoretisch einwandfreien Weg zur Bestimmung dieses 
Anteils sieht er in der Ermittlung des taglichen Belastungsverlaufes 
jedes einzelnen Abnehmers. Da dies jedoch praktisch undurchfUhrbar 
ist, schlagt er als Ausweg vor, bei jedem Abnehmer einen Hochst
belastungsmesser einzubauen und der Bestimmung des Kostenanteils 
das Mittel aus den Angaben der sechs Wintermonate zugrunde zu legen. 
Da aber der so ermittelte Wert nicht bei allen Abnehmern gleichzeitig 
und nicht immer im Augenblick der Gesamtspitze auf tritt, so ergibt die 
Summe der Einzelhochstbelastungen einen groBeren Wert als die ge
meinsame Hochstbelastung; diesem Umstand wird von Wright durch 
die Einfuhrung des Verschiedenheitsfaktors, d. h. des Verhaltnisses 
der Summe der Einzelhochstbelastungen zur Gesamtspitze im Kraftwerk 
Rechnung getragen. Wright betont ausdrucklich, daB Abnehmer, die 
zur Zeit der gemeinsamen Hochstbelastung keinen Strom verbrauchen, 
mit den Leistungskosten nicht belastet werden sollen. 

Wenn z. B. die Leistungskosten RM 600000.- betragen und eine 
gemeinsame Spitze VOn 4000 kW gemessen wird, so entfallt auf jedes 

kW der Hochstbelastung ein Betrag VOn 6~ = RM 150.-; die 

Summe der Einzelhochstlasten betrage 5000 kW, d. h. der Verschieden
heitBfaktor 1,25, dann ist jedes kW des Hochstbedarfs des einzelnen 

Abnehmers mit I52~ = RM 120.- zu belasten, und zwar ohne Ruck-
I, 5 

sicht auf den Verwendungszweck der elektrischen Arbeit. Bei der 
Weiterverteilung auf den einzelnen Abnehmer weicht Wright VOn 
seinen grundsatzlichen Erwagungen ab; er belastet nicht etwa den 
Hochstbedarf mit einer entsprechenden Summe je kW, sondern berechnet 
umgekehrt, welche Benutzungsdauer bei einem als normal angesehenen 
kWh-Preis erreicht werden muG, damit die. Leistungskosten gedeckt 
werden. Wurde z. B. der Betrag VOn 60 RpfjkWh als ein solcher nor
maIer Preis anerkannt und waren darin bereits die Arbeitskosten mit 

Siegel u. Nissel, Die Elektrizita.tstarife. 3. Auf!. 6 
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10 RpfjkWh enthalten, so muBte jedes vom Abnehmer beanspruchte 
120 

kW (J~6--=O,1 = 240 hjJahr oder 20 hjMonat benutzt werden, damit die 

Leistungskosten gedeckt werden. 

Das besprochene Verfahren liefert nur so lange brauchbare Ergeb
nisse, als annahernd gleichartige Abnehmer, z. B. lediglich Licht
abnehmer vorhanden sind; die Ergebnisse werden unsicher und ungenau, 
wenn es sich urn Abnehmer mit sehr verschiedenem Belastungsverlauf 
handelt. Zudem erfordert das Verfahren bei groBeren neuzeitlichen 
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Abb. 15. Bclastungskur,en eines Elektrizitiltswerkes. 

Unternehmungen einen zu groBen Aufwand an MeBapparaten, an Unter
haltungs- und Bedienungskosten. Es wird daher in seiner ursprunglichen 
Form in Deutschland uberhaupt nicht mehr, in England und Amerika 
nur noch vereinzelt verwendet, wobei aber der Hochstbedarf des einzelnen 
,\bnehmers vielfach nicht mehr gemessen, sondern auf Grund von Er
fahrungen geschatzt wird. Allgemeine Anwendung finden die Grundsatze 
des Verfahrens bei der Verteilung der Gestehungskosten auf GroB
abnehmer. 

fJ) Das Spitzenanteilverfahren und seine Abanderungen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daB es nicht nur praktisch unmoglich, sondern 
auch fUr die Ausbreitung der elektrischen Arbeit hemmend ist, jeden 
Kleinabnehmer einzeln mit einem seinem Hochstbedarf entsprechenden 
Anteil der Leistungskosten zu belasten. Sofern es sich nicht urn 
GroBabnehmer handelt die fast immer nach ihrer Eigenart beurteilt 
werden konnen, hat es sich fur die Zwecke der Kostenverteilung 
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vielfach als ausreichend erwiesen, den Anteil jeder G r u p p e von 
Abnehmern an dem Hochstbedarf (Spitze) festzustellen. Ein einfaches 
Verfahren, das fiir kleinere Versorgungsgebiete mit nicht allzu schwan· 
kenden Belastungsverhaltnissen ausreichend ist, gestaltet sich wie 
folgtl. 

In Abb. 15 ist der Belastungsverlauf der Niederspannungsabnehmer 
eines Elektrizitatswerkes fiir drei verschiedene Tage im Dezember auf· 
getragen, und zwar fiir den Tag der Hochstbelastung des ganzen Jahres 
(I), fiir einen dersog. Geschaftssonntage vor Weihnachten (II) und fur 
den ersten Weihnachtsfeiertag (III). Die Belastung der StraBenbeleuch. 
tung (IV) und die Leerlaufbelastung (V) wurden rechnerisch ermittelt 
und gleichfalls eingezeichnet. Linie I stellt die durch aIle Licht· und 

200 A KrQ/1 Ii.' £rwerbsbe/ebc/JIung(oIJneLOtlenu6'osIsIii#en)'-T-'r----"----'----j 
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Abb. 16. Belastungskurven del' Abnehmergruppen (nach Abb. 15). 

Kraftabnehmer hervorgerufene Gesamtbelastung dar, II die Licht· 
belastung der Laden, Gastwirtschaften und Privatwohnungen, und 
Linie III die Lichtbelastung der Wohnungen, Gastwirtschaften und 
Vergniigungsstatten. AIle drei Kurven enthalten auBerdem die StraBen· 
beleuchtungs. und Leerlaufbelastung. Da der Bedarf an Licht an diesen 
Tagen bei allen Gruppen annahernd gleich hoch ist, so ergibt der Unter· 
schied zwischen den einzelnen Linien die Belastungskurve der ver· 
schiedenen Abnehmergruppen. Der Unterschied zwischen I und II stellt 
die Licht· und Kraftbelastung der Fabriken, Werkstatten, Biiros, 
Schulen und offentlichen Gebaude dar (Gruppe A), der Unterschied 
zwischen II und III die Belastung der Laden und sonstigen Geschafts· 
raume (Gruppe B), der Unterschied zwischen III und IV die Belastung 
der Wohnungen, Gast· und Vergniigungsstatten, Kirchen und Heil· 
anstalten (Gruppe 0), zwischen IV und V die der StraBenbeleuchtung 
(Gruppe D) und schlieBlich zwischen V und der Nullinie die Leerlauf· 
belastung (E). Die durch Differenzbildung der Ordinaten erhaltenen 
Gruppenbelastungskurven sind in Abb. 16 dargesteIlt. 

1 Siehe 1. Aufl., S. 96f. 
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Aus diesen Darstellungen lal3t sich der Anteil der einzelnen Gruppen 
an der Hochstbelastung in folgender Hohe ermitteln: 

Verbraucher-
gruppen 

AK (Kraft) . 
AL (Licht) . 
B. 
C. 
D. 
E. 

Anteil an der 
Hochstbelastung 

23,4% 
26,8% 
14,5% 
21,8% 
5,7~/~ 

7,8~'~ 

100,0% 

Dieses Verfahren kann auf vielfache Weise erweitert und verfeinert 
werden, sei es durch ortliche Beobachtung, sei es durch Heranziehung 
weiterer Belastungskurven, sei es durch Messung des Belastungsverlaufs 
bei einzelnen Abnehmern oder Abnehmergruppen (10, 155, 159, 160). 
ZufaIligkeiten in der Gestaltung der Belastungskurve konncn durch 
Vergleich von dem ortskundigen Sachverstandigen unschwer erkannt 
und berucksichtigt werden; erforderlich ist stets eine eingehende Kenntnis 
aller ortlichen Besonderheiten und Gewohnheiten der Abnehmer. Hier
von mul3 es in jedem einzelnen FaIle abhangig gcmacht werden, in welche 
Gruppen die Abnehmer unterteilt werden sollen. MaBgebend hierfiir 
mussen die Ahnlichkeiten der Verbrauchsverhaltnisse sein; einige Hin
weise hieruber sind bereits im ersten Teil enthalten. Zunachst sind drei 
groBe Hauptgruppen zu unterscheiden: Grol3abnehmer, Wiederver
kaufer, Kleinabnehmer; je nach den ortlichen Umstanden sind weitere 
Unterteilungen vorzunehmen, z. B. bei den GroBabnehmern StraBen· 
beleuchtung, Textilindustrie, Muhlen, Ziegeleien u. dgl., bei den Klein
abnehmern Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft. COber die Unter
scheidung von GroB- und Kleinabnehmern S. 189.) Wunschenswert ist 
weiter bei den Kleinabnehmern getrennte Erfassung der zu Licht-, 
Kraft- und Warmezwecken erforderlichen Arbeit, ferner beim Gewerbe 
die Unterteilung in Verkaufsgewerbe (Laden), Handwerk, Gastwirts
gewerbe, Buros usw. Ob noch weitere Unterteilungen vorteilhaft und 
notwendig sind, wie z. B. die besondere Erfassung des Nahrungsmittel
gewerbes usw., ist nur nach den ortlichen Umstanden zu entscheiden. 
Ausschlaggebend hierfur konnen allein wichtige und deutlich wahrnehm
bare Unterschiede im Gebrauch der elektrischen Arbeit sein. Die Unter
teilung aIlzuweit durchzufiihren ist im allgemeinen nicht zweckmaBig 
(11, S. 2-3). 

Die Verteilung der Leistungskosten nach dem Spitzenanteilverfahren 
hat sich fUr viele praktisch vorkommende Belastungsverhaltnisse als 
sehr brauchbar erwiesen. Ein groBer Vorteil gegenuber anderen Ver
fahren besteht darin, daB die Weiterverteilung der fur die Abnehmer
gruppen ermittelten Gestehungskosten auf die einzelnen Abnehmer ein-
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wandfrei moglich ist. Weiter ist es auch fur die meisten Falle zuverlassig 
und belastet den Dauerabnehmer nach seinem Leistungsanspruch. 

Dagegen kann dieses Verfahren in einzelnen Fallen nur mit groBer 
Vorsicht angewendet werden, insbesondere wenn 

1. mehrere annahernd gleich hohe Spitzen auftreten, z. B. eine Licht
spitze im Winter und eine Dreschspitze im Sommer oder Herbst; 

2. die Spitze zu einer Zeit auf tritt, zu der die Belastung einer Ab
nehmergruppe steil ansteigt, die einer anderen stark fallt; die Verschiebung 
der Spitze urn wenige Minuten infolge einer Zufalligkeit oder einer Un
genauigkeit der Kurvenzerlegung andert dann das Verhaltnis der Spitzen
anteile wesentlich; 

3. einzelne Abnehmer kaum oder uberhaupt nicht an der Spitze 
beteiligt sind; sie waren nach diesem Verfahren nur sehr wenig oder 
gar nicht mit Leistungskosten zu belasten, was mit Bezug auf das Kraft
werk vielleicht berechtigt sein kann, jedoch nicht fur wesentliche Teile 
des Netzes; 

4. Anderungen der Belastungsverhaltnisse eintreten (vgl. hierzu 
Abb. 17 u. 18, S. 86 u. 87). 

Urn den EinfluB dieser Zufalligkeiten und Ungenauigkeiten moglichst 
auszuschalten, schlagt Ruckwardt (100, 147) eine Abanderung dieses 
Verfahrens vor, die den Grundsatz, daB der Kostenanteil jeder Gruppe 
durch die Beteiligung an der Jahresspitze bedingt sein soIl aufgibt und 
an deren Stelle die jeweilige Beteiligung an den Monatsspitzen setzt. 
Er verteilt je 1/12 der jahrlichen Leistungskosten nach den monatlichen 
Spitzenanteilen und erreicht damit, daB Zufalligkeiten oder Ungenauig
keiten sich nur auf 1/12 der Kosten auswirken und Abnehmergruppen, 
deren Verbrauch vorwiegend auBerhalb der J ahresspitze fallt, in Monaten, 
in denen die Spitze z. B. vormittags liegt, in hoherem MaBe mit Leistui1gs
kosten belastet werden. Die Ergebnisse dieses Verfahrens sind, da die 
absolute Hochstlast der einzelnen Gruppen die Verteilung stark beein
flu.6t -, wie Riickwardt selbst nachweist - fast die gleichen wie die 
des weiter unten beschriebenen Verfahrens von Knight (s. S. 86). 

Eine weitere Abanderung, die neben dem Spitzenanteil auch die 
Gruppenhochstlast berucksichtigt, geht auf Schiff (143) zuruck. Er 
faBt seine "V erteilungsregeln" folgendermaBen zusammen: 

"In der Selbstkostenrechnung fur elektrische Arbeit und betriebswirtschaft
lich verwandte Erzeugnisse sind die gemeinsamen Leistungskosten unter eine Anzahl 
verschiedener beteiligter Abnahmegruppen nach dem Verhaltnis der zugehorigen 
hochsten Leistungsanspruche zu verteilen, wobei Leistungsteile, die mehrere 
Abnehmergruppen ungleichzeitig beanspruchen, jeder der damn beteiligten Gruppen 
nur mit einem der Gruppenanzahl entsprechenden Bruchteile zuzuordnen sind; 
zur Errechnung der maBgebenden Werte der Leistungsanspruche sind demgemaB 
sowohl die Gesamthochstlastanteile wie die Einzelh6chstlasten heranzuziehen." 

Praktisch wird die Kostenverteilung in zwei Stufen vorgenommen. 
Zunachst werden in einer "Vorverteilung" die Kosten der von mehreren 
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Abnehmergruppen ungleiehzeitig benutzten Leistung im Verhaltnis del' 
Zahl del' beteiligten Gruppen aufgeteilt. Hierfur sind, da nieht del' Zeit
punkt, sondern nul' die absolute Hohe der Belastung berueksiehtigt 
wird, die Gruppenhoehstlasten maBgebend. Verbleibt dann noeh ein 
Rest, so sind die einzelnen Gruppen his zur Hohe ihres Spitzenanteils 
naehzubelasten. In vielen Fallen ist das Ergebnis daher ubereinstimmend 
mit dem des ursprunglichen Spitzenanteilverfahrens. Belastet die V 01'

verteilung jedoch eine Abnehmergruppe hoher als ihrem Spitzenanteil ent
sprieht, so sind die Kosten del' hieruber hinausgehenden Mehrleistung im 
zweiten Verteilungsgang zur Hiilfte del' Abnehmergruppe zu uberschreiben, 

o 2 If 6' 

Abb. 17. ZusaIlllncnsctzung zwcier Ahnchmer
bclastllngen mit ungieiehzeitigcm Uiic:hstbedarf. 

die diese Mehrleistung 
wahrend der Spitze in 
Anspruch nimmt. Das Ver
fahren ubertragt also Ab
nehmergruppen mit nied
rigem Spitzenanteil und 
hoher Gruppenhoehstlast 
einen groBeren Leistungs
kostenanteil als das reino 
Spitzenantoilvorfahren. 

Eine andere Abando
rung dieses Vorfahrens gibt 
Schwaiger an(170).Auch 
er fiihrt die Vertoilung in 
zwoi Vorgangen durch, 
nimmt die ersto Aufteilung 

jedoeh nach dem Spitzenanteil vor und gesteht dann joder Ab
nehmergruppe, die er als Mieter der ihrem Spitzenanteil entsprechonden 
Leistung ansieht, das Recht zu, diese Leistung auBerhalb der Spitze an 
andere Abnehmer - odeI' sich selbst -- weiterzuvermieten. Er be
rechnet die" Stunden -Kilowatt';, die von den einzelnen Abnehmorgru ppen 
beansprucht werden und bemiBt hiernaoh die "Miete". S c h w aiger 
bezeiehnet dieses Verfahren, das in manchen Fallen auftretende Nach
teilo des Spitzenanteilvcrfahrens mildert, als Mietgesotz 1. 

y) Das Gru ppenhochstlastverfahren (Knigh t).Wahrend boi 
dem Spitzonanteilverfahren dio Leistungskosten nach del' Beteiligung 
an del' Hochstbelastung des Gesamtsystems verteilt werden, betrachtot 
Knigh t (179) die absolute Hochstlast dor einzelnen Ahnehmergruppen 
unabhangig von dcm Zeitpunkt ihres Auftretens als aussohliel3lich maB
gebend fur die Beteiligung an den Leistungskosten. Er geht davon aus, 
daB jede Gruppe cine gewisse Zeit lang die ihrer hochsten Belastung 
entsprechende Leistung der Anlagen fur sich in Anspruch nimmt. Die 
Verteilung der Leistungskosten hatte daher - ahnlich wic nach dem 

1 Vgl. auch das zweitc Verfahren von Schwaiger, S.92. 
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Vorschlage von Wright, der den Verschiedenheitsfaktor hierbei ein
fiihrt - im Verhaltnis der Einzelhochstlasten der Abnehmergruppen 
(Gruppenhochstlast) zu erfolgen. Bei den in Abb. 17 dargestellten 
Verhaltnissen hatte die Aufteilung auf A und B demnach im 
Verhaltnis von 400 zu 600 k W zu erfolgen, so daB die Kosten fiir 
300 kW auf A und fUr 450 kW auf B entfallen wiirden. Verschieben 
sich die Verhaltnisse nach Abb. 18, so hatte jeder Abnehmer die 
Kosten fiir 400 kW zu tragen, da die Hochstlast beider gleich hoch ge
worden ist. Die tatsiichliche Spitze spielt also iiberhaupt keine Rolle. 

Nach diesem Verfahren wird jeder Abnehmer mit Leistungskosten 
belastet, gleichgiiltig ob 
sein Bedarf in die Ge
samtspitze falIt oder nicht. 
Dieser VerteilungsmaBstab 
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lastungsverlaufes nur ge
ringe Verschiebungen wah
rend liingerer Zeitraumc 
eintreten, andernfalls kann 
sich leicht eine Fehlein
teilung ergeben. Auchkann 
cine weitere Unterteilung 
von Abnehmergruppen, 
z. B. Niederspannungsab-

Abb.18.ZusammensetzungzweierAbnehmerbelastungen 
bei Anderung des Leistungsbedarfs eines Abnehmers. 

nehmer in Licht- und Kraftverbraucher, den Verteilungsschliissel fUr alIe 
Abnehmer verandern. Auch durch das Hinzutreten neuer spitzenfreier 
Abnehmer verschieben sich die Verhaltnisse. Eine weitere Eigentiimlich
keit dieses Verfahrens besteht darin, daB der Dauerabnehmer urn so 
niedriger belastet wird, je mehr andere Abnehmer vorhanden sind. Ein 
neu hinzukommender Dauerabnehmer von 200 kW hatte bei den Be
Iastungsverhiiltnissen nach Abb.18 nur 143 kW zu bezahlen, wahrend 
A und B mit je 428,5 kW zu belasten waren, zusammen also mit mehr, 
als sie tatsachlich in Anspruch nehmen. 

b) Verfahren mit Vorausberechnung des Verschiedenheits
faktors. In diesem Zusammenhang miissen die Versuche zur rechneri
schen Vorausbestimmung des Verschiedenheitsfaktors erwahnt werden. 
Diese Verfahren haben zwar nicht unmittelbar die Verteilung der 
Leistungskosten zum Ziel, bezwecken aber rechnerisch den richtigen 
Schliissel hierfiir aufzufinden. Wie weiter oben erortert, kann die Briicke 
zwischen der Gesamtbelastung und der Einzelbelastung der von Wright 
eingefiihrte Verschiedenheitsfaktor bilden; wahrend aber Wright den 
Verschiedenheitsfaktor aus MeBwerten ermitteln wollte, wurde von 
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anderer Seite vcrsucht, diesen odeI' einen ahnlichen Faktor mittels der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu bestimmen. Eingehende Untersuchungen 
hieriiber wurden von Dettmar (144), Bergtold (146), Sch waiger (145), 
K u m mer (7) und Pro c hoI' 0 ff (158) angestellt. V oraussetzung fUr die 
Anwendbarkeit del' Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ungefahre "Ober
einstimmung del' Abnehmer beziiglich Leistung und Benutzungsdauer, 
sowie Freiheit in bezug auf die Ein- und Ausschaltung innerhalb der 
"moglichen Verbrauchszeiten". Diese Voraussetzungen treffen jedoch in 
Wirklichkeit nicht zu (163). Selbst wenn man als "Abnehmer" hier nicht 
die iiber einen Zahler belieferte Anlage, sondern jede einzelne Strom
verbrauchseinrichtung (Gliihlampe, Gerat, Motor) betrachtet und mog
lichst ahnliche Abnehmer in Gruppen zusammenfaBt und fUr sich be
handelt, bestehen wesentliche Unterschicde del' Leistung und Benutzungs
dauer. Wahrend jedoch Unterschiede in del' Hohe del' Leistung bei einer 
hinreichend groBen Zahl von Abnehmern das Ergebnis del' Rechnung 
nicht wesentlich beeinflussen, machen sich schon geringfUgige Ab
weichungen in del' Benutzungsdauer stark bemerkbar. Nach Schnaus 
konnen bei mehr als 100 Abnehmern Unterschiede in del' Hohe del' 
Leistung im Verhaltnis von 1/10-1/15 noch ohne wesentliche Fehler 
zugelassen werden, wahrend Abweichungen in del' Benutzungsdauer del' 
einzelnen Abnehmer hochstens 5-10% betragen diirfen, wenn die 
Rechnung nicht allzu unsicher werden solI. Auch die dritte notwendige 
Voraussetzung trifft nicht allgemein zu. Die 1nanspruchnahme del' 
Anlagen durch die einzelnen Abnehmer ist nicht willkiirlich wahrend 
del' moglichen Verbrauchszeit, vielmehr besteht wahrend bestimmter 
Stunden eine durch Lebensgewohnheiten, betriebliche Umstande und 
tarifliche MaBnahmen bedingte Haufung. So weist Schnaus in seiner 
erwahnten Arbeit (163) mit Recht darauf hin, daB kurz nach Geschafts
schluB, wenn die Berufstatigen in die Wohnung zuriickkehren, eine 
rechnerisch nicht erfaBbare Zusammendrangung del' Einzelbelastungen 
eintritt, durch die dann die del' Wahrscheinlichkeit widersprechende hohe 
Spitze verursacht wird. 

1st schon die Feststellung des Gleichzeitigkeits- odeI' Verschiedenheits
faktors von Abnehmern ahnlicher Art mit Hilfe derartiger Rechenvorgange 
nicht hinreichend genau, so ist die Anwendung auf die Vorausbestimmung 
des Belastungsausgleichs zwischen Gruppen verschiedenartiger Abnehmer 
nicht moglich. Man muB hier in jedem Fall die notwendigen Unterlagen 
durch Messung odeI' Zergliederung del' Belastungslinien ermitteln. 

b) Die subjektiven Verfahren. Die subjektiven Verfahren rechnen 
zwar auch mit del' Verteilung del' Leistungskosten auf den Hochstbedarf 
del' einzelnen Abnehmer, treffen dabei abel' mehr odeI' weniger willkiirliche 
Voraussetzungen iiber das MaB del' Belastung des einzelnen Abnehmers, 
wobei diese Voraussetzungen durch bestimmte mathematische, physi
kalische odeI' wirtschaftliche Grundsatze gestiitzt werden. 
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(X) Das Verfahren von Lauriol und seine Abanderungen. 
Das alteste derartige Verfahren ist von Lauriol (175) bereits im 
Jahre 1902 veroffentlicht worden. Er vertritt die Ansicht, daB es 
ungerechtfertigt sei, mit den gesamten Leistungskosten lediglich die an 
der Spitze beteiligten Abnehmer, oder, wie er sich ausdriickt, die wahrend 
der Spitze entnommenen kWh zu belasten. Vielmehr sollen aile Ab
nehmer in gewissem Umfange an diesen Kosten mittragen, wobei die 
Spitzen-kWh einen groBeren Teil dieser Aufwendungen iibernehmen 
sollen als die anderen. 

Praktisch geht Lauriol von der Leistungsdauerlinie (geordneten Be
lastungscharakteristik) aus (Abb. 19). 
In dieser Abbildung bezeichnen die 
Ordinaten die Leistung in kW, dieAb
szissen die Benutzungsdauer der einzel
nen Leistungen in hjJahr. Lauriol 
verlangt nun, daB die gesamten 
Leistungskosten nicht nur auf die 
Zeit der Spitzenbelastung, sondern 
auf die ganze Flache verteilt werden 
sollen. Zu diesem Zweck zerlegt er 
die Gesamtleistung in eine Anzahl -
nach seinem V orschlag 10 - gleich 
groBe "Teilkraftwerke", deren jedes 
den gleichen Anteil Leistungskosten 
zu iibernehmen hat. Die Weiterver- Abb. W~i:et:~!:~~i~~i(\Wfj~auer. 
teilung der Leistungskosten hat zu 
gieichen Teilen auf alIe von den einzelnen Teilkraftwerken erzeugten 
kWh zu erfolgen. 

Bezeichnet man mit: 

dann ist 

K die gesamten Leistungskosten, 
M die Spitzenleistung, 
n die ZahI der TeiIkraftwerke, 
K' die Leistungskosten eines Teilkra.ftwerkes, 
M'die Leistung eines TeiIkraftwerkes, 

K' =!£ und M' = M . 
n n 

Nennt man weiter: 

(4a u. 4b) 

t (t1 ... tn) die mittlere Benutzungsdauer eines Teilkraftwerkes, 
k (k1 ... kn ) die anteiligen Leistungskosten einer kWh, 

dann ergibt sich unter Beriicksichtigung von Gleichung (4a und 4 b): 
K' K 

k= M',,, = M.t· (5) 

Setzt man fUr tin Gleichung (5) die mittleren Benutzungsdauern der ein
zelnen Teilkraftwerke t} ... tn ein, dann kann man die anteiligen Leistungs
kosten jeder von einem Teilkraftwerk erzeugtenk Wh bestimmen (k1 • •• kn ). 
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Fur jede Gesamtbelastung sind die Leistungskosten je kWh dann gleieh 
dem Mittel der so errechneten Leistungskostenanteile der Teilkraft
werke, die zur Deckung der betreffenden Belastung notwendig sind. Ent
spricht die Belastung in einem bestimmten Augenblick der Leistung von 
n Teilkraftwerken, dann betragen die Leistungskosten jeder in diesem 
Augenblick erzeugten kWh 

k' n = kl + k2 + ... + k n = ~ ( ~ + ~ + ... +~). 
n M . n . t1t2 tn , 

(6) 

Auf diese Weise erhiilt man fur jede Leistung den Leistungskosten
anteil je kWh, den La uriol ebenfalls uber der Benutzungsdaucr auftriigt 
(Abb. 20). Das sich hieraus ergebende Verhiiltnis zwischen Leistung und 
fi~ Leistungskostcnanteil je kWh solI dann auf die 

: \ einzelnen Tagesbelastungskurven ubertragen t : \ werden, so daB man Tageskostenlinien erhiilt, 
fii r' \ aus denen sich durch Vervielfiiltigung mit 
] :>:: \ dem entsprechenclen Verbrauch clie auf die 
j~'~ 8inzelnen Abnehmer entfallenclen Leistungs-
.~ ~ " kosten ermitteln lassen. La uriol schlug bereits 
" ~ " vor, diese Ergebnisse der Bestimmung von 
~ ', ..... K Mehrfachtarifen zugruncle zu legen. Es ist be-

o 8eflll!ZlIflgsu'llller- E 

Abb. 20. Leistung~kosten 
(ORK) in Abhangigkeit von 
<ler BCIlutzungsdauer [nach 

Laurio! (175)J. 

merkenswert, daB er, uber die heute erstrebte 
Genauigkeit hinausgehencl, dic Gesamtkosten 
in fUnf Teile zerlegte: Leistungskosten, Ab
nehmerkosten, feste Bereitstellungskosten, ver
iindcrliche Bereitstellungskosten uncl Arbeits-
kosten. 

Die gleichen Uberlegungen haben auf anderem Wcge zu einer iihn
lichen Lasung cles Problems gefUhrt (165, 18, Bd. 2, S. 357). Die Lei
stungsdauerlinie gibt bekanntlich an, mit welcher Benutzungsdauer jede 
Leistung innerhalb cines J ahres in Anspruch genommen wird. Triigt 
man die Ge8tehungskosten tiber der Benutzungsclauer auf, so kann man 
aus der Leistungsdauerlinie und dieser Gestehungskostenkurve fUr jede 
Belastung clie Gestehungskosten unmittelbar ablesen uncl das Kosten
diagramm fUr jeden Tag ermitteln (165). Bildet man aus den Tages
kostencliagrammen fUr jeden Augenblick den Kostenmittelwert, so kann 
man in der oben angedeuteten Weise die auf jeclen Abnehmer entfallenclen 
Gestehungskosten feststellen. 

ZweckmiiBiger ist es, die Leistungskosten allein in Abhiingigkeit von 
der Belastung festzustellen (Abb. 21) und hieraus die mittleren Leistungs
kosten je kWh zu bilden (Abb. 22, reehts unten). Man kann dann aus 
den einzelnen Belastungskurven mittels dieser Kurve die mittleren 
Leistungskostencliagramme fUr jeden Tag aufzeichnen (Abb. 22). Die 
Verteilung cler Leistungskosten auf die einzelnen Abnehmer erfolgt wie 
vorher. Es gentigt hierbei, wenn das Verfahren unter Zugrundelegung 
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von zwei, bei steilen Belastungsanderungen von vier Punkten stundlich 
durchgefUhrt wird. Es ist auch nicht notwendig, alle 365 Tageskurven 
auszuwerten, vielmehr erhalt man hinreichend genaue Ergebnisse bereits 
durch Anwendung des Verfahrens auf 12 typische Monatsbelastungs
kurven. 

Eine Vereinfachung des La uri 0 1 schen Yerfahrens ist von dem 
Lehrstuhl fUr Elektrizitatswirtschaft an der . Technischen Hochschule 
Darmstadt vorgeschlagen worden (168), indem es auf die Belastungslinie 
am Tage der Hochstbelastung beschrankt wird. Die Hochstlast wird 

~ 
"<;-
.~ 
~I---j------t-+----+-

~ f--+---+-c..o --j--t--t-+'\ 

" f--·-t--t-f 

auch hier nach dem Vorgange von 
Lauriol in 10 Teilbelastungen zerlegt 
und die Belastungskurve durch einen 
Treppenlinienzug mit einer Stufen
hohe von 1/10 M und einer Stufenbreite 
von L1 t = 1 h ersetzt (Abb. 23). Fur 
die praktische Anwendung dieser Ab
anderung werden sog. "Gutezahlen" 
eingefUhrt, die in folgender Weise ge
wonnen werden. Die Leistungskosten, 
die auf die Teilleistung von 1/10 M ent
fallen, werden gleich 100% gesetzt, so 

O~'-'3,-t--J~6":-"--,~...!...!...!...!-:':-'-~--L.L,LLJ...JPlfh daB die gesamten Leistungskosten in 
der Zeit T (T = Stundenzahl des be

Abb.23. Zerlegung der Belastungs- trachteten Zeitraumes, also im vorliegen
kurve am Tage der Hiichstlast [nach den Falle des Tages) auf die Flache 

Schneider (168)]. 
M· T = 1000%0 zu verteilensind. Jenach 

der Benutzungsdauer t jeder Teilleistung sind in einer Stunde l~O %0 der 

Leistungskosten aufzubringen. Durch Zusammenzahlen dieser Werte fur 
jede Stunde erhalt man die Gutezahlen, die vervielfaltigt mit der jeweiligen 
Leistung der einzelnen Abnehmer dessen Leistungskostenanteil ergeben. 

Auf eine Weiterbildung des eben beschriebenen Verfahrens hat 
Schnaus (174) hingewiesen. Fur die Belastungskurve jeder Abnehmer
gruppe wird die zugehorige Kostenkurve in enger Anlehnung an andere, 
auf Lauriol zuruckgehende Verfahren ermittelt und durch Bestimmung 
des Flacheninhaltes die Leistungskosten eines Tages festgestellt. Das 
Verfahren wird auf mehrere kennzeichnende Tage des Jahres angewendet. 
In die einzelnen Tageskurven fUr die verschiedenen Abnehmergruppen 
werden nicht nur die Leistungskosten, sondern auch die Arbeitskosten 
eingetragen, so daB die nach den Gestehungskosten notwendigen Strom
preise fUr jede Tagesstunde, wie dies auch La uriol ursprunglich 
beabsichtigte, ermittelt werden konnen. 

Ebenfalls auf die von Lauriol angewandten Grundsatze geht ein 
von Schwaiger gemachter Vorschlag zur Verteilung der Leistungskosten 
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zuruck (170, 171). Auch hierbei wird von der Leistungsdauerlinie aus
gegangen, die jedoch nicht in gleich groBe Teilkraftwerke, sondern in 
solche verschiedener, der Kurvenform entsprechender GroBe zerlegt 
gedacht wird. In einem als Beispiel gewahlten Fali (Abb. 24) mit stufen
fOrmigemBelastungsverlauf wird vorausgesetzt, daB jede Belastungsstufe 
durch eine besondere Maschine gedeckt wird, deren jede ein Teilkraft
werk darstellt. Schwaiger bestimmt die Leistungskosten fur 1 kW 
und 1 h des Jahres und, unter Zugrundelegung der jahrlichen Betriebs
dauer jeder Maschine, fUr 1 kW und eine Betriebsstunde1• Hieraus werden 
fUr jede Belastungsstufe Zif- 20.1000 ~ 
fernermittelt, die zur Feststel- - -- --------------------------r- -Ii 
lungderaufdieZeitabschnitte 18f- : -fi~ 
mit verschiedener Belastung 16'1- i 1 ~ 
entfalienden Leistungskosten ~ 111f---- --- ---------.----- ----t---- -f li! 
verwendet werden. Die so ge- "'" 1tf- ! ~~ 
fundenen Ergebnisse werden ·!101- ! ]~ 
wieder auf die ungeordnete ~ 8 : i ~~ 
Belastungskurve ubertmgen ~ 6' --t------:----- -t 
und die Leistungskosten auf i i ~~ II , .~ 

die einzelnen Abnehmergrup- i : 11 ~ 
pen nach Hohe und zeitlicher t i i ~" 
Lage ihres Verbrauches ver- 0 g II 6' 8 to 1t 111 16' 18 gO tt gllh 

Zeit teilt. Da der Grundgedanke 
der gleiche wie bei Lauriol, 
und nur die DurchfUhrung 

Abb. 24. Leistungsdauerlinie der benotigten 
Maschlneneinheiten [nach Schwaiger (169)]. 

eine andere ist, sind die Ergebnisse der beiden Verfahren ubereinstimmend. 
Das Gemeinsame alier dieser nach dem Vorgang von Lauriol ent

wiekelten Verfahren ist die Forderung, daB die Leistungskosten auf aIle 
kWh mit einem groBeren oder geringeren Anteil umzulegen, d. h. auf 
die Gesamtflaehe unter der Leistungsdauerlinie zu verteilen sind. Dieser 
Grundsatz ist vielfaeh angegriffen worden und seine Riehtigkeit laBt sieh 
nur logiseh begrunden, nieht jedoeh unwiderleglieh beweisen. Allerdings 
sind - wie betont - aueh alie anderen Verfahren nur Naherungen, 
deren wissensehaftliehe Grundlagen unsieher sind. 

Das Lauriolsehe Verfahren belastet den Dauerabnehmer hoher, 
den reinen Spitzenstromabnehmer niedriger ala aHe andere Verfahren. 
Es laBt die Weiterverteilung der Kosten auf Untergruppen oder Einzel
abnehmer in beliebiger Wiederholung zu. We iter maehen sich kurz
zeitige Anderungen der Belastungsverhaltnisse in viel weniger hohem 
MaBe bemerkbar als bei Verfahren, die sieh nur auf Augenblieks
werte der Belastung stUtzen, und Sprunge, wie sie etwa das Gruppen
hoehstlastverfahren bei Versehiebung der Lastzusammensetzung ergibt, 

1 Diese Berechnungsart ist von Schwaiger bereits in einer friiheren Arbeit 
(142) angegeben worden. 
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werden vermieden. Es ist jedoch nicht zu leugnen, daB alle auf diesem 
Grundsatz aufgebauten Verfahren in der Durchfuhrung reeht umstandlich 
sind, so daB man in vielen Fallen schon aus diesem Grunde zu anderen, 
einfaeheren Verfahren greifen wird. 

fJ) Das Verfahren von Klingenberg. Klingenberg benutzt 
die oben (S. 73) behandelte "Wirtschaftliche Charakteristik", die 
den Zusammenhang zwischen Betriebskosten und Belastung dar
stellt, dazll - ahnlich wie L a uri 0 1 - Tageskostenlinien zu ent
werfen (98, S. 12/13, vgI. die hiernach entworfene Abb. 26). 

Abb.25. Ermittlung cincr Tageskostenlinic [na~h 
Klingenberg (98)]. 

Obgleich Klingenberg 
dies nicht erwahnt, stellt diese 
MaBnahme ein Verfahren zur 
Yerteilung der Leistllngs
kosten dar, die spater nicht 

11 

5 

o 

A I 
I 

17 ' \-
\ I / 
\j'J ~ J 

B 12 111 gO 2'1" 
m!1eszeil 

Abb.26. Tagcskostcnlinie 
[(nach Abb. 25 (165).J 

nur auf die Betriebskosten des Kraftwerks, sondern auch auf die 
Kapitalkosten und auf die Kosten der Fortleitung und Verteilung 
angewendet worden ist (164). 1m Gegensatz zu Lauriol, der -
wie das auch heute noch in der Elektrizitatswirtschaft allgemein ublich 
ist - jeder Leistungseinheit gleiche Leistungskosten zuordnet, verteilt 
Klingen berg diese Kosten gleichmaBig auf alle Stunden des Jahres 
(vgl. Abb. 25). 

Bei dieser Art der Behandlung ergeben sich wahrend der Zeiten nie
driger Belastung hohe Gestehungskosten je kWh, da die je Zeiteinheit 
konstanten Leistungskosten sich auf eine kleine Zahl von kWh verteilen 
und umgekehrt. Das Ergebnis der entsprechenden Umrechnung der 
Kosten auf die kWh, das fUr die Tageskostenlinie (Abb. 25) in Abb. 26 
dargestellt ist (165), steht in Widerspruch zu der allgemeinen Auffassung; 
es wurde auch von Klingenberg offensichtlich nicht vorausgesehen. 
doch spaterhin von anderen Autoren gefunden (164, 165, 167). 
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y) Das Verfahren von Eisenmenger. Auch Eisenmenger (3, 4 
S. 170, 150, 1(3) geht davon aus, daB die Leistungskosten eines Abnehmers 
nicht in einfachem Verhaltnis zu der Leistung stehen, welche dieser 
wahrend der Hochstbelastung des Kraftwerkes entnimmt und noch 
weniger zu der Spitzenbelastung des Abnehmers, sondern daB auch 
dessen Stromabnahme auBerhalb der Zeit der Belastungsspitze bei der 
Verteilung der Leistungskosten beriicksichtigt werden muB. Er stiitzt 
sich hierbei auf folgende Uberlegung: Nehmen zwei Abnehmer A und B 
die gleichen Leistungen in Anspruch, und zwar A taglich 21 h und B 
taglich 3 h, so hat· die Verteilung der Leistungskosten nach der Zeit 
der Inanspruchnahme oder, was gleichbedeutend ist, nap,h dem Arbeits
anteil zu erfolgen. Uberschreitet 

einer der beidenAbnehmer zeitweilig ---------1--1-
diese Leistung, so hat er die Kosten 
der Mehrleistung, die ihm allein zur \.>, 

!:: 
Verfiigung steht, auch allein zu ~ 
tragen. Dies trifft zunachst nur bei ~ 
gleichbleibender Belastung zu, bei' 
der die Arbeitsmengc in einfachem 
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Eisenmenger versucht mit- Abb. 27. Anteilige Belastung zweier Ab
telsderWahrscheinlichkeitsrechnung nehmer [nachEisenmenger-Arnold (4) 

8.173]. 
nachzuweisen, daB auch bei be-
liebigem Belastungsverlauf fiir die Leistungskosten des von zwei 
Abnehmern A und B (Abb. 27) gemeinsam benutzten Teils der Gesamt
leistung das Verhaltnis der durch diese Leistung fiir die beiden Ab
nehmer erzeugten Arbeitsmengen fa und h der richtige Verteilungs
schliissel ist. Dagegen sei die iiber die Hochstleistung des anderen 
Abnehmers hinausgehende Leistung ga und gb von jedem Abnehmer in 
voller Hohe zu bezahlen, da sie durch ihn verursacht wird und ihm das 
ganze J ahr uneingeschrankt zur Verfiigung steht. 

Dieses Verfahren bela stet auch solche Abnehmer mit Leistungskosten, 
die keine Erhohung der Gesamthochstlast bewirken, und zwar ohne Riick
sicht auf die zeitliche Lage des Stromverbrauches; ein Abnehmer von Nach
strom hat daher je kWh die gleichen Leistungskosten zu bezahlen, wie ein 
anderer Abnehmer auBerhalb der Spitze. Diese Eigentiimlichkeit des Ver
fahrens konnte hingenommen werden. Yom Standpunkt der Gestehungs
kostenverteilung aus ist es bedeutsamer, daB die Weiterverteilung der 
Kosten auf Untergruppen zu Uhrichtigen Ergebnissen fiihrt. Eisen
menger erlautert dies selbst an einem Beispiel (4, S. 175). 

Ein Naherungsverfahren entwickelt Eisenmengerzur unmittelbaren 
Verteilung der Leistungskosten auf mehr als zwei Abnehmer, das jedoch 
mit den gleichen grundsatzlichen Mangeln behaftet ist. 
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Sihle (169) schlagt, fuBend auf Eisenmengers Verfahren, vor, die 
von zwei Abnehmern gemeinsam benutzte Leistung auf diese nicht im 
Verhaltnis der Arbeitsmengen, sondern je zur Halite zu verteilen. Dies 
entspricht praktisch dem nachfolgend behandelten V orschlage von Pun g a, 
weshalb ein naheres Eingehen sich hier erubrigt. Auf der gleichen Grund
lage will Sihle auch die Leistungskosten auf mehr als zwei Abnehmer 
angenahert aufteilen. 

0) Das Treuhandverfahren von Punga. Punga geht bei seinem 
Verfahren (161) von dem Grundsatz aus, daB der durch die gemeinschaft
liche Belieferung zweier Abnehmer erzielbare Mehrgewinn jedem zur 
Halfte zuflieBen solI. Wenn zwei Abnehmer A und B (Abb. 17), von 
denen A einen Hochstbedarf von 400 kW und B von 600 kW aufweist, 
bei gemeinschaftlicher Belieferung eine Belastungsspitze von 750 kW 
hervorrufen,. so betragt gegenuber der einfachen Summierung der Lei
stungen die Leistungsersparnis 250 kW; von dieser Ersparnis solI nach 
dem Vorschlag von Punga jedem die Halfte zugute kommen. Die Ver
teilung der Leistungskosten muB danach so erfolgen, daB A fUr 275 kW 
und B fUr 475 kWaufkommt. Punga beschreitet damit zunachst grund
satzlich den gleichen Weg wie Eisenmenger. Jeder Abnehmer ist mit 
den Kosten der Leistung zu belasten, um die die Leistung des anderen 
durch sein Hinzutreten erhoht wird. Mit dem gemeinschaftlich benutzten 
Rest, den Eisenmenger im Verhaltnis der entsprechenden Arbeits
mengen auf die beiden Abnehmer vel'teilt, belastet Punga dagegen jeden 
zur Halfte. Die Verteilung auf mehr als zwei Abnehmer wird von Punga 
a. a. O. naherungsweise entwickelt. 

Als wesentlichen Vorteil seines Verfahrens sieht Punga die Mog
lichkeit an, Konkurrenzangebote, d. h. die Wertschatzung des Abnehmers 
bereit,s bei der Verteilung der Leistungskosten zu berucksichtigen. Dies 
ist uberaus kennzeichnend fur die Subjektivitat dieses Verfahrens. Von 
allen Autoren, die sich mit der Verteilung der Leistungskosten befaBt 
haben, ist Punga der einzige, der den subjektiven EinfluB der Wert
schatzung des Verbrauchers bereits in die Kostenverteilung hineinverlegt. 
Die anderen Vorschlage sehen zunachst davon ab, diese Einflusse bei 
der Kostenverteilung offen zu berucksichtigen; sie wollen aIle zunachst 
ein objektiv moglichst klares Bild von den Gestehungskosten je kWh 
schaffen, ehe sie unter dem Zwange der Wertschatzung des Abnehmers 
eine Umschichtung der Kosten vornehmen. 

s) Der "gedachte Abnehmer" (Phantom Customer), Ver
fahren von Hills. Hills (183,184) geht bei seinem Verfahren der 
Leistungskostenverteilung von folgender Erwagung aus: In einem Strom
versorgungsystem, in dem die Gesamtbelastung sich stets auf gleicher 
Hohe halt, die Benutzungsdauer daher 8760 h im Jahre ist, sind aIle 
kWh gleichwertig, da jede einzelne zur Aufrechterhaltung dieser Benut
zungsdauer notwendig ist. Jede kWh ist daher in diesem FaIle mit den 
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glcichen Leistungskosten zu belasten, so . daB jcder Abnehmcr an dell 
gesamten Leistungskosten im Verhaltnis seines Arbeitsverbraucheszli 
beteiligcn ist. In Wirklichkeit wird diese vollkommene Ausnutzung 
jedoch nicht erreicht; es fehlen vielmehr stets eine mehr oder weniger 
groBe Anzahl von kWh. Hills laBt den zur standigen Ausnutzung der 
Leistungsspitze erforderlichen Verbrauch durch einen "gedachten Ab
nehmer" (Phantom Customer) F iibernehmen (Abb. 28) und beteiligt 
die Abnehmer A-F an den Leistungskosten zunachst entsprechend ihrem 
Arbeitsverbrauch. Die auf den gedachten Abnehmer F. entfallenden 
Leistungskosten miissen dann zusatzlich von den Abnehmern iiber
nommen werden, welche die Ver-

20 tooo 
schlechterung der Benutzungsdauer 

14 
unter 8760 h im Jahre verursachen, 
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Da diese Voraussetzung auf die Ab
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weit aIle Abnehmer an der Spitze 

f--'--

f- !... F ~ 

~ - t ~- . 

7 - ~ r---

0 I ~ f) , 

~ " 
~ ~" R-~ ~ ~ ~ t#~ ~ ~~ ~ 

yo ~~ A. .~ f /;~' ';~ /' 
00 t l' • 8 to 12 III t5 18 to 2; 2'1h 

Abb.28. 
Erganznng einer zusammengesetzten Be
lastnngskurve durch einen "gedachten 

Abnehmer" rnach Hills (183/184)]. 

mit mehr als ihrer mittleren Belastung beteiligt sind - ein haufig ein
tretender Fall - zeitigt das Verfahren von Hills die gleichen Er
gebnisse wie das Spitzenanteilverfahren. 

Ais Vorteil dieses Verfahrens ist anzusehen, daB es auch Abnehmer 
auBerhalb der Spitze in gewissem Umfange mit Leietungskosten belastet, 
und daB der Dauerabnehmer angemessene Leistungskosten zu iibernehmen 
ha.t. Dagegen ist es als Mangel dieses Verfahrens zubetrachten, daB aus
schlieBlich die die Spitze verursachenden Abnehmer an den zusatzlichen 
Leistungskosten beteiligt werden. So wiirde in dem von Hills angenom
menen Fall (Abb. 28) der Abnehmer E auch dann keine zusatzlichen 
Leistungskosten zu tragen haben, wenn seine Stromentnahme in gleicher 
Hohe nicht zwischen 0 und 2 Uhr, . sondern zwischen 14 und 16 Uhr 
erfolgen wiirde, da die Gesamtbelastung wahrend dieser Zeit mit 19000kW 
noch unter der Spitzenlast von 20000 kW bliebe. Andererseits wiirde, 
worauf Eisenmenger (153) hinweist, eine Leistungssteigerung des Ab
nehmers A zu einer Kostenerhohung auch fiir den Abnehmer B fiihren. 

Eine Abanderung des Hillsschen Verfahrens wurde von Oram und 
Ro bison (188) vorgeschlagen. Hiernach werden die auf den gedachten 
Abnehmer entfallenden Leistungskosten auf aIle Abnehmer verteilt, 

Siegel u. Nissel, Die ElektrizitMstarifc. 3. AnfI. 7 
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die zu einer Zeit Strom entnehmen, zu del' die mittlere Belastung de~ 
Gesamtsystems iiberschritten wird. 

c) Beurteilung und Folgerungen. Die eingehende Untersuchung del' 
Leistungskosten in ihrem Verhaltnis zum Hochstbedarf hat eine Voraus
setzung und zwei Ziele. Die Voraussetzung ist, daB die Leistungskosten 
im wesentlichen durch den gleichzeitigen Hochstbedarf aller Abnehmer 
bedingt sind; die Ziele sind einmal die Feststellung, in welchem MaB 
del' einzelne Abnehmer diese Kosten verursacht und weiter die Ermitt
lung des Umfanges, in welchem del' Abnehmer damit bela stet werden 
soll. Diese beiden Aufgaben sind keineswegs gleichbedeutend; wahrend 
es sich bei del' ersten Aufgabe urn eine rein zahlenmaBige Feststellung 
handelt, sprechen bei del' Losung del' zweiten Werturteile in erheblichem 
Umfange mit. 

Die erste Aufgabe ist angenahert lOsbar, wenn an del' oben erwahnten 
Voraussetzung, daB die Leistungskosten durch die gleichzeitige Hochst
belastung aller Abnehmer bestimmt sind, festgehalten wird. Zwar laBt 
die Gestaltung del' tatsachlichen Verhaltnisse eine einwandfreie und 
genaue Berechnung odeI' Messung nicht zu, jedoch stehen fiir eine an
genaherte Losung geniigend aufschluBreiche Beobachtungen, Schatzungen 
und Teilmessungen zur Verfiigung. Es bedeutet abel' eine Preisgabe del' 
Voraussetzung und damit die Einfiihrung willkiirlicher Grundlagen, 
wenn del' Leistungsbedarf des einzelnen Abnehmers odeI' einer Gruppe 
zur Zeit del' gemeinsamen Spitze nicht mehr als Ursache del' Leistungs
kosten anerkannt wird. Damit wird die einzige Grundlage del' Wirk
lichkeit, die mit einiger Sicherheit ermittelt werden kann, verlassen und 
an ihre Stelle werden irgendwelche Annahmen odeI' Werturteile gesetzt, 
die willkiirlich bleiben, auch wenn sie von noch so scharfsinnig erdachten 
und fein durchgefiihrten mathematischen odeI' zeichnerischen Verfahren 
begleitet sind. Diese Zwiespaltigkeit ist VOl' allem fiir die im vorher
gehenden als subjektiv bezeichneten Verfahren kennzeichnend; sie aIle 
lassen den Grundsatz, daB die gesamten Leistungskosten durch die 
gemeinsame, gleichzeitige Hochstbelastung bestimmt sind, unangetastet, 
verneinen abel' mehr odeI' weniger deutlich den Zusammenhang zwischen 
den Leistungskosten und dem Anteil des Abnehmers an del' Hochst
belastung. In diesel' Hinsicht sind die als objektiv bezeichneten Ver
fahren folgerichtiger; sie versuchen mit einer Ausnahme (Knight) den 
Anten del' Abnehmer an del' gemeinsamen Hochstbelastung teils durch 
Messung odeI' Beobachtung, teils durch Rechnung festzustellen. Die 
rechnerischen Verfahren sind verwickelt und nicht fiir aIle FaIle zulassig. 
Am einfachsten und fiir die meisten praktischen Zwecke ausreichend 
ist die Verteilung nach dem Spitzenanteil del' Abnehmergruppen, die 
in den Fallen, in denen dieses Verfahren, wie oben angedeutet unsicher 
wird, durch das V C'rfahren von R ii c k ward t odeI' K n i g h t erganzt 
werden kann. 
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Bei der Wiirdigung der einzelnen Verfahren muB auch berucksichtigt 
werden, daB trotz der groBen Verschiedenheit der theoretischen Grund
lagen und der Durchfuhrung die Abweichungen der Ergebnisse in der 
Praxis im allgemeinen klein sind und meist innerhalb der durch 
Beobachtung und Messung bedingten Ungenauigkeiten liegen (147, 161, 
167, 184). Weiter ist bei der Beurteilung der Zuverlassigkeit der 
einzelnen Verfahren zu bedenken, daB sie streng genommen 'immer 
nur fur eine ganz bestimmte Zusammensetzung der Belastung und 
damit fur kurze Zeit zutreffend sein konnen. Jeder erhebliche Wechsel 
in der Belastung, das Hinzutreten neuer, der Ausfall frUherer Abnehmer, 
die Verschiebung der gewerblichen Arbeitszeit u. a. m. bedingt theo
retisch die Anderung der Verteilung, so daB sich aus diesem Grunde die 
Anwendung verwickelter Verfahren nicht empfiehlt. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB eine moglichst eingehende 
Kenntnis der Gestehungskosten und ein tiefes Eindringen in ihren Auf
bau zweckmaBig und notwendig ist, und daB all die zahlreichen, wohl
durchdachten Vorschlage der letzten Jahre in erheblichem MaBe hierzu 
beigetragen haben. Es darf aber nicht aus dem Auge verloren werden, 
daB es sich hier nicht urn eine mathematische, sondern urn eine wirt
schaftliche Aufgabe handelt, daB die Ergebnisse nur Naherungen sin~ 
und schlieBlich nur einen Faktor darstellen, der die Tarifgestaltung 
beeinfluBt. Man muB sich immer daran erinnern, daB die Gestehungs
kostenermittlung nicht Selbstzweck ist, sondern dazu dienen soIl, eine 
gerechte, fur Lieferer und Abnehmer tragbare Preisstellung fiir den Ver
kauf der elektrischen Arbeit zu finden. Eine Preisstellung ist aber, wie 
in der Einleitung ausgeftihrt wurde, nur dann gerecht, wenn sie sich 
nicht nur auf die Verhaltnisse des Angebots, also auf die Gestehungs
kosten, sondern ebenso auf die Umstande der Nachfrage stutzt. Mit 
Rucksicht auf die Wertschatzung und Leistungsfahigkeit gewisser 
Abnehmer ist es aber haufig notwendig, einen Teil der ermittelten Ge
stehungskosten auf andere Abnehmergruppen abzuwiHzen. Dies kann 
in der Weise geschehen, daB den einzelnen Abnehmergruppen je nach 
ihrer Wertschatzung und Leistungsfahigkeit mehr oder weniger Leistungs
kosten auferlegt werden, aIs ihnen nach der auf Grund ihrer Belastungs
verhaltnisse vorgenommenen Verteilung zukommen. Seine Recht
fertigung findet dieses V orgehen darin, daB man, wie bereits fruher 
arigedeutet, den Kapitaldienst, der den groBten Teil der Leistungs
kosten ausmacht, nicht als unmittelbaren Bestandteil der Gestehungs
kosten.auffaBt, sondern als Betriebszweck oder Betriebserfolg, der nur 
dann zu erzielen ist, wenn jeder Abnehmer nach Wertschatzung und 
Leistungsfahigkeit belastet wird. Fur Art und Umfang dieser etwaigen 
Umschichtung der Leistungskosten lassen sich bei den verwickelten 
Einflussen wirtschaftlicher und psychologischer Natur keine festen 
Regeln angeben. Solange Wirtschafts- und Seelenkunde mathematisoher 
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Behandlung nicht zuganglich sind, kann hicr nur die Erfahrung und die 
eingehende Sach- und Ortskenntnis in Verbindung mit dem Finger
spitzengefiihl des verantwortlichen Fachmanns den richtigen Mittelweg 
ausfindig machen. 

1m Grunde handelt es sich hier genau so um ein Verfahren zur 
Verteilung der Leistungskosten auf dic Abnehmergruppen, wie bei den 
zahlreichen, vorher erorterten; nur daB als MaBstab nicht objektiv 
feststellbare Ziffern, sondern zum groBten Teil unmeBbare und nur 
gefiihlsmaBig und wirtschaftlich abschatzbare Einfliisse auftreten. Dabei 
muB aus den vorstehend geschilderten Grunden die begrifflich-theore
tische Darstellungsweise, die bei der Erorterung der Verteilung der 
Leistungskosten angewendet wurde, verlassen und durch die Auf
zahlung praktischer Einzelfalle ersetzt werden. Nur einige besonders 
hervorstechende Einzelheiten konnen in diesem Zusammenhangc 
erwahnt werden. So verbietet die Rucksicht auf die Wertschatzung 
und die Leistungsfahigkeit, die zu Kochzwecken benotigte elektrische 
Arbeit im nennenswerten Umfang mit Leistungskosten zu belasten, 
selbst wenn ein Teil des Bedarfs in die gemeinsame Spitze fallt. Umge
kehrt ware es ebenso unrichtig, einen einzelnen Gewerbetreibenden oder 
einen Industriezweig nur deshalb nicht bei der Verteilung der Leistungs
kosten zu berucksichtigen, weil sein Bedarf auBerhalb der Spitze auftritt. 
Hier kann der einzige VergleichsmaBstab nur in den Kosten der Eigen
erzeugung des Abnehmers erblickt werden. Gleichgultig, ob er die elek
trische Kraft oder die elektrische Warme innerhalb oder auBerhalb del' 
Belastungsspitze des Elektrizitatswerkes benotigt, er wird stets im Um
fang seines eigenen Hochstbedarfs Leistungskosten aufzubringen haben, 
die auch dann von ihm zu tragen sind und getragen werden mussen, wenn 
er die elektrische Arbeit von einem offentlichen Elektrizitatswerk bezieht; 
in welchem Umfang dies moglich ist, ist Frage des einzelnen Falles. 

Weiterhin ist es wichtig zu erkennen, daB gewisse Gruppen von 
Abnehmern nur mit Verlust beliefert werden konnen. Dies ist trotz des 
hohen Verschiedenheitsfaktors bei der groBen Zahl der Kleinstabnehmel', 
bei der Versorgung landwirtschaftlicher Motoren, bei der Beleuchtung 
von Laden und Buros der Fall. Trotzdem ist es in den meisten Fallen 
unmoglich, dieser einwandfrei erkannten Tatsache bei der Verteilung 
der Leistungskosten Rechnung zu tragen, weil die Wertschatzung und 
vielfach auch die Leistungsfahigkeit eine den Gestehungskosten ent
sprechende Belastung nicht gestattet. Es mag in diesem Zusammenhang 
unerortert bleiben, ob daran die langjahrige, unzweckmaBige Preis
stellung oder andere Ursachen schuld sind; auf aIle FaIle ist es erforder
lich, den bei diesen Abnehmern nicht aufzubringenden Teil der Leistungs
kosten auf andere Abnehmergruppen, deren Wertschatzung und Leistungs
fahigkeit.es gestatten, umzuschichten. In ahnlicher Weise muB bei der 
verschied£trlartigen Behandlung der Wohnungs- und Erwerbsbeleuchtung 
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vorgegangen werden, worauf in anderem Zusammenhang (S.llf.) bereits 
hingewiesen ist. 

Diese Beispiele mogen genugen, um darzutun, in welcher Weise 
grundsatzlich die Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der Abnehmer 
bei der Verteilung der Leistungskosten berucksichtigt werden muB. 
Der Vorwurf, daB ein solches Verfahren nicht wissenschaftlich ist, kann 
hingenommen werden, wenn es auf diese Weise gluckt, eine gerechte Preis
stellung zu finden, die den wichtigsten Erfordernissen der Abnehmer und 
des Lieferers Rechnung tragt. Wie diese Erkenntnisse bei der Bestimmung 
der Preisformen verwertet werden sollen, wird spater erortert werden. 

2. Die Verteilung der Arbeitskosten. 
Wahrend die Leistungskosten, wie im vorstehenden gezeigt wurde, 

nur naherungsweise und unter bestimmten Annahmen verteilt werden 
konneri, ist dies bei den Arbeitskosten theoretisch genau moglich. Nach 
ihrer Begriffsbestimmung sind die Arbeitskosten derjenige Teil der 
Gesamtaufwendungen, der in einem einfachen Verhaltnis zu der erzeugten 
oder bezogenen Arbeitsmenge steht. Der Anteil jedes Abnehmers an 
diesen Kosten entspricht daher dem Verhaltnis der fUr ihn erz{mgten 
oder eingekauften kWh zu der gesamten beschafften Arbeitsmenge. 
Die fUr einen bestimmten Abnehmer erzeugte oder eingekaufte Arbeits
menge ist jedoch in der Regel nicht gleichbedeutend mit der von ihm 
verbrauchten Arbeitsmenge. Bei der Heranfuhrung von der Ursprungs
stelle bis zum Orte des Verbrauchs entstehen Verluste, die auf die 
Abnehmer verteilt werden mussen. Diese Verluste sind je nach dem 
Orte der Entnahme verschieden; von Ausnahmen abgesehen, wiirde es 
zu praktisch undurchfuhrbaren Folgerungen fuhren, wenn man jeden 
Abnehmer mit den auf ihn entfallenden Verlusten belasten wiirde; es 
hat sich als ausreichend erwiesen, die Verluste getrennt fur Hoch. 
spannungs- und Niederspannungsabnehmer zu ermitteln und sie dann 
gleichmaBig auf die Abnehmer dieser beiden Gruppen zu verteilen. 

In einem Stromversorgungssystem nach Abb. 8 und 9 (S. 45/46) er
geben sich fUr einen Hochspannungsabnehmer Verluste in den Strom
erzeugungs- und -bezugsanlagen und in den Hochspannungsnetzen und 
Umspannwerken, sowie in den MeBeinrichtungen; fUr die Niederspan
nungsabnehmer kommen zu diesen Verlusten noch die Umspannverluste 
in den Netztransformatoren und im Niederspannungsnetz hinzu. Da 
hiernach auf die Niederspannungsabnehmer ein groBerer Verlustanteil 
entfallt, ergeben sich fUr diese, bezogen auf die verkauften kWh auch 
hohere Arbeitskosten. Die Aufgabe der Arbeitskostenverteilung ist 
hiernach gleichbedeutend mit der Aufgabe, die anteiligen Verluste der 
einzelnen Abnehmergruppen zu ermitteln. 

Die Gesamtverluste innerhalb eines Stromversorgungssystems werden 
durch den Unterschied zwischen Stromerzeugung und -bezug auf der 
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einen und dem Stromverkauf auf der anderen Seite dargestellt. Die 
Summe aller Verluste ist hiernach mit der durch MeBfehler begrenzten 
Genauigkeit unmittelbar zu bestimmen. Hiervon lassen sich die Leerlauf
verluste der Zahler und Umspanner aus der Leistungsaufnahme und der 
Betriebszeit feststellen. Verluste in einzelnen Leitungsstrangen lassen 
sich errechnen oder aus der Messung des Spannungsabfalls ermitteln, 
im allgemeinen ist man jedoch fur die Bestimmung der zusatzlichen 
Umspann- und Leitungsverluste auf Schatzungen und Erfahrungswerte 
angewiesen. Eine rechnerische Ermittlung auf Grund der Belastungs
kurven ist sehr zeitraubend, ohne genauere Ergebnisse zu versprechen, 
da eine Verfolgung des Belastungsverlaufes jedes einzelnen Umspanners 
und Leitungsstranges nicht moglich ist. 1m ubrigen handelt es sich 
hierbei nur um einen geringen Teil der Gesamtverluste, so daB etwaige 
Fehlschatzungen das Ergebnis nicht allzusehr beeinflussen. 

Soweit Messungen und genauere Schatzungen nicht moglich sind, 
errechnet man den nur den Niederspannungsabnehmern zur Last fallenden 
Leerlaufverbrauch der Netzumspanner und Zahler und die auf aIle 
Abnehmer zu verteilenden Umspannverluste in den Kraft- und Umspann
werken und belastet schatzungsweise mit dem verbleibenden Rest der 
Verluste anteilig das Hoch- und Niederspannungsnetz. Die so ermittelten 
Hochspannungsverluste sind dann auf Hoch- und Niederspannungs
abnehmer im Verhaltnis: Stromverbrauch der Hochspannungsabnehmer 
zu dem Stromverbrauch der Niederspannungsabnehmer zuzuglich der 
Niederspannungsverluste zu verteilen. 1st der Verbrauch der Hoch
spannungsabnehmer A kWh, der der Niederspannungsabnehmer B kWh, 
die Hochspannungsverluste a kWh und die Niederspannungsverluste 
b kWh, so ergibt sich fur die Verteilung der Verluste folgendes Schema: 

Schema cler Verlustverteilung. 

Bezeiehnung 
der 

Arbeitsmengen 

Stromabgabe an den Ab
nehmerzahlern. . . . 

Niederspannungsverluste 
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A 
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Erzeugt und bezogen . . A + B + b + alA + a ·}t-+-B-+-ijl B + b + (/ . A +:n-..l--, b-
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Damit ist die Verteilung der erzeugten und bezogenen Arbeitsmengen 
auf die beiden Hauptgruppen der Abnehmer voIlzogen; die Umlegung 
der Arbeitskosten auf die Hoch- und Niederspannungsabnehmer hat 
genau in diesem Verhaltnis zu erfolgen. Innerhalb der beiden Gruppen 
sind aIle kWh als gleichwertig anzusehen; eine Unterteilung in weitere 
Untergruppen kommt fiir die Arbeitskosten nicht in Betracht. Dieser 
FeststelIung widerspricht scheinbar die haufig gebrauchte Abstufung 
der als "Arbeitspreis" bezeichneten veranderlichen Kostenteile der 
Verkaufspreise. Hierbei muB jedoch beachtet werden, daB der Begriff 
"Arbeitskosten" im Rahmen der Gestehungskostenuntersuchung nicht 
gleichbedeutend ist mit dem Begriff ".AJ,obeitspreis" in den Tarifbestim
mungen; diesc sind meist nicht reine Arbeitskosten, sondern enthalten 
noch Teile der Leistungs- und Abnehmerkosten, so daB weitere Ab
stufungen moglich sind. 

3. Die Verteilung der Abnehmerkosten. 
Urn die Abnehmerkosten, die ausschlieBlich im Zusammenhang mit 

den Anlagen und den Leistungen fur die Ubergabe entstehen, richtig 
verteilen zu konnen, ist zunachst wiederum die Trennung in Hoch- und· 
Niederspannungsabnehmer notwendig. Ein Teil dieser Aufwendungen ent
falIt ausschlieBlich auf die eine, ein anderer Teil auf die andere Gruppe, 
und ein dritter ist von beiden Gruppen gemeinsam zu tragen. Nur auf 
die Hochspannungsabnehmer sind die Kosten der Hochspannungsuber
gabestationen zu verteilen, und zwar kann hier vielfach der einzelne 
Abnehmer mit den von ihm besonders verursachten Kosten belastet 
werden. Dagegen fallen die Aufwendungen fur Hausanschlusse, Prufung 
der Inneneinrichtungen usw. ausschlieBlich den Niederspannungs
abnehmern zur Last. Die Ausgaben fiir Messung und Verrechnung sowie 
die anteiligen Kosten der Verwaltung und die Handlungsunkosten sind 
auf beide Gruppen umzulegen. MaBgebend hierfur sind die tatsach
lichen Aufwendungen, oder Schatzung, soweit eine klare Trennung der 
Ausgaben nicht von vornherein moglich ist. Dieser Schatzung ki)nnen 
z. B. die Anlagewerte der MeBeinrichtungen oder auch, entsprechend der 
wirtschaftlichen Bedeutung der Abnehmer, die AnschluBwerte zugrunde 
gelegt werden. 

Innerhalb der beiden Gruppen muB die Verteilung in der Regel 
nach der Anzahl der Abnehmer erfolgen. Dabei muB man sich abet 
uber den Begriff "Abnehmer" klar werden. Hierunter kann die Zahl 
der Abnahmestellen im Netz, die Anzahl der Zahler und die Zahl der 
naturlichen oder rechtlichen Personen verstanden werden, die dem 
Unternehmer fur die Zahlung der Rechnungsbetrage aufzukommen 
haben. Bei den Hochspannungsabnehmern liegt es nahe, die Zahl der 
Abnahmestellen mit der Zahl der Abnehmer gleichzusetzen, weil meistens 
jeder Hochspannungsabnehmer durch einen besonderen AnschluB an das 
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Netz versorgt wird. Anders bei Niederspannungsabnehmern, bei denen 
mcist eine groBere Zahl von Verbrauchern an einen HausanschluB ange
schlossen ist. Hier ist es ublich, als Abnehmer den rechtlichen Schuldner 
des Versorgungsunternehmens zu betrachten. Die Zahl dieser "Abnehmer', 
ist fUr die Verteilung nicht gleichwertig; der Abnehmer, der z. B. zwci 
oder mehrere Zahler fUr Licht, Kraft und Warme benotigt, oder der 
Abnehmer mit groBeren oder besonderen MeBapparaten, ist mit hoheren 
Kosten zu belasten, als der Abnehmer mit einem normalen Zahler 
kleinen MeBbereichs. 

C. Der Einflu1l der Phasenverschiebung auf die 
Gestehungskosten 1 (201-216). 

Bei den vorstehenden Untersuchungen wurde eine Erscheinung 
auBer acht gelassen, die mit der fortschreitenden Verbreitung des 

E Wechsel- und Drehstroms und der zunehmenden Elektrizitats-
4 versorgung der Industrie in wachsendem MaBe an Bedeutung 

gewonnen hat: die Phasenverschiebung. Sieht man von 
Jw den betriebstechnischen N achteilen ab, die sich unter anderem 

in einem vermehrten Spannungsabfall und damit in Schwierig
keiten bei der Spannungsregelung sowie in einer Erhohung 

c\bb.29. der KurzschluBstrome bemerkbar machen, so sind als un-
Vektordia- mittelbare :Folge der Phasenverschiebung die Notwendigkeit gramm. 

zu verstarktem Ausbau der Anlagen und hiernach erhohte 
Anlagekosten sowie zusatzliche Verluste anzusehen, so daB Leistungs
und Arbeitskosten gesteigert werden. 

1. Die Abhangigkeit der Leistungskosten vom cos If. 
Die Phasenverschieoung, auf deren physikalische Ursachen hier nicht 

eingegangen werden kann, ist eine Ifolge der induktiven Belastung, 
besonders der Umspanner und Motoren. Durch diese wird neben dem 
Wirkstrom J w (Abb.29) ein Blindstrom J b aufgenommen, der gegen 
die Spannung E urn 900 nacheilt. Die vektorielle Summe von J w und J b 

ergibt den Scheinstrom J, von dessen Starke die Erwarmung und damit 
die durch die Erwarmung begrenzte Leistungsfahigkeit der elektrischen 
Anlagen abhangt. Da die spezifische Erwarmung bei gleicher Strom
dichte gleich ist, muB der Kupferquer~chnitt, d. h. die Leistungsfahigkeit 
dem Scheinstrom proportional sein 2. J eilt gegen E um den Winkel cp 

1 Die folgenden Ausfuhruugen sowie die Zahlentafeln 15 und 16 sind den Arbeiten 
von Nissel (201) und (284) entnommen. Dort finden sich ausfuhrliche Ableitungen 
der Formeln und genaue Unterlagen fur die Berechnung der Zahlenwerte. 

2 Da hier nur von den grundsatzlichen Zusammenhangen die Rede ist, sind 
mechanische und andere Rucksiehten, die fUr die Bemessung einzelner Anlageteile 
maBgebend sind, sowie die Veranderliehkeit der Abkiihlungskonstante, zunachst 
anJ3er Betracht gelassen. 
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nacho Zwischen Wirk- und Scheinstrom besteht daher folgende 
Beziehung: 

(6) 

dieses Verhiiltnis wird "Leistungsfaktor" genannt. Aus Gleichung (6) 
ergibt sich 

J w J=--
cos 'P 

(7) 

Die zur Erzeugung und Ubertragung eines bestimmten Wirkstromes 
und damit einer gegebenen Wirkleistung erforderliche Leistungsfahig
keit der Anlagen steht also im umgekehrten Verhaltnis zum Leistungs
faktor. 

Die Anlagekosten sind jedoch nicht proportional der Leistungs
fahigkeit, d. h. dem Scheinstrom J, da im wesentlichen nur die strom
durchflossenen Anlageteile hiervon beeinflu6t werden und bei diesen 
wieder kein einfacher, linearer Zusammenhang besteht. Die Anlagekosten 

sind daher nicht nach der Funktion _1_, sondern _1_ vom Leistungs-
cos 'P cos 'P 

faktor abhangig, worin der Faktor I fur die einzelnen Anlageteile (Gene
ratoren, Transformatoren, Kabel usw.) verschieden groB ist und jeweils 
die Abweichung von der linearen Abhangigkeit zwischen Scheinstrom J 
und Anlagekosten kennzeichnet. 

Man kann die Leistungskosten K z angenahert durch einen mittleren 
Prozentsatz p der Anlagekosten G ausdrucken und erhalt dann unter 
Berucksichtigung der vorstehend abgeleiteten Beziehungen: 

G-t p K --_.-
z - cos 'P 100' (8) 

Bezeichnet man mit G1' G2 , G3 ••• die Anlagekosten der nach verschiedenen 
Funktionen vom cos q; abhangenden Anlageteile und mit 11' 12' la ... die 
entsprechenden Berichtigungsziffern, so erhalt man fUr die Leistungs
kosten aus~schrieben die Gleichung: 

K = (Gl/l + G2/2 + G3/3 + ... ). ~. 
I cos 'P cos 'P cos 'P 100 (9) 

Druckt man G1 , G2, Ga ... in Prozent von G aus und bezeichnet man diese 
Prozentsatze entsprechend mit n1, ~, n3 ... , so laBt sich die Gleichung 
folgendermaBen schreiben: 

G·p 
Kz = (n1' 11 + n2 -12 + n3 - fa + -.. ) cos-;P.lOO (10) 

Fur das Gesamtsystem ergibt sich der Faktor I nach Gleichung (8) und 
Gleichung (10). 

(H) 
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Fur eine Elektrizitatsversorgungsanlage nach Abb. 30 berechnen sich 
fur taus Gleichung (ll) folgende Werte: 

Zahlentafel15. Abhangigkeit der LeistungskostclI yom cos 'P: 
Wcrte YOll t. 

i 

f I f cos 'P f cos 'P cos q; 

1,0 1,000 0,8 I 0,929 0,6 I 0,869 
0,9 0,961 0,7 I 0,896 0,5 ~ 0,855 

Leisfung 
jeEinhed IIn/agefei/ Jln/agekapt/a/ 

zoooolrfJl /(raffwerke 30o.-RI1/kW 

10000lrW 
-_._-

7000 lrW JOktl-Nefz 50.- R!1/kW 
(SommZj 

10000 lrW Ilbspannwerke go. -R!1/kW 

1600 kW fj ktl-Nefz 1so,-RI1/kW 
(SOmm 2) 

sokW '000 iVefzsfafionen 8fJ,-R!1/kW 
zzo 

50kW ZZO//-Nefz Zoo.-I?!1/lrW 
( .JSmm2) 

J/bnehmer zo.-l?!1. 'lrW 
.900. - 1?!1. J4I 

.\ lJlJ. :W. i:lchaltlJilu cineI' EiektrizitatRversorgungsaniage zur Bestirnmung uer Ahhangigkeit 
del' Leistungskostcn yom cos'p (naeh 201). 

Fur cos rp = 0,7 lautet demnach die Leistungskostengleichullg: 
0,896· G . p 1,28· G . p 

Kl = 0,7.100 .... = 100 (12) 

d. h. die Leistungskosten werden bei einer Anlage, die zur Zeit del' 
Hochstbelastung mit einem cos rp = 0,7 arbeitet, urn 28% erhoht. 

2. Die AbhRngigkeit der Arbeitskosten yom cos cpo 
Die Stromwarmeverluste v in einem elektrischen Leiter mit dem 

Widerstand R betragen: 
v = J2 . R. (13) 
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Ist R unabhangig vom eosgJ, dann ergibt Gleichung (13) mit Gleichung (7): 

. J,~" R 
V=-- (14) 

cos2 rp 

1m vorigen Absehnitt wurde gezeigt, . daB die Leistungsfahigkeit der 
elektrisehen Anlagen proportional dem . Seheinstrom sein muB. Dieser 
Notwendigkeit wird bei der Bemessung der Anlageteile in der Praxis 
Rechnung getragen. Daher ist - abgesehen davon, daB die Kupferquer
sehnitte infolge der Abnahme der zulassigen Stromdichte rascher zunehmen 
als die Scheinleistung - der Widerstand R der gesamten Anlagen umge
kehrt proportional J, d. h. proportional cos gJ. 1st der Widerstand der 
fur cos gJ = 1 bemessenen, also blindstromfreien Anlagen Rw, dann ist: 

R .~ •• Rw . cos gJ. (15) 

Aus Gleiehung (14) und (15) wird: 
J,; .. Rer 

v=·_-- (16) 
cosrp 

Bezeiehnet man die Verluste in den fur cos <p .c 1 bemessenen, also 
blindstromfreien Anlagen mit vw , dann ist: 

Vw = J:n . Ew (17) 

woraus mit Gleiehung (16): 

V= 
eosrp (18) 

ist. Die zusatzliehen Biindstromverluste Vb crgeben sieh zu: 
t'w 

V = V - Vw = cosrp -Vw (19) 

und demnach: 

Vb = v ( 1_ - 1 ). 
w cosrp (20) 

Wird Vw und damit vb in Prozent der Stromerzeugung ausgedruekt und 
fUr Vw = 20% angenommen, so ergeben sieh fur Vb folgende Werte: 

Hieraus ist zu entnehmen, daB bei den an
genommenen Wirkstromverlusten und z. B. bei 
einem COB gJ= 0,7 die zusatzliehen Ohmsehen 
Blindstromverluste 8,56% der Gesamterzeugung 
betragen, oder daB sieh die Gesamtverluste von 
20% auf 28,56% erhOhen. 

Die Arbeitskosten sind daher naeh der Funk-

tion 1 + 1~ yom cos gJ abhangig, wobei vb sieh 

in Prozent der Stromerzeugung aus Gleiehung (20) 
ergibt. . 

Auf S. 76 war die Gestehungskosten
gleichung (1) wie folgt ermittelt: 

Kg = b . M + c.' A + d· Z. 

Zahlentafel 16. 
Abhangigkeit der Ar
bei tskosten vom cosrp: 

Werte von II . 

" 
cos rp I ~- - 1 I vb cosrp 

1,0 I 0 I 0 
0,9 0,111 I 2,22 
0,8 0,250 5,00 
0,7 0,428 I 8,56 
0,6 0,667 .] 3,33 
0,5 1,000 20,00 
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Diese Gleichung ist nunmehr auf Grund der obigen Ableitungen wie folgt 
zu berichtigen: 

Kg = b·M· c!srp + c·A (1 + l~O) +dZ. (21) 

Der EinfluB des cos cp ist demnach sehr betrachtlich und vermag 
die Gestehungskosten dadurch erheblich zu vergroBern, daB die Anlage
teile entsprechend groBer bemessen und hohere Verluste in Kauf ge
nommen werden mussen. In ganzer Scharfe machen sich diese Ein
flu sse geltend, wenn die Anlagen bis an die Grenze ihrer Leistungsfahigkeit 
beansprucht sind. Aber selbst in diesem FaIle ist eine Berucksichtigung 
des Leistungsfaktors bei der Gestehungskostenverteilung in dem be
sprochenen Rahmen nicht moglich und auch nicht gerechtfertigt, weil 
jeder Abnehmer in verschiedener Weise auf die Gestaltung des cos cp 
einwirkt. Es bleibt daher nichts anderes ubrig, als bei jedem Einzelfall 
den EinfluB des Leistungsfaktors zu berucksichtigen, dies aber im wesent
lichen auf die GroBabnehmer zu beschranken, weil sich bei den Klein
abnehmern der Einbau der hierfur erforderlichen teuren und verwickelten 
MeBgerate aus wirtschaftlichen Grunden verbietet (s. S. 171). 

III. Die zahlenmafiige Feststellung 
del' Gestelmngskosten. 

Um die Gestehungskosten in ihren tatsachlichen Betragen zu er
fassen, sind drei Hauptarbeitsvorgange erforderlich: 

A. die Ermittlung der Gesamtkosten auf Grund der Buchungen, 
B. die Aufteilung der Kosten auf Grund der Abnahmeverhaltnisse 

und 
C. die Zusammenstellung der Kosten fUr die einzelnen Abnehmer

gruppen. 
Der erste dieser V organge ist ein kaufmannischer, der zweite ein 

technisch-analytischer und der dritte ein statistischer. 1m vorliegenden 
Zusammenhang kann es sich nicht darum handeln, dieses Verfahren 
in jeder Einzelheit zu erortern, weil fUr die Preisstellung nur das Er
gebnis nicht der Weg von Bedeutung ist. 1m folgenden werden daher 
nur die wichtigsten Gesichtspunkte hervorgehoben und die Durch
fUhrung an einem Beispiel kurz erlautert. 1m ubrigen sei auf die in 
letzter Zeit erschienenen ausfUhrlichen Arbeiten verwiesen (2, 10, 100). 

Die Gesamtkosten, deren Ermittlung der erste Vorgang ist, ergeben 
sich im einzelnen aus den Buchern. Mit Rucksicht auf die spatere Auf
teilung ist es zweckmaBig, die Buchungen getrennt nach Kostenstellen 
und Kostenbestandteilen vorzunehmen. Die Ruckstellungen sind fUr die 
einzelnen Kostenstellen nach ihrer tatsachlichen Hohe einzusetzen, 
wahrend fur die Zinsen entweder ein mittlerer Prozentsatz zu berechnen 
ist, oder die gezahlte Dividende und die Anleihezinsen im Verhaltnis 
der Anlagewerte auf die Kostenstellen aufzuteilen sind. Hiernach 
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ergibt sich etwa folgendes Schema, das fur die Eintragung der einzelnen 
Ausgabeposten zunachst noch weiter zu unterteilen ist, fUr die weitere 
DurchfUhrung der Gestehungskostenermittlung jedoch - wie bei dem 
folgenden Beispiel gezeigt wird - noch vereinfacht und zusammen
gezogen werden kann. 

Strom beschaffung. 
Kapitalkosten: Betriebskosten: 

Zinsen, GehiiJter und Lohne, 
Tilgung, Betriebstoffe, 
Abschreibung, Strombezug, 
Erneuerung; Sonstiger Sach bedarf ; 

Instandhaltungskosten: 
Gehalter und Lohne, 
Sachbedarf. 

Sonstige Kosten. 

Dieses Schema wiederholt sich mit geringen Abanderungen fUr die 
Kostenstellen: Fortleitung, Verteilung und Ubergabe. Etwas starkere 
Abweichungen ergeben sich fur die Kostenstelle 

Verwaltung. 
Kapitalkosten: 

Zinsen, 
Tilgung, 
Abschreibung, 
Erneuerung; 

Betriebskosten: 
Gehalter und Lohne, 
Sachbedarf; 

Instandhaltungskosten: 
Gehiilter und Lohne, 
Sachbedarf; 

Sonstige Kosten: 
Steuern, 
Versicherungen, 
Verschiedenes. 

Da das Ziel der Kostenermittlung die sinngemaBe Aufteilung auf 
die Abnehmergruppen ist, eine einfache Beziehung zwischen diesen und 
den Verwaltungskosten aber nicht besteht, ist es, worauf bereits hin
gewiesen wurde (vgl. S. 48), zweckmaBig, die Verwaltungskosten auf die 
ubrigen Kostenstellen umzulegen. Haufig wird hierbei mangels ge
nauerer Unterlagen, die durch entsprechende Verbuchung zu beschaffen 
waren, rein nach Schatzung verfahren, indem z. B. auf Strombeschaffung, 
Fortleitung und Verteilung je 1/5 und auf die Ubergabe, die entsprechend 
der Anzahl der Abnehmer einen groBen Teil der Verwaltungskosten ver
ursacht, 2/5 umgelegt werden. Will man genauer vorgehen, dann mussen, 
wie erwahnt, entweder die einzelnen Ausgaben soweit wie moglich nach 
ihremVerwendungszweck verbucht werden (z. B. Autofahrten usw.) oder 
man kann unter der Annahme, daB die Verwaltungskosten mit der 
Leistungsfahigkeit der einzelnen Anlageteile wachsen, den groBten Teil 
dieser Kosten im Verhaltnis der Anlagewerte der einzelnen Kostenstellen 
verteilen und den Rest, besonders die Steuern und Versicherungen auf 
die Anlageteile umlegen, die sie betreffen. 
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Die weitere Durchfiihrung wird zweckmaJ3ig an einem Beispiel 
gezeigt, wobei wiederum, um die Obersichtlichkeit nicht zu gefahrden, 
eine allzu weitgehende Behandlung der Einzelvorgange, die sonst not
wendig ist, vermieden wird. Dem Beispiel liegen die Verhaltnisse eines 
mittleren Oberlandwerkes zugrunde, dessen Aufbau durch Abb.8 u. 9 
(S. 45 u. 46) gekennzeichnet ist. Die Strombeschaffung erfolgt durch 
Eigenerzeugung und Strombezug; versorgt werden Wiederverkaufer, 
Industrie und Pumpwerke als Hochspannungsabnehmer und eine groJ3e 
Zahl von Licht- und Kraftabnehmern als Niederspannungsabnehmer. 

A. Die El'mittlung del' Gesamtkosten. 
Das Anlagekapital, die Kapitalkosten und die Betriebskosten ergeben 

sich nach den Buchungen unter Zugrundelegung der auf S.109 an
gedeuteten Unterteilung, in zusammengefaJ3ter Form aus Zahlentafel 17. 

Zahlentafel17. Anlagekapital, 

Kapitalkosten 
~ - -------------

Anlage. 
I Kostenstellen kapital Betrag 
I 
I 

RM 0' 10 I RM 
I 

A. Strombeschaffung 
3750000 

I 
I. Eigenerzeugung 12 450000 

II. Strombezug 200000 10 20000 
B. Fortleitung 10000 000 10 

I 

1000000 
C. Verteilung . 6500000 10 650000 
D. Dbergabe . 2750000 12 

I 
330000 

Eo Verwaltung und allgemeine Steuern 800000 10 80000 

Insgesamt 24000000 I -- I 2530000 I 
Das Anlagekapital fiir die Strombeschaffungsanlagen ist verhaltnis
maJ3ig klein, weil der iiberwiegende Teil des Strombedarfs durch Be
zug gedeckt wird. Die Kapitalkosten sind daher verglichen mit den 
Betriebskosten niedrig. Das Anlagekapital fUr "Strombezug" stellt den 
Wert der Anlagen zur Obernahme und Messung des Fernstroms dar. 
"Fortleitung" enthalt die Umspannwerke, das 50- und das 10 kV-Netz, 
"Verteilung" die Netzumspannanlagen und die Niederspannungsnetze 
einschliel3lich der StraJ3enbeleuchtung und "Obergabe" die Haus
anschliisse, Zahler und Eichanlagen sowie die AuJ3enbiiros. Die Anlagen 
der "Verwaltung" sind im einzelnen aus ZahientafelI8 (S. 112) ersichtlich. 
Die Steuern, die bei den Kostenstellen A. bis D. aufgefiihrt sind, sind 
lediglich kapitalabhangig und unmittelbar mit den betreffenden Anlage
teilen verkniipft. Die Steuern zu E. stellen die umsatz- und ertrags
ahhiingigf'n Stf'lHWn f1ar. 
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Wie bereits bemerkt, ist es fur die weitere Durchfuhrung der Ge
stehungskostenermittlung zweckmiiBig, die Verwaltungskosten auf die 
iibrigen Kostenstellen aufzuteilen. Dies ist in Zahlentafel 18 geschehen 
(s. S. 112), wobei die Posten Verwaltungsgebaude, Fuhrpark und Fern
sprechanlage sowie die Handlungsunkosten zu je 1/5 auf "Strom
beschaffung", "Fortleitung", und "Verteilung" und zu 2/5 auf "V"ber
gabe" umgelegt wurden, wahrend mit dem Posten: Werkstatten und 
Lager, die fUr die "V"bergabe" keine Verwendung finden, "Strombeschaf
fung" , "Fortleitung" und "Verteilung" zu je 1/3 belastet wurden. 

Die umsatz- und ertragsabhangigen Steuern waren, wie fruher aus
gefiihrt (s. S. 61), entsprechend ihrem Ursprunge auf die einzelnen 
Abnehmergruppcn nach dem Umsatz oder 'Ertrage aufzuteilen. Man 
kann die Verteilung jedoch auch, ohne groBe Fehler zu machen, mit den 
ubrigen Kosten zusammen vornehmen. Hierzu sind auch die Steuern 

Ka pital- und Betrie bskosten. 

Betrie bskosten 

GehiUter I Betri~~~ffe I Instand- I I 
Gesamt· 

Steuern Insgesamt kosten 
und LOhne Sachbedarf I haltung I 

I 

I RM RM RM I RM RM RM 

I 
120000 300000 70000 20000 

i 
510000 960000 

- 1300000 1 - - I 1300000 1320000 
30000 5000 105000 20000 160000 1160000 
18000 2000 150000 10000 180000 830000 

220000 
I 

60000 130000 
I 

2000 412.000 742000 
330000 120000 48000 575000 1073000- 1153000 

718000 I 1 787 000 I 503000 627000 I 3635000 I 6165000 

1 Leistungspreis: 500 000 RM, Arbeitspreis: 800 000 RM. 

zunachst auf die Kostenstellen A. bis D. umzulegen, wobei jedoch zu 
berucksichtigen ist, daB der Ertrag bei den Kleinabnehmern meist hoher 
ist als bei den GroBabnehmern, so daB auf die Kostenstelleh "Ver
teilung", die ausschlieBlich, und "V"bergabe", die vorwiegend auf die 
Niederspannungsabnehmer entfallt, ein entsprechend hoherer Steuer
anteil zu rechnen ist. Eine Verteilung nach den Anlagewerten oder den 
Gesamtbetragen der einzelnen Kostenstellen wurde zu unrichtigen 
Ergebnissen fuhren. Die umsatz- und ertragsabhangigen Steuern sind 
unter Beriicksichtigung dieser Gesichtspunkte ebenfalls in Zahlentafel 18 
auf die einzelnen Kostenstellen umgelegt. 

In Zahlentafel 19 (S. 113) sind die Gesamtkosten auf Grund der 
Zahlentafeln 17 und 18 zusammengestellt. Die hier vorgenommene 
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Xahlentafel Iii. Allftcilung der Verwaitllllgskostl'1l 
und allgemeinen Steuern. 

KostenbestandtRile 

Hiervon entfallen auf: 

Gesamt· A. Strom-~ B. Fort- C. Ver
betrag beschaf- i leitung I teilung 

fung 

RM RM RM i RM I 

! Iii 1. Verwaltungsanlagen ' 
1. Verwaltungsgebaude. 50000 10000 10000 I 10000' 
2. Fuhrpark 35000 7 000 7 000 1 7 000 

4. Werkstatten 30000 10000 10000 10000 

D. Dbl'f
gabe 

RM 

20000 
14000 
4000 3. Fernsprechanlage 10 000 2000 2000 II 2 000 

5. Lager .1 3000 __ 1_(}(:)0. 1_1_00_0 ___ 1_0_00------71 __ -__ 

flumme I Verwaltungsanlagen /128 000 30000 I 30000 i 30000 I 38000 

II. Handlungsunkosten I I I 
1. Gehitlter und Liihne. 330000 66000 66000 I 66000 132000 
2. Sachbedarf . 120000 24000 24000 I 24000 I 48000 

Summe II Handlungsunkosten 450000 -1--90-00-0--'1-9-0--0-0-0--1- --9000011-80000 

Summe I und II verwaltungs-I I I 
kosten. . . . . . . . . 578000 120000 120000 

III. Allgemeine Steuern . 1575000 I 80000 I 150000 

Summe 1 bis III . .. . 11 153000 I 200000 I 270000 

120000 I 218000 

180000 I 165000 

300 000 383 000 

Trennung nach Kostenursachen erfolgte nach den auf S.71£. gegebenen 
Grundsatzen. 

B. Die Aufteilung der Gestehungskosten. 
Die zweite wichtige Aufgabe der Gestehungskostenermittlung besteht 

in der Aufteilung der in Zahlentafel 19 ermittelten Kosten auf die 
einzelnen Abnehmergruppen. Diese Aufteilung hat, wie auf S. 69f. 
ausgefiihrt wurde, nach Leistung, Arbeit und Abnehmerzahl zu erfolgen. 

Fur die Umlegung der Leistungskosten fuhrt im vorliegenden 
FaIle das Spitzenanteilverfahren zu brauchbaren Ergebnissen. Um 
den Spitzenanteil der einzelnen Abnehmergruppen ermitteln zu konnen, 
muB die Gesamtbelastungskurve des Tages der hochsten Jahresbelastung 
(Abb. 31, S. 114) zergliedert werden. Zunachst ist die Gesamtbelastung 
nach Hoch- und Niederspaimungsabnehmern aufzuteilen. Da es sich bei 
den hochspannungseitig belieferten Gruppen (Wiederverkaufer, Industrie 
und Pumpwerke) um eine beschrankte Zahl von GroBabnehmern handelt, 
laBt sich deren Belastung, soweit nicht zur Verrechnung - wie heute 
vielfach ublich - selbstschreibende Leistungsmesser eingebaut sind, 
durch viertelstundliche Ablesung der Zahler ermitteln. Es genugt 
hierbei, wenn von jeder Gruppe einige bezeichnende Abnehmer gemessen 
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Zahlentafel 19. Gesamtkosten. 

Kostenstellen und 
Kostenbestandteile 

A. Strombeschaffung: 
1. Kapitalkosten . . 
2. Gehii.lter und Lohne 
3a. Betriebsstoffe und Sach-

bedarf . 
3b. Strombezug 
4. Instandhaltung. 
5. Verwaltung. 
6. Steuern 

Summe A. Strombeschaffung. 

B. Fortleitung: 
1. Kapitalkosten .. 
2. Gehalter und Lohne 
3. Betriebsstoffe und Sach-

bedarf 
4. Instandhaltung 
5. Verwaltung . 
6. Steuern 

Summe B. Fortleitung 

C. Verteilung: 
1. Kapitalkosten .. 
2. Gehii.lter und Lohne 
3. Betriebsstoffe und Sach-

bedarf 
4. Instandhaltung 
5. Verwaltung . 
6. Steuern 

Summe C. Verteilung 

D. Ubergabe: 
1. Kapitalkosten .. 
2. Gehalter und Lohne 
3. Betriebsstoffe und Saeh-

bedarf 
4. Inst.andha.ltung 
5. Verwaltung. . 
6. Steuern ... 

Summe D. Ubergabe 

Zusammenstellung 
A. Strombeschaffung 
B. Fortleitung 
C. Verteilung 
D. Ubergabe . 
Gesamtsumme 

Hiervon sind 
Gesamt
kosten 

RM 

Leistu~gs- I 
kosten i 

RM i 

Arbeits- I Abnehmer
kosten l ' kosten 

RM RM 

! 
470000 
120000 

470000 I 
100000 20000 i -

300000 30000 270000 -
1300000 500000: 800000 -

70000 30000 40000 -
120000 120000 ~ - . -
100000 20000, 80000 j-

- 2480000 1270000112100001--------=-

1 I 
1000000 1000000 - I 

30000 30000 
I 

10gGGG lOgGGg i 

170000 170000 
120000 120000 I' 

----- --------:------:-------
1430000 1430000 I 

650000 
18000 

2000 
150000 
120000 
190000 

1130000 

330000 
220000 

60000 
130000 
218000 
167000 

1125000 

I 
650000 'I 

18000 , 

2000 I 
150000 
120000 i 

190000 I 
1130000 

I - ---1---=--- I 
I 

2480000 1270000 1210000 1 

i 

330000 
220000 

60000 
130000 
218000 
167000 

1125000 

1430000 1430000 - I 
1130000 1130000 - I =~ 
1125000 - -, 1125000 
---- -------+----:-~~-'----

6165000 3830000 I 1210000 I 1125000 

und hieraus die Belastungskurve der betreffenden Gruppe durch Er
weiterung im VerhiiJtnis der Hochstleistungen oder, falls diese nicht 

Siegel u. Nissel, Die Elektrizitatstarife. 3. Aufl. 8 
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festgestellt werden konncn, der Arbeitsmengen berechnet wird. Hierbei 
wird bei gleichartigen Abnehmern ahnlicher Belastungsverlauf voraus
gesetzt, was fUr diese Untersuchung III den meisten Fallen hinrcichpnd 

,w~~~~~ __ -, ______ -, __ .-__ ~ __ ,-______ ~~~ __ ,---, 
~~ ____ ~ ______ -L __ ~ __ ~ __ .L-__ ~~==~ __ ~ __ ~ 

12 

o 8 10 12 11f 

c\hh. :ll. Tageshelastungskurve, unterteilt naeh Hoch· und Niedcrspallnungsahnehmel'll . 

.'\1>1>.32. 'l:nsammcnRetzung del' Belastung (Ie]' HochspannungsabnehnH'], (naeh Ahb. :111. 
'1000 
8r--'---'---'--'---r--'---'--~~'---r--'--~ 

,\hb.33. ZUR",nmensetzung del' Belastung del' Niederspannungsabnehmer (nach Abb. 31). 

genau ist. Abb. 32 zeigt die auf diese Weise ermittelte Belastungskurve 
der Hochspannungsabnehmer fUr den Tag der Hochstbelastung. Der 
Unterschied zwischen der Gesamtbelastungskurve (Abb.31) und der 
Belastungslinie der Hochspannungsabnehmer (Abb. 32) ergibt den Be
lastungsverlauf der Niederspannungsabnehmer fUr diesen Tag (Abb. 33). 

Die weitere Zerlegung der in Abb. 33 dargestellten Kurven ist bei der 
groBen Zahl cler Niederspannungsabnehmer auf dem eben beschriebenen 
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Wege nicht moglich. Hier fiihrt das auf S. 83 erorterte Verfahren der 
Belastungsanalyse nach Kurven verschiedener Tage im Dezember weiter. 
1m vorliegenden FaIle wurde die Belastungskurve des Niederspannungs
netzes am Goldenen Sonntag durch Abzug der Belastung der Hoch
spannungsabnehmer in der oben beschriebenen Weise ermittelt. Diese 
Kurve steUt im wesentlichen die Belastung durch die Beleuchtung der 
Wohnungen und Laden dar. Der Unterschied zwischen dieser "Licht
kurve" und der Gesamtbelastung des Niederspannungsnetzes am Tage 
der Hochstlast wird zum weitaus iiberwiegenden Teil durch Kraft
belastung gebildet. Die so gewonnene Licht- und Kraftbelastungskurve 
ist ebenfalls in Abb. 33 eingetragen. 

Man konnte noch weiter, wie S. 83 gezeigt, durch Feststellung der 
Wohnungsbelastung allein an einem gewohnlichen Wintersonntag die 
Belastungskurven fiir Wohnungen und gewerbliche Beleuchtung trennen. 
Man muB hierbei jedoch beriicksichtigen, daB diese Zergliederung infolge 
verschiedener Wetterverhaltnisse und der Verschiebung des Sonnen
unterganges um so ungenauer wird, je mehr verschiedene und je weiter 
auseinander liegende Tage der Analyse zugrunde gelegt werden. Unter 
giinstigen Umstanden lassen sich aber auf diesem Wege brauchbare 
Ergebnisse erzielen. AuBerdem ist eine beliebige Unterteilung auf 
Grund weiterer Beobachtungen und Messungen moglich (10, 155, 159, 
160). -- Die Leistungsverluste lassen sich bei einer derartigen Aufteilung 
der Belastungskurven zwar beriicksichtigen, doch konnen sie meist 
gegeniiber den MeB- und Beobachtungsfehlern und den grundsatzlichen 
U ngenauigkeiten des Verfahrens vernachlassigt werden. 

Die Spitzenanteile der einzelnen Abnehmergruppen ergeben sich 
nun aus Abb. 31-33. Die Leistungskosten der Strombeschaffung und 
Fortleitung sind auf aIle Abnehmer, die der Verteilung nur auf die Nieder
spannungsabnehmer im Verhaltnis der Spitzenanteile umzulegen. Die 
entsprechenden Verteilungsschliissel sind in ZahlentafeI 20 errechnet. 

Zahlentafel 20. Aufteilungsschliissel fiir die Leistungskosten. 

Spitzcn-
Antell an den Leistungskosten 
~-

Abnehmergruppen anteil Strom beSChaffungl Verteilung und Fortleitung 
kW % % 

Hochspannungs- {Wiede~erkaufer 5500 37,95 ---

abnehmer Industne... 1150 7,90 --

Pumpwerke .. 350 2,40 -

~iederspannungs- {Licht. 5500 37,95 73,30 
abnehmer . Kraft. 2000 13,80 26,70 

Insgesamt 14500 100,00 I 100,00 

Eigenerzeugung 8000 -
I 

-
Strombezug 6500 - -

8* 
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Die Arbeitskosten sind auf die einzelnen Abnehmergruppen, wie 
oben dargelegt wurde (vgl. S.101), im Verhiiltnis der fUr sie beschafften 
(nicht abgegebenen) Arbeitsmengen zu verteilen. Zur Ermittlung dieser 
Zahlen ist die Kenntnis der Verluste nach dem Orte ihrer Entstehung 
und ihre Umlegung auf die verschiedenen Abnehmergruppen notwendig. 
Die Gesamtverluste sind durch den Unterschied zwischen der erzeugten 
und bezogenen Arbeitsmengen auf der einen und die abgegebenen auf 
der anderen Seite bestimmt (Zahlentafel 21). 

Zahlentafel 21. Energiebilanz. 

Strombeschaffung und -abgabe kWh kWh kWh 

{ 
Eigenerzeugung . . . . . . . 

Strom- Strombezug ........ . 
beschaffung 

15000000 I 
30000000 

----.-C-----

Strom
abgabe 

Yerluste 

Insgesamt Strombeschaffung 
Hochspannungsabnehmer: 

a) Wiederverkaufer. 
b) Industrie . 
c) Pumpwerke. 

Insgesamt 
Niederspannungsabnehmer: 

d) Licht 
e) Kraft 

Insgesamt 

Gesamtabgabe 

16000000 i 

45000000 

6000000 I 
2500000 I I 

------ 235000001 
I 

8000000 I 
6000000 

-1140000001 
37500000 

7500000 

Die Gesamtverluste, deren einzelne Bestandteile (Umspann-, Netz-, 
Zahlerverluste usw.) nach dem oben angegebenen Verfahren ermittelt 
wurden (vgl. S. 102) verteilen sich nach dem dort angegebenen Schema 
folgenderma13en : 

Zahlentafel 22. Aufteilung der Verluste. 

Bezeichnung der Arbeitsmengen 

Stromabgabe am Zahler 
Verluste im Niederspannungsnetz 

Am Ende des Hochspannungsnetzes 
Verluste im Hochspannungsnetz 

Erzeugt und bezogen 

Gesamtverluste . 

Strom beschaffung 
Stromabgabe. . 
Gesamtverlustc. . 

• 'Yo 
• 'Yo 
. ~Io 

Hoch-
spannungs· 
abnehmer 

kWh 

23500000 I 
I 

- I 
--,------

23500000 
1100000 

24600000 

1100000 

54,7 
62,7 
-i. Ii 

I 

I 
I 
I 

Nieder-
spannungs· 
abnehmer 

kWh 

14000000 
5500000 

19500000 
900000 

20400000 

6400000 

45,3 
37,3 
:H4 

Insgesamt 

kWh 

37500000 
5500000 

43000000 
2000000 

45000000 

7500000 

100,0 
100,0 

16,7 
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Einen schnelIen Vberblick iiber die Beschaffung 
brauch der elektrischen Arbeit giht eine zeichnerische 
in Form des Sankeydiagramms Abb. 34. 

SlromoeZU!1 

JIJ#i1!. kWh '\. 

117 

und den Ver
Energie bilanz 

Die Arbeitskosten sind nach 
dem Ergebnis der Zahlentafel 22 
auf Hoch- und Niederspannungs
abnehmer im VerhaItnis von 54,7 
zu 45,3 aufzuteilen. Auf die ein
zelnen Abnehmergruppen hat die 
Weiterverteilung dann im Verhalt
nis der abgegebenen Arheitsmengen 
zu erfolgen (Zahlentafel 23). Eine 
groBere Genauigkeit laBt sich durch 
rechnerische Verfolgung der auf die 
verschiedenen Gruppen entfalIen
den Verluste erreichen; so konnen 

'Ulzbur erzeugf u. oezo!1en 
'15#;1/ kWh 

die ZahlerverIuste fiir Licht- und l 
Kraftabnehmergetrennt erfaBtwer- ~ 

den, wodurch sich eine Verschie- ~ r=-=~_/ 
bung der Kostenverteilung ergeben ~ 
wiirde. Eine zu weit getriebene ~ 
theoretische Genauigkeit ist je- ~ 
doch bei den in der Praxis un
vermeidlichen Fehlern zwecklos. Abb. 34. Energiebilanz (nach Zahlentafel 21 

und 22). 

ZahlentafeI 23. AufteiIungsschliisseI fiir die Arbeitskosten. 

Abnehmergruppen 

Hochspannungs
abnehmer 

Niederspannungs
abnehmer 

I Wiederverkaufer . . . 
Industria ...... . 
Pumpwerke .... . 

Insgesamt 

{
Licht 
Kraft 

Insgesamt 

Summe ................. I 

Abgegebene 
Arbeits
menge 

kWh 

15000000 
6000000 
2500000 

8000000 
6000000 

Anteil an den 
Arbeitskosten 

% 

34,9 
14,0 
5,8 

% 

i~:! 1_ 64,' 

I 45,3 

I 100,0 

Die Abnehmerkosten miissen bereits bei der Verbuchung fiir Hoch
und Niederspannungsabnehmer getrennt erfaBt werden. Dies ist fUr 
die Anlagen zur Stromiibergabe und Messung (Hausanschliisse und 
Zahler) meist leicht moglich. Dagegen werden dic Kosten der Zahler
ablesung, Rechnungsausstellung und des Geldeinzuges nicht immer 
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Zahlentafel 24. Anzahl der Abnehmer. 

Abnehmergruppen Zahl der Abnehmer 

Hochspannungs
abnehmer I Wiederverkaufer . . . 

Industrie ...... . 
Pumpwerke .... . 

Insgesamt 

30 
60 
10 

100 

Xiederspannungs
abnehmer 

{
Licht 
Kraft 

Insgesamt 

65000 
25000 

I------~--------

90000 

Summe 90100 

Zahlentafel25. Aufteilung der Leistungskosten. 

Kostenstellen und 
Kostenbestandteile 

A. Strom beschaffung 
Aufteilungsschlussel % 

Gesamt
betrag 

RM 

100,00 

Hochspannungs
abnehmer 

-----_ .. -------------
Wieder- Indu- Pump-

ver- strie werke 
kaufer 

RM RM RM 

Nieder
spannungs
abnehmer 

-------

Licht Kraft 

RM RM 

37,95 7,90 I 2,40 37,95 I 13,80 
------------------ ----

-3~~g8 iIi i88 l~~ t88 1-1~fg8-1. Kapitalkosten 
2. Gehalter und Lahne 
3a. Betriebsstoffe und 

Sachbedarf 
3b. Strombezug .. 
4. Instandhaltung. 
5. Verwaltung 
6. Steuern . 

470000 178400 
100 000 38 000 

30000 
500000 
30000 

120000 
20000 

i 

11400 2400 I 700 11400 4100 
190000 I 39000 i 12000 190000 69000 

11 400 I... 2400! 700 11 400 4100 
45600 9600 2800 45600 I 16400 

7 600 1 600 500 7 600 2 700 
1----11---- -- -----------1-- -------- --

SummeA. Strombeschaffung 1 270000 482400 1100000 30300 482400 174900 

B. Fortleitung 1 

Aufteilungsschlussel % 100,00 37,95 7,90 2,40 37,95 13,80 
-----_. 

1. Kapitalkosten 1000000 379500 79000 I 24()OO 379500 13800C) 
2. Gehalter und Lahne . .30000 11 400 I. 2400 700 11 400 4 100 
3. Betriebsstoffe und 

Sachbedarf . 5000 19001 400 i 100 1900 700 
4. Instandhaltung 105000 39900, 8300 I 2500 39900 14400 
5. Verwaltung 120000 45600! 9600, 2800 45600 16400 
6. Steuern 170000 64500 1 13400! 4100 64500 I 23500 

Summe B. Fortleitung 1-1-4-3-0-0-00-1-5-4-2-8-0-0 1113 100j 34 200 54"2800! 197100 

c. Verteilung I ! 
Aufteilungsschlussel % 100,00 - - 73.30 I 26,70 

- -------+----+------+---1-------'-------
1. Kapitalkosten 
2. Gehalter und Lahue . 
3. Betriebsstoffe und 

Sachbedarf . 
4. Instandhaltung 
5. Verwaltung 
6. Steuern 

Summe C. Verteilung. 

650000 
18000 =- I 

477 000 173 000 
13200 4800 

2 000 - -- 1 500 500 
150000 - 110000 I 40000 
120000 - I' 87900 I 32100 

1 __ 19_0_0_0_0+-__ +-_--_+-_---l1_39400 _ 50600 
1130000 I 829000 I 301 OO() 
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getrennt erfaBt. Hier kann dann die Verteilung auf Hoch- und Nieder
spannungsabnehmer nach ihrer Anzahl erfolgen, wobei jedoch die Hoch
spannungsabnehmer mit einem vielfachen - etwa 1O-20fachen -
des auf die Niederspannungsabnehmer entfallenden Betrages zu belasten 
sind. Die Weiterverteilung auf die Abnehmergruppen kann bei den 
Hochspannungsabnehmern nach ihrer Anzahl erfolgen. Dagegen ist 
bei den Niederspannungsabnehmern zu berucksichtigen, daB jeder 
Kraftabnehmer meist auch gleichzeitig Lichtabnehmer ist und daher 
mit einem Teil der Dbergabekosten, z. B. den anteiligen Verwaltungs
kosten, den Kosten des Geldeinzuges usw. nicht in gleicher Hohe belastet 
werden kann, wie ein Lichtabnehmer. Allgemeine Richtlinien lassen 
sich jedoch fUr die Berucksichtigung dieser Verhaltnisse nicht angeben; 
vielmehr mussen im praktischen Falle die besonderen Umstande 1Il 

Zahlentafe126. Aufteilung der Arbeitskosten. 

Hochspannungs- Nieder-

abnehmer spannungs-

Strombeschaffung: Gesamt- abnehmer 
betrag ---------

Kostenbestandteile Wieder- In- Pump- I ver- dustrie werke Licht Kraft 
kaufer 

I RM RM RM RM RM RM 
Aufteilungsschliissel % 100,00 34,9 14,0 5,8 25,9 19,4 

. -

1 2800 I 2. Gehalter und Lohne . 20000 7000 llOO 5200 3900 
3a. Betriebsstoffe und 

Sachbedarf 270000 94300 37800 15700 69900 52300 
3 b. Strombezug 800000 279000 112000 46500 207000 1155500 
4. Instandhaltung 40000 14000 5600 2300 10400 7700 
6. Steuern. 80000 27900 11200 4700 20700 15500 

Summe: Arbeitskosten 1210000 422200 1169400 1 70300 313200 1234900 

Zahlentafel 27. Aufteilung der Abnehmerkosten. 

Hochapannungsabnehmer Niederspannungs-
abnehmer 

1Jbergabe: Gesamt-

Kostenbestandteile 
betrag Ins- Wieder- Indu- Pump- Ins-ge- ver- strie werke gesamt Licht Kraft 

samt kamer 
RM RM RM RM RM RM RM RM 

1. Kapitalkosten. . . 330000 15000 4500 

I 
9000 I 1500 315000 230000 85000 

2. Gehalter und Lohne 
3 

4 
5 

· Betriebsstoffe und 
Sachbedarf . 

· Instandhaltung 
· Verwaltung . 

6. Steuern 

Sum me: Abnehmer-
kosten . 

220000 10000 

60000 3000 
130000 10000 
218000 5000 
167000 470001 
---

900001 1125000 

3000 6000 1000 210000 170000 40000 

900 1800 300 57000 40000 17000 
3000 6000 1000 120000 85000 I 35000 
1500 3000 500 213000 180000 I 33000 

14100 2820014700 1200001 85000 I 35000 

27000 154000 /9000 
--1--1-- . 
1035000 790000 245000 
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Betracht gezogen werden. Die Zahl der Abnehmer, die fUr die Weiter
verteilung der Abnehmerkosten auf die Hochspannungsabnehmer und 
eines Teiles dieser Kosten auf die Niederspannungsabnehmer maBgebend 
ist, ergibt sich aus Zahlentafel 24 (S. ll8). 

In den vorstehenden Zahlentafeln 25, 26 und 27 sind die Leistungs-, 
Arbeits- und Abnehmerkosten, deren Gesamtbetriige sich aus Zahlen
tafel 19 (S. 113) ergeben, unter Beriicksichtigung der vorstehenden 
Grundsiitze und der Zahlentafeln 20, 23 und 24 auf die einzelnen Ab
nehmergruppen aufgeteiltl Hierbei wurden die Kostenbestandteile, ins
besondere die Kapitalkosten getrennt erfaBt, urn eine bei der Preis
bildung etwa notwendige Umschichtung der Kosten zu ermiiglichen. 

C. Die Zusammenstellung der Gestehungskosten. 
Im dritten Arbeitsvorgang sind die im vorigen Abschnitt aufgeteilten 

Kosten fiir die einzelnen Abnehmergruppen iibersichtlich zusammen
zustellen. Dies ist in Zahlentafel 28 fUr die Hochspannungsabnehmer 
und in Zahlentafel 29 fUr die Niederspannungsabnehmer geschehen. 

Zahlentafel 28. Zusammenstellung der Gestehungskosten fur 
Hochspannungsabnehmer. 

Abnehmergruppen und 
Kostenbestandtcile 

a) Wiederverkaufer 

A. Strom
beschaffung 

~------;------

Leistungs- ! Arbeits
kostcn I kosten 

RM i RM 

B. Fort- D. TIber-
leitung gabe 

(Leistungs- (Ab
kosten) nehmer-

Insgesamt 

kosten) ~-------
RM RM I RpfjkWh RM 

I 
1. Kapitalkosten. 178400 379500 

11400 
4500 
3000 

562400 
59400 

3,75 
0,40 2. Gehalter und Lohne 38000 7000 

3a. Betriebsstoffe und 1 
Sachbedarf. 11400 I 94300 1900 900 108500 0,72 

3b. Strombezug 190000 1279000 - - 469000 I 3,13 
4. Instandhaltung . 11400 I 14000 39900 3000 68300 i, 0,45 
5. Verwaltung 45600 1 - 45600 1500 92700 I 0,62 
6. Steuern ..... ~7600_1_~~~~~500 ~~ ~4100 1_ 0,7~ 

Sum me a)Wiederverkaufer 482400 t 422200 I 542800 I 27000 1474400 I 9,83 

Dgl. RpfjkWh 3,22 I 2,81 I 3,62 I 0,18 I 9,83 I -
b) Industrie 

1. Kapitalkosten. 
2. Gehalter und Lohne 
3a. Betriebsstoffe und 

Sachbedarf . 
3b. Strombezug . 
4. Instandhaltung 
5. Verwaltung . 
6. Steuern 

Sum me b) Industrie 

Dgl. Rpf/kWh 

37100 I I 79000 9000 I 125100 I 
19100 

2,08 
0,32 7900 I 2800 2400 6000 

2400 I 37800 400 1800 42400 0,7l 
39000 i 112000 - - 151000 2,52 

2400 I 5600 8300 6000 22300 0,37 

___ ~ __ ~_g_g---------;-!_11_2_0_0_1~~gg 12~ggg _ ---~!-!-g-g---,----g--,:--~~ 
100000 : 169400 113100 54000 436500 I 7,27 

1,67 I 2,81 I 1.89 I 0.90 I 7,27 
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Zahlentafel28. Zusammenstellung der Gestehungskosten fur 
Hochspannungsa bnehmer (Fortsetzung). 

A. Strom· E. Fort- D.1Jber-

Abnehmergruppen und 
beschaffung leitung gabe Insgesamt (Leistungs- (Ab-

Leistungs-I Arbeits-Kostenbestandteile kosten) nehmer-
kosten kosten kosten) 

RM RM RM RM RM I Rpf/kWh 

c) Pumpwerke 
11300 1. Kapitalkosten. .. - 24000 1500 1,47 

2. Gehalter und Lohne 2300 llOO 700 1000 
36800 I 
5100 0,20 

3a. Betrie bsstoffe und 
Sachbcdarf .. 700 15700 100 300 16800 I 0,67 

3b. Strombezug 12000 46500 - - 58500 2,34-
4. Instandhaltung . 700 

I 

2300 2500 1000 6500 I 0,26 
5. Verwaltung 2800 - 2800 500 6100 0,25 
6. Steuern 500 4700 4100 4700 14000 0,56 

Summe c) Pumpwerke 30300 I 70300 34200 9000 143800 I 5,75 

Dgl. RpfjkWh 1,21 I 2,81 I 1,37 I 0,36 I 5,75 I -

Zahlentafel 29. Zusammenstellung der Gestehungskosten fur Nieder
spann ungsa bnehmer. 

Abnehmergruppen 
und 

Kostenbestandteile 

d) Licht 
1. Kapitalkosten 
2. Gehalter undLohne 
3a. BMi'iebsstoffe und 

Sachbedarf 
3b. Strombezug . 
4. Instandhaltung 
5. Verwaltung . 
6. Steuern. 

Summe d) Licht 

Dgl. . Rpf/kWh 

e) Kraft 
1. Kapitalkosten . 
2. GehaIterundLohne 
3a. Betriebsstoffe und 

Sachbedarf 
3b. Strombezug . 
4. Instandhaltung 
5. Verwaltung 

A. Strom
beschaffung 

E. Fort- C. Ver- D.1Jber-
leitung teilung gabe 

____ ---;--____ (Leistungs- (Leistungs- (Ab-

kosten kosten kosten) 

Insgesamt 

Leistungs-IArbeits- kosten) kosten) nehmer-
----;------

RM RM RM RM RM RM IRpf/kWh 

178400 I -
38000 5200 

379500 
11400 

477 000 
13200 

230 000 1 264 900 
170000 237 800 

11 400 69900 1 900 1 500 40000 124700 
190000 207000 - - - 397000 

11 400 10 400 39 900 110 000 85 000 256 700 I 
45600 - 45600 87900 180000 359100 
7600 20700 64500 139400 85000 317200 

482400 1313200 -5-42--8-0-0-1--82-9-0-0-0-1790000 2957400 I 

6,03 I 3,91 I 6,79 I 10,37 I 9,87 I 36,97 I 

15,81 
2,97 

1,56 
4,97 
3,21 
4,49 
3,96 

36,97 

64800 I - 138000 173000 85000 460800 II 7,68 
138003900 4100 48004000066600 I,ll 

4100 52300 700 500 17000 74600 1,24 
69000 155500 - - - 224500 3,74 
4100 7700 14400 40000 35000 101200 1,69 

16400 - 16400 32100 33000 97900 1,63 
6. Steuern . 2700 15500 23500 50600 35000 127300 2,12 

1--------'------ -------------1------;---
174900 1234900 197100 301000 245000 1152900 I 19,21 Summe e) Kraft 

Dgl. . Rpf/kWh 2,92 i 3,91 I 3,28 I 5,02 I 4,08 I 19,21 I 
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Diese beiden Tafeln geben die Ziffern unterteilt nach Kostenstellen. 
Kostenbestandteilen und Kostenursachen. Ihr ErgebniR ist in Abb. 3:") 
(S. 124) zeichnerisch veranschaulicht. Man erkennt hieraus die groBe 
Bedeutung der Yerteilungs- und "Obergabekosten bei den Kleinabnehmern, 
die von den Abnehmern, aber auch in Fachkreisen, vielfach nicht 
geniigend gewiirdigt wird. Diese beiden Posten mach en bei den kleinen 
Kraftabnehmern fast die HiiJfte, bei den Lichtabnehmern mehr als die 
Halfte der Gesamtkosten aus. 

Zahlentafel 30. Aufrechnung 

Kostenstellen RM Kostenbestandteile I RM 

A. Strombeschaffung 12280000 1. Kapitalkosten 12530000 
B. Fortleitung 1160000 2. Gehalter und Lohne . 718000 
C. Verteilung 830000 3a. Betriebsstoffe und Sach-

1 D. Ubergabe 742000 bedarf . 487000 
E. Verwaltung und Steuern 1153000 3b. Strombezug 11300000 

4. Instandhaltung . i 503000 
, ,'5. Steuern . 627000 

Insgesamt 161650001 Insgesamt 161650001 

In Zahlentafel30 und Abb. 36 (S. 125) sind die Gestehungskosten nach 
Kostenstellen, Kostenbestandteilen, Kostenursachen und Abnehmer
gruppen unter Zugrundelegung der Zahlentafeln 17, 19, 28 und 29 auf
gerechnet. In der Aufrechnung nach Kostenbestandteilen sind die Ver
waltungskosten nicht getrennt erfaBt, sondern entsprechend aufgeteilt. 

Zahlentafel 31. Die gesamten Gestehungskosten. 

Abnehmergruppen 
Leistungs- I Arbeits- 'I! Abnehmer-I Ins-

kosten i kosten kosten gesamt 
RM i RM i RM RM 

1025200 1422200 1 27000 1474400 
213100 169400 54000 436500 
64500 70300 9000 143800 

a} Wiederverkaufer. 
b) Industrie. . . . 
c) Pumpwerke. . . 

Sum me : Hochspannungsabnehmer 1302 800f661900T' 90000 2054-700' 
1 1854200 I 313200 I 790000 2957400 I 673000 234900 245000 1152900 

252720()I548100"I 1035000 4110300 

d) Licht .......... . 
c) Kraft .......... . 

Summe: Niederspannungsabnehmer 

Gesamtsumme. . . 13830000 1210000 1125000 16165000 

Zeigt nun das Ergebnis der Gestehungskostenermittlung, daB ein
zelnen Abnehmern oder Abnehmergruppen mit Riicksicht auf ihre Wert
schatzung nicht die gesamten auf sie entfallenden Kosten verrechnet 
werden konnen, dann ist zu untersuchen, ob andere Abnehmer mit hoheren 
Kosten belastet werden konnen, und eine entsprechende Umschichtung 
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der Kosten vorzunehmen. Hierbei sind, worauf bereits hingewiesen 
wurde (S. 50 und 55), in erster Linie die Kapitalkosten zu beriicksichtigen. 
In manchen Fallen konnen jedoch auch andere Kostenbestandteile, 
etwa die Verwaltungskosten auf andere Abnehmergruppen abgewalzt 
werden. Wieweit hierbei gegangen werden darf, ist von Fall zu Fall 
genau zu untersuchen, wobei die Ermittlung der Gestehungskosten in 
der vorstehend gegebenen Unterteilung wertvolle Unterlagen bietet. 
Abgesehen von dieser Moglichkeit besteht ein wesentlicher Yorteil der 

der Gestehungskosten. 

Kostenursachen I RM Abnehmergruppen I RM 

I. Leistungskosten 3830000 a) Wiederverkaufer 1474400 
II. Arbeitskosten 1210000 b) Industrie . 436500 

III. Abnehmerkosten . 1125000 c) Pumpwerke 143800 

1 

d) Licht 2957400 
e) Kraft 11152900 

Insgesamt 16166000 I Insgesamt 16166 000 

nach Kostenbestandteilen getrennten Durchfiihrung der Gestehungs
kostenermittlung darin, daB man hierbei in der Lage ist, die Anderung 
der Zins- oder Abschreibungssatze, der Lohne, Betriebsstoffkosten usw. 
unmittelbar in ihrem EinfluB auf die Gestehungskosten der einzelnen 
Abnehmergruppen zu verfolgen. 

Fiir die Auswertung der Ergebnisse dieser Untersuchung sind die fiir 
die Abnehmergruppen endgiiltig - nach etwaiger Kostenumschichtung-
ermittelten Kostenanteile auf die Verkaufseinheiten zu beziehen. Unter
teilt nach Kostenursachen sind die Gesamtkosten fUr die verschiedenen 
Gruppen noch einmal in Zahlentafel 31 zusammengestellt. 

Die Leistungskosten konnen bei den Hochspannungsabnehmern auf 
die Hochstbelastung der Einzelabnehmer bezogen werden, die bei neu
zeitlichen Elektrizitatswerken meist gemessen wird. 1m vorliegenden 
FaIle haben sich foIgende Werte ergeben: 

Zahlentafel 32. Hochstbelastungen der Hochspannungsabnehmer. 

Summe der 
gemessenen Spitzen- Verschieden -

Abnehmergruppen Einzelhochst- anteil heitsfaktor 
belastungen 

kW kW 

a) Wiederverkaufer. 5800 5500 1,055 
b) Industrie 1800 1150 1,570 
c) Pumpwerke . 350 350 1,000 

Insgesamt und im Mittel 7950 7000 1,136 
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Infolge der Abweichungen des Verschiedenheitsfaktors werden hierbei 
die Betrage je kW Hochstbelastung fur die einzelnen Abnehmergruppen 
nicht gleich hoch. Will man dies vermeiden, dann kann man aIle 
Hochspannungsabnehmer als eine Gruppe behandeln und mit einem 
mittleren Leistungskostenanteil rechnen. 

Kostenstellen 

Ii 
5 

E ill 

5 

0 
n 

'I 
C 

~ 
~ 
~3 
:." 

2 

f 

a 

O~~~~--~KI~~~k~~~--~~~--~Ab~n-~~hm~~-~~ 

besluf/(Ileile orvppen 

Abb. 36. Zusammenstellung der Gestehungskosten 
nach 

I Kostenbestandteilen I Kostenursachen I Abnehmergruppen 

A. Strombeschaifung 1. Kapitalkosten I. Leistungskosten 
II. Arbeitskosten 

III. Abnehmerkosten 

a) Wiederverkl\ufer 
B. Ji'ortleitung 
C. Verteilung 
D. "Obergabe 
E. Verwaltung 

2. GehaIter u. Lohne 
3a. BetriebsstoUe u. 

Sachbedarf 
3b. Strombezug 
4. Instandhaltung 
5. Steuern 

(nach Zahlentafel 30, S. 122/123). 

b) Industrie 
c) Pumpwerke 
d) Licht (Klein

abnehmer) 
e) Kraft (Klein-

I abnehmer) 

Fur die Niederspannungsabnehmer kommt eine derartige Weiter
verteilung der Leistungskosten nicht in Betracht, vielmehr sind hier 
eine Reihe anderer BezugsgroBen gebrauchlich, auf die im zweiten Buche 
(S. 193) eingegangen wird. 

Die Arbeitskosten je abgegebene kWh und die Abnehmerkosten 
je Abnehmer lassen sich aus den vorstehenden Unterlagen unmittel
bar feststeIlen. Hiernach ergeben sich unter Beriicksichtigung der 
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Zahlentafel 24, 28, 29, 31 und 32 folgende Werte fur die Konstanten b, c 
und d der Gestehungskostengleiehung [Gleiehung (1), S. 76]: 

Zahlentafel 33. Die Konstanten der Gestehungskostengleichung. 

Abnehmergruppen 

a) Wiederverkaufer 
b) Industrie . . . 
c) Pumpwerke .. 

}littel: Hochspannungsabnehmer 

d) Licht .......... . 
e) Kraft .......... . 

}littcl: Xicderspannungsabnehmer . 

Leistungs
kosten

Konstante 
b 

RMjkW 

177 
118 
185 

Arbeits
kosten

Konstante 
c 

HYIjkWh 

0,0281 
0,0281 
0,0281 

! 

I 

Abnehmer
kosten

Konstante 
d 

HMj A bnehmer 

900 
900 
900 

--- 164 . -1-- -0,0281- ·-1- 900 

__ 1 0,0391 I 
0,0391 
O,0391--T-

12,15 
9,80 

11,50 

1 Vgl. zweites Buch, S. 148f. u. 193. 

Bei del' Preisbildung ist es meist notwendig, einen Teil del' Leistungs
kostpn in den Al'beitspl'eis einzureehnen, da bei Grundgebuhrental'ifen 
so hohe Leistungspl'eise, wie sie sieh aus der Gestehungskostenermittlung 
ergeben, im allgemeinen nieht bezahlt werden konnen. Vielfaeh werden 
aueh die Abnehmerkosten nieht getrennt, sondern mit den Leistungs
oder Arbeitskosten gemeinsam verreehnet. AIle diese Fragen werden 
noeh im zweiten Bueh behandelt werden. 



Zweites Buch. 

Die Gestaltung der Tarife. 
I. Der Aufbau der Verkaufspreise. 

(217-298.) 

1m er::;ten Buch sind die Umstande der Nachfrage und deR Angebotes, 
die bei dem Verkauf der elektrischen Arbei~ von Bedeutung sind, ein
gehend erortert; es hat sich eine groBe Zahl von Tatsachen und Zusammen
hangen ergeben, die auf den Verkaufspreis von EinfluB sein miissen. 1m 
folgenden ist nunmehr zu untersuchen, inwieweit bei der Preisstellung 
diesen Einfliissen Rechnung getragen werden kann. Eines ergibt sich 
aus den Untersuchungen des ersten Buches mit Sicherheit: ein einheit
licher Preis fUr aIle Zwecke unter Zugrundelegung irgendeiner Ver
rechnungsgroBe der Leistung oder der Arbeit kann in den seltensten 
Fallen angewendet werden, wenn man nicht wesentliche Belange, sei 
es des Abnehmers, sei es des Verkaufers, vernachlassigen will. Stets muB 
versucht werden, mehreren Umstanden durch besondere Bestimmungen 
oder Abstufungen Rechnung zu tragen. Die Zusammenstellung dieser 
Bestimmungen und Abstufungen nennt man den "Tarif". 

Die Tarife werden zunachst in Anlehnung an den Aufbau der Ge
stehungskosten gebildet; hieraus ergeben sich bestimmte Grundformen, 
die durch Abstufung den verschiedensten Umstanden der Nachfrage 
und des Angebotes angepaBt werden. Demnach sind im folgenden zuerst 
die Grundformen und die Abstufungen der Tarife zu untersuchen. 
Hieraus werden sich die Merkmale ergeben, die fiir die Beurteilung del' 
Anwendbarkeit und ZweckmaBigkeit der verschiedenen Tarife bei den 
einzelnen Abnehmergruppen und Anwendungsgebieten der elektrischen 
Arbeit von Bedeutung sind. Hieran soIl sich eine Dbersicht iiber die 
Tarife in verschiedenen Landern und schlieBlich eine kurze Untersuchung 
anfUgen, ob und inwieweit die von Behorden und Abnehmern so dringlich 
geforderte Vereinheitlichung der Tarife erreichbar ist. 

A. Die Grundformen der Tarife (244-254). 

Bei der Behandlung der Gestehungskosten der elektrischen Arbeit 
wurde festgestellt, daB diese aus drei Hauptteilen bestehen (vgl. S. 76) : 

a) einem Anteil, der durch die hochste Beanspruchung der Betriebs
mittel bestimmt wird (Leistungskosten), 

b) einem Betrag, der von der Zahl der erzeugten Arbeitseinheiten 
abhiingt (Arbeitskosten), 
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c) einem von der Anzahl der Verbraucher abhangigen Betrag (Ab
nehmerkosten). 

Dieser Zusammenhang wird durch die Gleichung (1), S. 76 dargestellt: 

K=b·M+c·A+d·Z. 
Vernachlassigt man den Gleichzeitigkeitsfaktor und die anteiligen Ver
luste, so konnen die auf den einzelnen Verbraucher durchschnittlich 
entfallenden Kosten k wie folgt ausgedruckt werden: 

k = b . m + c . a -i- d. (22) 

Hierin bedeutet m die Hohe der Inanspruchnahme der Betriebsmittel 
von seiten des Abnehmers und a seinen Stromverbrauch in kWh. 
Unter Hinzurechnung des fur aUe Abnehmer gleichen Anteils d zu den 
Leistungskosten vereinfacht sich die Gleichung wie folgt: 

k = bI • m + c . a. (23) 

Diese Formel kann fur die weitere Entwicklung noch umgestaltet werden, 
indem man den Begriff der Benutzungsdauer (t) einfuhrt. Diese Be
nutzungsdauer ist keine wirkliche ZeitgroBe, sondern eine Verhaltnisziffer, 
die angibt, wieviel Stunden der Hochstbedarf oder der AnschluBwert 
oder sonst eine LeistungsgroBe im ganzen Jahre hatte benutzt werden 
mussen, urn den tatsachlichen Verbrauch zu ergeben; man kann dann 
den Verbrauch a auch darstellen durch das Produkt: 

a = m . t, woraus sich t = : und m =~- ergibt. (24) 

Durch Ersatz von a bzw. m nach Gleichung (24) kann die Kosten
gleichung (23) fur den einzelnen Abnehmer wie folgt dargestellt werden: 

k = (~1 + c) . a (25a) 

oder 
k = (b I + c· t) . m . (25b) 

An Hand dieser Formeln ergeben sich die Grundformen der Tarife, 
die im folgenden behandelt werden sollen, und zwar in der Reihenfolge 
ihrer zeitlichen Einfuhrung in den regelmaBigcn Gebrauch. Zwar ist 
eine strenge zeitliche Festlegung des Aufkommens der einzelnen Tarifc 
nicht moglich, da sie schon von Anfang an nebeneinander gebraucht 
werden; es laBt sich aber die uberwiegende Verwendung von einzelnen 
Tarifarten in bestimmten Zeitraumen mit Sicherheit feststellen, im An
fang der Entwicklung herrscht der Panschaltarif vor, dann der Zahler
tarif und schlieBlich gewinnt der Grundgebuhrentarif immer mehr 
an Boden. 

1. Der Pauschaltarif. 

Nimmt man an, daB auf die Einheit der Beanspruchung, gleichgultig, 
in welchem Mage sie gemessen wird, eine vorausbestimmte Anzahl yon 
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Arbeitseinheiten verbraucht wird, d. h. betrachtet man in der 
Gleichung (25b) die Benutzungsdauer t fUr alle Abnehmer als gleich
bleibend, so wird der Ausdruck in der Klammer unveranderlich undder 
von dem Abnehmer zu zahlende Preis ist nur von der Hohe seiner 
Beanspruchung abhangig und wird durch den tatsachlichen Verbrauch 
nicht mehr beeinfluBt. Zu dem gleichen Ergebnis gelangt man, wenn 
das Arbeitsglied c· a in der Kostengleichung (22) gegeniiber dem 
Leistungsglied verschwindend klein ist und praktisch vernachlassigt 
werden kann. 

Eine derartige Preisstellung heiBt "Pauschaltarif". Bei diesem 
Tarif wird ein fester Jahresbetrag entsprechend der in AnRpruch ge
nommenen Leistung erhoben; die Hohe des auf die Leistungseinheit 
cntfallenden Verbrauchs wird im voraus nach der mutmaBlichen Be
nutzungsdauer geschatzt. Betragen z. B. die Leistungskosten fiir jedes 
in Anspruch genommene kW des Hochstbedarfs 240,- RM/Jahr und 
nimmt man an, daB der Verbrauch an elektrischer Arbeit einer 
Benutzungsdauer des Hochstbedarfs von 2400 h/Jahr entspricht, so 
ergibt sich bei 2,5 Rpf/kWh Arbeitskosten ein Jahrespauschalbetrag von 

k = 240 + 0,025 . 2400 = 300,- RM 

je kW des Hochstbedarfs. Auf eine Lampe von 30 W wiirde demnach 
cin Pauschalsatz von 9,- RM, auf cinen Motor von 5 kW Leistung ein 
Satz von 1500,- RM im Jahre entfallen. 

Die BezugsgroBe fUr die Preisstellung beim Pauschaltarif ist selten 
der Hochstbedarf, haufiger der AnschluBwert in kW; vielfach erfolgt 
auch die Preisstellung nach den Einheiten, nach denen Art und GroBe 
der angeschlossenen Verbrauchsapparate gemessen wird, z. B. in friiherer 
Zeit nach den Kerzenstarken der Lampen oder den Pferdestarken der 
Motoren. Statt der MaBeinheiten der Verbrauchsapparate legt man 
auch haufig die Gegenstande oder die Tatigkeiten zugrunde, bei denen 
die Elektrizitat angewendet wird. So kann z. B. im Gewerbe bei 
Massenherstellung gleichartiger Erzeugnjsse derPauschaltarif auf die 
Stiickzahl der Erzeugnisse (ahnlich wie beim Akkordlohn) oder der 
erzeugenden Maschinen bezogen werden, oder in der Landwirtschaft 
auf die GroBe der bewirtschafteten Grundflache oder auf die Menge 
des Viehes u. a. m. 

Der Pauschaltarif war iiberall dort in groBem Umfang verbreitet, 
wo die Arbeitskosten verschwindend klein sind, also insbesondere bei 
Wasserkraftanlagen, namentlich in der Schweiz, in Frankreich, in 
Norwegen und in Kanada; er wurde auch bei Warmekraftanlagen viel 
verwendet, solange die Zahler teuer und unzuverlassig waren; man 
entschied sich vielfach dafUr, den voraussichtlichen Verbrauch ab
zuschatzen und die Arbeitskosten den Leistungskosten zuzuschlagen. 
Allein es stellte sich haufig heraus, daB die Werke damit nicht auf ihre 

Siegel u. Nissel, Die Elektrizit1l.tstnrifc. 3. Auf I. 9 
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Rechllung kamen. Hei dem hohen Verbrauch der Kohlenfadenlampell, 
hei dem schlechten Wirkungsgrad der Motoren, bei der Unkenntnis 
iiber die wirkliche Benutzungsdauer der Verbrauchsapparate iibertraf 
entweder der Verbrauch die Schatzung 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 der Pauschaltarif bei Warmekraftanlagen 
vielfach in Verruf und verschwand eine Zeitlang fast ganz, da inzwischen 
die Zahler weitgehend verbessert und verbilligt worden waren. Nachdem 
jedoch durch langjahrige Erfahrungen der wirkliche Verbrauch genauer 
bekannt geworden und durch die Einfiihrung der Metalldrahtiampen 
auf einen Bruchteil des friiheren vermindert, sowie der Wirkungsgrad 
der Motoren wesentlich verbessert worden war, kam wiederum eine 
Zeit - kurz vor dem Kriege -, in der der Pauschaltarif an Boden 
gewann. Namentlich bei Verwendung der elektrischen Arbeit in kleineren 
Lichtanlagen und in landwirtschaftlichen Bezirken, wo der Verbrauch 
verhaltnismaBig gering ist, wurde der Pauschaltarif wieder eingefiihrt 
und ist in beschranktem Umfang auch heute noch in Gebrauch. 

2. Der Ziihlertarif. 
Der Zahlertarif ergibt Rich zwanglos am; der umgeformten Kost!m

gleichung (25a) (S. 128): 

k = (~1 + c) a. 

Unter der Annahme, daB die Beanspruchung der Betriebsmittel seitenR 
der einzelnen Abnehmer ungefahr gleich lange erfolgt, - eine Annahme, 
die im Anfang der Entwicklung, als es sich hauptsachlich urn die Ver
sorgung gleichartiger Beleuchtungsanlagen handelte, annahernd zu
treffend war - daB also in der Gleichung die Benutzungsdauer t als 
gleichbleibend angesehen werden kann, ergibt sich eine Preisstellung, 
die ausschlieBlich abhangig ist von der Anzahl der verbrauchten Arbeits
einheiten a, den Kilowattstunden. 1hre Messung erfolgt dureh einen 
Zahler; man hat daher diese Preisstellung den reinen Zahlertarif 
oder kurz "Zahlertarif" genannt. Wiewohl diese Benennung nieht 
eindeutig bezeiehnend ist, da auch bei den meisten anderen Tarifarten 
ein Zahler verwendet wird, hat sie sieh eingebiirgert und solI bei
behalten werden. 

Die Erkenntnis, daB die Mehrzahl der Verbraucher zur Bewertung 
der elektrischen Arbeit sichtbare und nachpriifbare MeBangaben be
vorzugt, hat im Laufe der Jahre die meisten Elektrizitatsversorgungs
unternehmungen dazu gefiihrt, die Preisstellung nach gezahlten Arbeits
einheiten vorzunehmen. Hierbei werden die fiir aIle Verbraucher an
nahernd gleichen Kosten (Abnehmerkosten) ganz oder zum Teil un
mittelbar von jedem Ahnehmer in Form einer Zahler- oder Verrechnungs-
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gebiihr erhoben. Stellen sich z. B. die Leistungskosten fiir das an
geschlossene kW der Beleuchtung auf 100,- RMjJahr und die Arbeits
kosten auf 5 RpfjkWh, und nimmt man auf Grund von Erfahrungen 
an, daB die Benutzungsdauer bezogen auf diesen AnschluBwert im Mittel 
250 hjJahr betrage, dann ergibt sich 

k = ({: + 0,05) . a = 0,45 a . (26) 

Der Strompreis hatte unter den gemachten Voraussetzungen also 
45 RpfjkWh zu betragen. 

Diese Art der Preisstellung, die in ahnlicher Form auch bei den 
Vorlaufern der Elektrizitat, bei Gas und Petroleum, eingefiihrt war, 
wurde zunachst nur vereinzelt bei groBeren Unternehmungen, bei denen 
die Erzeugung der Elektrizitat mittels Dampfmaschinen erfolgte, ver
wendet. Die Verkaufseinheit war anfangs die Brennstunde einer Kohlen~ 
fadenlampe von 16 HK. Der Preis fur die Brennstunde ergab sich, 
indem man die gesamten Aufwendungen fur Stromerzeugung und 
Verteilung, einschlieBlich Verwaltung, Kapitaldienst und eines an
gemessenen Gewinnzuschlages, durch die Zahl der voraussichtlich ab
zusetzenden Lampenbrennstunden teilte. Diese einfache Preisgestaltung 
war damals gerechtfertigt, da die elektrische Arbeit ausschlieBlich zu 
Beleuchtungszwecken verwendet wurde, und da Belastungsverlauf und 
Benutzungsdauer der Abnehmer annahernd gleich waren. Der Preis fUr 
eine Lampenbrennstunde betrug z. B. in Berlin, wo die erste offentlichc 
deutsche Elektrizitatsversorgungsanlage errichtet wurde, 4 Rpf fUr die 
16kerzige Lampe (d. i. ungefahr der 5fache Preis des heutigen); die 
Preise fUr groBere Lampen waren entsprechend hoher. Spater ging man 
zeitweilig zur Messung durch Amperestunden-Zahler uber, verrechnete 
aber unter Annahme gleichbleibender Spannung Kilowattstunden. Zu 
diesem Ausweg sah man sich infolge der Unzuverlassigkeit und des 
hohen Preises der kWh-Zahler veranlaBt, deren Anwendung schon aus 
diesem Grunde nur in begrenztem Umfang erfolgte. Weiter bildete die 
geringe Vertrautheit der groBen Menge mit den MaBeinheiten der 
elektrischen 'Arbeit einen wesentlichen Hinderungsgrund fiir die all
gemeine Einfiihrung der kWh-Zahler und des Zahlertarifs. Mit der 
wachsenden technischen Bildung der Verbraucher, mit der Verbesserung 
und Vereinfachung der MeBapparate hat schlieBlich die Tatsache, dall 
der Verkauf der elektrischen Arbeit nach gezahlten Einheiten vom 
Standpunkt vieler Verbraucher aus das verstandlichste Verfahren ist, 
allmahlich die ausgedehnte Anwendung des Zahlertarifs herbeigefiihrt. 
Da aber die einzelnen kWh abhangig von verschiedenen Umstanden 
des Verbrauchs dem Unternehmer verschiedene Gestehungskosten ver
ursachen und ffir den Verbraucher je nach ihrem Verwendungszweck 
einen verschiedenen Wert besitzen, haben sich zahlreiche Abstufungell 
erforderlich gemacht, wovon weiter unten ausfiihrlich die Rede sein wird. 

9* 
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3. Der Grundgebiihrentarif. 
Bei den bis jetzt behandelten Tarifformen sind mmge Annahmen 

gemacht, die nur unter einfachen Verhaltnissen und nur in weiter An
naherung in der ersten Zeit der Elektrizitatsversorgung einigermaBen 
zutreffend waren. Beide Tarife setzen eine annahernd gleiche Benutzungs
dauer und ahnliche Abnahmeverhaltrtisse bei allen Abnehmern voraus, 
was um so weniger begrundet ist, je mannigfaltiger die Anwendungs
gebiete der Elektrizitat werden. Aus dem naturlichen Aufbau der Ge
stehungskosten ergibt sich aber eine Tarifform, die von den erwahnten 
Voraussetzungen unabhangig ist und damit von vornherein zahlreiche 
Schwierigkeiten zu vermeiden verspricht. Die Preisstellung kann un
mittelbar im AnschluB an den Aufbau der Gestehungskosten erfolgen 
und dementsprechend drei getrennte Betrage umfassen, einen Betrag 
fur die in Anspruch genommene Leistung, einen zweiten fur die ver
brauchten kWh und einen dritten Kostenteil, der fur aIle Abnehmer 
gleich ist. So entsteht der Dreitaxentarif, wie er in amerikanischen 
Anlagen unter dem Namen "Doherty-Tarif" und nicht selten auch in 
anderen Landern eingefiihrt ist. Fur die groBe Menge der Abnehmer 
ist eine solche Preisstellung zu umstandlich und daher wenig beliebt. 

Von der Annahme ausgehend, daB das Ietzte Glied der Tarif
gleichung (22) [So 128], das die Abnehmerkosten darsteIlt, als leistungs
abhangig angesehen werden kann, wird dieser Betrag bei der Preisstellung 
meist den Leistungskosten zugerechnet [Gleichung (23)]. Man gelangt 
so zu einer Form der Preisstellung, die einmal aus einem Betrag ent
sprechend der Beanspruchung der Betriebsmittel besteht (meist Grund
gebiihr oder Leistungspreis genannt) und ferner aus einem Betrag, 
der von dem tatsachlichen Verbrauch an Arbeitseinheiten (kWh) 
abhangt (Arbeitspreis). Diese Tarife nennt man "Grundge biihren
tarife". 

Wie bereits angedeutet (S. 79) wurde schon in fruheren Jahren eine 
derartige Preisstellung auf Grund theoretischer Untersuchungen emp
fohien. "Die ideale Berechnungsmethode - so hat Hopkinson bereits 
im Jahre 1892 den wesentlichen Gedanken des Grundgebuhrentarifs 
ausgedruckt - besteht in der Festsetzung einer bestimmten Summe je 
Vierteljahr, die der AnlagegroBe des Verbrauchers proportional ist und 
auBerdem in der Bezahlung fur den durch den Elektrizitatszahler ge
messenen tatsachlichen Verbrauch." Zwar wurde die Tragweite dieses 
Gedankens zunachst nicht in ihrem ganzen Umfang erkannt, doch 
versuchten Anfang der 90er Jahre einige Werke, wenigstens in der 
Form eine hierauf eingestellte Preisstellung einzufuhren, so Berlin, 
Altona, Hamburg, Lubeck, Breslau u. a. m. Da jedoch die Grundgebuhr 
hierbei meistenteils auf den AnschluBwert bezogen wurde, ergab sich 
bei der verhaltnismaBig hohen Leistungsaufnahme der Kohlenfaden
Iampen und bei der geringen Ausnutzung der Motoren vielfach ein sehr 
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hoher Durchschnittspreis, sodaB dieser Tarif bei den Verbrauchern 
wenig Anklang fand und iiberdies die AnschluBbewegung hinderte. 

Auf eine andere Grundlage wurde diese Tarifform durch Wright 
gestellt, der als MaB fiir die Beanspruchung der Betriebsmittel von seiten 
des Verbrauchers dessen Hochstbelastung einfiihrte. Die Grundziige des 
Verfahrens sind bereits friiher angegeben (s. S. 79 und 81). Nach 
dem dort angefiihrten Beispiel wiirde der Tarif zunachst lauten: fiir 
jedes kW des Hochstbedarfs 120 RMjJahr, fiir jede verbrauchte kWh 
5 Rpf. In dieser Form ist der Tarif heute fast in der ganzen Welt fiir 
den Stromverbrauch der GroBabnehmer gebrauchlich; sein geistiger Ur
heber Wrigh that ihn aber in dieser Gestalt nicht angewendet, sondern, 
wie an der friiher angegebenen Stelle erlautert, als Zahlertarif mit Ab
stufung (s. S. 81). Wenn auch diese Preisstellung, wie sie von Wright 
vorgeschlagen und nach ihm benannt wurde, in Deutschland in ihrer 
urspriinglichen Form selten Anwendung gefunden hat, so ist doch das 
Grundsatzliche dieses Tarifes, d. h. die getrennte Verrechnung von 
Leistung und Arbeit in steigendem MaB zur Anwendung gelangt und 
findet bei den Elektrizitatswerken, den Behorden und den Verbrauchern 
immer mehr Anhanger. Man hat mit der Zeit gelernt, auf Grund von 
Erfahrungen den Zusammenhang der Hoehstbelastung des einzelnen 
Abnehmers mit anderen Umstanden seines Verbrauehs festzustellen 
und bezieht die Grundgebiihr auf diese Umstande; so tritt an Stelle 
des Hochstbedarfs als MaBstab fiir die Grundgebiihr vielfaeh der An
sehluBwert, der ZahlermeBbereieh, die Zahl der AnsehluBstellen, die 
GroBe der verwendeten Apparate, die GroBe der landwirtsehaftlich 
bearbeiteten Grundflaehe, die Zimmerzahl, die Flaehe der benutzten 
Raume, der Mietpreis u. a. m. 

Von besonderer Bedeutung bei dem Grundgebiihrentarif ist die Ver
teilung der Gestehungskosten auf Leistungs- und Arbeitspreis. Halt 
man sieh, wie es grundsatzlieh riehtig ist, an die Gestehungskosten
gleiehung, so ergibt sich in der Regel ein verhaltnismaBig hoher Leistungs
preis und ein sehr niedriger Arbeitspreis; so wiirden die Arbeitskosten 
in dem friiher durehgereehneten Beispiel (S. 126) nur 3,91 Rpf betragen. 
Ein Tarif mit einem solchen Arbeitspreis ware auBerordentlieh absatz
empfindlieh, d. h. die durchsehnittliehen Kosten je kWh waehsen sehr 
schnell mit dem Riiekgang des Absatzes oder mit der Verminderung 
der Benutzungsdauer. Es ist daher erklarlieh, daB die Abnehmer in 
Krisenzeiten sieh gegen derartige Tarife wenden, aueh wenn sie ihnen 
in Zeiten guter Wirtsehaftslage die Erzielung sehr geringer Durch
schnittspreise ermoglieht haben. Da Schwankungen im Bedarf und in 
der Ausnutzung immer wieder eintreten, ist es vorteilhafter, nicht von 
vornherein mit dem Arbeitspreis bis zu dem rechnerisch moglichen 
Mindestbetrag zuriiekzugehen, sondern einen TeiI der Leistungskosten 
auf den Arbeitspreis umzulegen. Hierbei muB man eine bestimmte 
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Benutzungsdauer voraussetzen, die ungefahr del' erwarteten Dureh
sehnittsbenutzungsdauer del' in Frage stehenden Abnehmergruppe ent
spricht. Aueh muB man im Auge behalten, daB bei einer derartigen 
Umstellung del' Kosten jede wesentliche Veranderung del' Benutzungs
dauer eine Entfernung von den Gestehungskosten bedeutet. Ergibt sich 
z. B. aus einer Gestehungskostenbereehnung fUr die Leistungskosten 
ein Betrag von 200,- RM/kW und Jahr und fUr die Arbeitskosten von 
2,5 Rpf/kWh und will man bei einer mittleren Benutzungsdauer von 
1000 h/Jahr einen Arbeitspreis von 10 Rpf/kWh einfiihren, dann findet 
man unter Verwendung del' Gleiehung (25b) (S. 128): 

(200 + 0,025 . 1000) m = (b1 + 0,10 . 1000) m 
odeI' aufge16st nach b1 : 

b1 = 200 + 25 - 100 = 125. 
Del' Leistungspreis miiBte also unter den gemaehten Voraussetzungen 
125,- RMjkW und Jahr betragen. 

In ahnlicher Weise kann verfahren werden, wenn man von dem 
normalen Zahlertarif auf den Gebiihrentarif iibergeht. Betragt z. B. 
del' normale Lichtpreis 45 Rpf/kWh und ergibt sieh, daB diesel' Preis 
bei einer Benutzungsdauer von 300 h/Jahr bezogen auf den AnschluB
wert, die Gestehungskosten deckt, und soIl weiterhin del' Arbeits
preis 15 Rpf/kWh betragen, so ergibt sich del' Leistungspreis fUr jedes 
angeschlossene kW wieder unter Zugrundelegung del' Gleichung (25b): 

(0,45 . 300) m = (b1 + 0,15 . 300) m 
odeI' aufgelOst nach b1 

b1 = 0,45 . 300 - 0,15 . 300 = 90. 

Del' Leistungspreis miiBte daher 90,- RM/kW AnschluBwert und Jahr, 
d. h. z. B. fUr eine 25 W-Lampe 2,25 RM/Jahr betragen. 

Unter den zur Zeit herrschenden wirtsehaftliehen Verhaltnissen ge
stattet ein Arbeitspreis von 15 Rpf/kWh eine ausgiebige Benutzung del' 
Beleuchtung und die Verwendung zahlreicher elektrischer Apparate im 
Haushalt und Gewerbe; fUr ausgedehnte Warmeanwendung im Gewerbe 
und des elektrischen Kochens im Haushalt muB der Arbeitspreis weiter 
ermiiBigt werden, was sich beim Grundgebiihrentarif ohne die Ver
wendung besonderer MeBapparate leicht bewerkstelligen liiBt (s. S. 191). 

4. Vergleich der Tarifgrundformen. 
Ein Blick in das Fachschrifttum zeigt, daB trotz etwa 50jahriger 

Erfahrung iiber die ZweckmiiBigkeit der Tarifgrundformen immer noch 
Meinungsverschiedenheiten bestehen. Dies laBt darauf schlieBen, daB 
die Beurteilung der Tarifgrundformen von versehiedenen Gesiehts
punkten aus erfolgt. Der Verkiiufer fordert in erster Linie, daB sich 
die Verkaufspreise moglichst den Gestehungskosten anpassen. Er vel'
langt weiter, daB die dureh den Tal'if bedingten rechnerischen und 
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kaufmannischen Arbeiten, sowie die Geldeinzugskosten niedrig gehalten 
werden k6nnen. Auch muB der Tarif Werbekraft besitzen und den 
Verbraucher zur zweckvollen Ausnutzung der ihm zur Verfiigung ge
stellten Anlagen anregen. Der Verbraucher hingegen wird denjenigen 
Tarif als den zweckmaBigsten bezeichnen, der seiner Wertschatzung 
und Leistungsfahigkeit am nachsten kommt, d. h. der sich der Art und 
der Wertung seines Verbrauches am meisten anpaBt; ferner verlangt 
er Einfachheit und Verstandlichkeit des Tarifes. Je nach der Wichtigkeit, 
die man diesen einzelnen Forderungen beilegt, wird das Urteil iiber die 
Grundformen verschieden sein miissen. 
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Abb.37. Gestehungskosten und Strompreise je Kilowattstunde bei den Tarifgrundiormcn 
in Abhl!.ngigkeit von der Benutzungsdauer: 

I. Gestehungskosten. II. Pauschaltarif. III. Zl!.hlortarif. IV. Grundgebiihrentarlf. 

Yom Standpunkt des Elektrizitatsverkaufers aus ist die 
Forderung der Anpassung der Verkaufspreise an die Gestehungskosten 
berechtigt, da nur durch diese Anpassung die Gewahr fiir einen be
stimmten Mindestertrag gegeben ist. 

In Abb. 37 sind sowohl die Gestehungskosten als auch die bei den 
einzelnen Tarifgrundformen sich ergebenden Durchschnittspreise in Ab
hangigkeit von der Benutzungsdauer eingezeichnet. 

Leistungs- und 

Grundform 

Pauschaltarif . . 
Zii.hlertarif . . . . . 
GrundgebUhrentarif. 

Arbeitspreis bei den 
formen (vgl. Apb. 37). 

drei Tarifgrund. 

Leistungspreis 
RM/kW und Jahr i 

300 

100 

Arbeitspreis 
RpfjkWh 

50 
10 

Die Gestehungskosten betragen dabei: Leistungskosten 90,- RM/kW 
und Jahr, die Arbeitskosten 5 RpfjkWh. Der Pauschalpreis und der 
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Leistungspreis des Grundgebiihrentarifs seien auf den AnschluBwert 
bezogen. Es ergibt sieh, wie dies schon aus der Form der Preisstellung 
hervorgeht, daB der Grundgebtihrentarif am meisten der Forderung 
moglichster Anpassung an die Gestehungskosten entspricht. Hierbei 
ist von wesentlieher Bedeutung, in welcher Form und Art die Grund
gebiihr erhoben wird; es ist jedoch durch entsprechende Gestaltung 
und Bemessung der Grundgebiihr immer moglieh, die Anpassung an 
die Gestehungskosten zu erreiehen. Dies ist auch beim Pausehaltarif, 
wie aus der Abbildung hervorgeht, angenahert der Fall. Eine voll
standige Ubereinstimmung mit den Gestehungskosten kann sich dann 
ergeben, wenn die Arbeitskosten verschwindend klein sind, wie dies 
mit groBer Annaherung bei manehen Wasserkraftanlagen der Fall ist. 

Am wenigsten entsprieht, wie aus der Abbildung ersichtlich, der 
Zahlertarif der Forderung moglichster Ubereinstimmung mit den Ge
stehungskosten. Man erkennt, daB z. B. bei einem Preis von 50 RpfjkWh 
aIle Abnehmer, die die Anlagen weniger als 200 hjJahr ausnutzen, dem 
Elektrizitatswerk Verlust bring en und daB der Abnehmer urn so mehr 
iiber die Gestehungskosten bezahlt, je hoher seine Benutzungsdauer ist. 
Es ergibt sieh aus der bildlichen Darstellung, daB bei dem Zahlertarif 
der Preis einer Benutzungsdauer entsprechen muB, die von der Mehrzahl 
der Abnehmer erreicht und iibertroffen wird. Stets wird aber dabei 
die Ungerechtigkeit bestehen, daB manche Abnehmer, z. B. Wohnungen 
mit hohem AnschluBwert oder Motoren im Kleingewerbe, we it weniger 
bezahlen, als ihrer Inanspruehnahme der Betriebsmittel entspricht, 
wahrend andere Abnehmer mit hoherer Benutzungsdauer, wie Klein
wohnungen oder Motoren in der Heimarbeit, im Verhaltnis zu ihrer Aus
nutzung zu hohe Preise entriehten. Dieser Grundmangel des Zahler
tarifs wird zwar haufig durch Abstufungen gemildert, kann aber nie 
ganz beseitigt werden. Er wird urn so mehr ins Gewicht fallen, je hoher 
der Anteil der Leistungskosten an den Gesamtausgaben ist. 

Beim Pauschaltarif andererseits muB der Einheitssatz so hoch be
messen werden, daB auch bei auBerster Ausnutzung die Gestehungs
kosten dureh die Einnahmen nicht untersehritten werden konnen. 
Hierbei muB auf die wirklichen Verhaltnisse Riicksieht genommen 
werden, d. h. es darf z. B. nicht die theoretisch mogliche Benutzungs
dauer, d. i. 8760 h/Jahr, sondern der in Wirkliehkeit in Frage kommende 
Wert, also z. B. bei Beleuehtung 1500-2000 hjJahr durchschnittlich 
zugrunde gelegt werden. Aueh darf nicht iibersehen werden, daB sich 
beim Pauschaltarif ganz andere Verbrauchsverhaltnisse ergeben als beim 
Zahlertarif. Unter sonst gleichen Umstanden, z. B. gleiehen AnsehluB
werten und gleieher Verbraueherzahl, wird die Hoehstbeanspruehung 
und die Benutzungsdauer wesentlieh hoher werden als bei Tarifen, bei 
denen der Stromverbrauch gem essen und berechnet winl. Es bleibt beim 
Pausehaltarif Rtets dcr Mangel bestehen, daB der Abnehmer zur \'('t"-
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schwendung verleitet und lediglich dadurch in die Lage versetzt wird, 
einen sehr niedrigen Durchschnittspreis zu erzielen, der bei normaler 
Benutzungsdauer nicht zu erreichen ist. Doch muB beachtet werden, 
daB der Durchschnittspreis kein MaBstab fur den Wert des Tarifes fur 
den Verkaufer ist; fur ihn wird derjenige Tarif der gunstigste, der ihm 
unter sonst gleichen Umstanden eine ausreichende Einnahme fUr die 
in Anspruch genommene Einheit der Leistung erbringt. In dieser Hin
sicht ergibt der Pauschaltarif ein sicheres, aber nie zu verbesserndes 
Ergebnis; erhohte Ausnutzung kann sogar einen Verlust fUr den Ver
kaufer bedeuten, wahrend beim Grundgebuhrentarif jede mehr ab
genommene kWh nicht nur eine Erhohung des Stromverbrauchs, sondern 
auch des Ertrages bringt. 

Bei dem Vergleich der Tarifgrundformen von der Unternehmerseite 
aus durfen auch die Verrechnungs- und Erhebungskosten nicht auBer 
Betracht bleiben. Beim Pauschaltarif entfallen zunachst die recht 
bedeutenden Ausgaben fur den Zahler, seine Instandhaltung, Eichung 
und Ablesung. Statt des sen werden haufig sog. Strombegrenzer ver
wendet, deren Eigenverbrauch, Anschaffungs- und Unterhaltungskosten 
jedoch wesentlich niedriger sind als die von Zahlern. Weiter ermiiBigen 
sich bei diesen Tarifen die Kosten fur das Ausstellen der Rechnungen, 
da es sich in den meisten Fallen urn feststehende Betrage handelt. Fur 
Zahler- und Grundgebuhrentarife sind die genannten Kosten annahernd 
gleich und hangen im wesentlichen von der Gestaltung der Tarife im 
einzelnen abo Der Geldeinzug verursacht bei allen drei Tarifformen 
im allgemeinen die gleichen Kosten. Somit sind die gesamten Abnehmer
kosten beim Pauschaltarif niedriger als bei anderen Tarifen; auch wenn 
dieser Unterschied in vielen Fallen durch die Verrechnungsgebuhr aus
geglichen wird, so ist doch zu berucksichtigen, daB oft ganz erhebliche 
Summen in den Zahlern festgelegt sind, die als unmittelbar werbende 
Anlagen nicht betrachtet werden konnen. 

Die Forderung einfacher Messung und Verrechnung spielt auch bei 
der Beurteilung der Tarifgrundformen von seiten des Abnehmers 
eineRolle. Die groBe Menge der Verbraucher legt zunii.chst besonderes 
Gewicht darauf, daB der Tarif einfach und verstandlich ist. Diesem 
Verlangen entspricht vor allem der Pauschaltarif. Hierbei weiB der 
Abnehmer genau, welche Leistung er ausnutzen kann; er kennt im voraus 
einwandfrei die ihm aus dem Verbrauch der elektrischen Arbeit ent
stehenden Kosten, jede Dberraschung in dieser Hinsicht ist ausgeschlossen. 
Er ist somit in jedem FaIle in der Lage festzustellen, ob die Verwendl,lng 
der Elektrizitat seiner Wertschatzung und seiner Leistungsfahigkeit 
entspricht. Auch wird er im allgemeinen den Umstand schatzen, daB 
ihm die elektrische Arbeit ohne ein besonderes MeBinstrument zur Ver
fiigung gestellt wird, dem namentlich die kleinen Verbrauchcr mit MiB
trauen gegenuberstehen, schon wei! sie die Grundlagen und Gesetze, 
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nach denen die Messung erfolgt, nicht kennen. In dieser Hinsicht ist 
der Pauschaltarif dem Zahler- und dem Grundgebiihrentarif iiberlegen. 
Der Grundgebiihrentarif ist iiberdies dem Verstandnis des Durchschnitts
verbrauchers noch ferner geriickt, da es seiner Auffassung von Tausch 
und Kauf nicht entspricht, wenn er zunachst, scheinbar ohne eine Gegen
leistung zu empfangen, eine feste Gebiihr und weiter noch besondere 
Kosten fUr den eigentlichen Verbrauch aufwenden muB. Dazu kommt, 
daB sich bei ungeniigender Ausnutzung hohe Durchschnittspreise ergeben, 
die zwar nach oben begrenzt werden konnen, doch haufig dem Ver
braucher AnlaB zur Unzufriedenheit geben. Der Abnehmer findet dann 
noch eher den Zahlertarif annehmbar, wenn er auch den unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen den Angaben des Zahlers und seinem Ver
brauch an elektrischer Arbeit nicht kennt und lediglich den Versicherungen 
des Verkaufers Glauben schenken muB, daB dieser Zusammenhang 
einwandfrei besteht. Demgegeniiber bildet die Berechnung zweier Preis
teile bei dem Grundgebiihrentarif - im Englischen wird dieser Tarif 
"Two-part-tariff" genannt - eine nicht zu unterschatzende Erschwerung, 
und es bedarf einer eindringlichen Werbearbeit, urn den Abnehmer 
von den groBen Vorteilen des Grundgebiihrentarifes zu iiberzeugen. 
Diese bestehen fiir ihn darin, daB er auch ohne eine allzu weit
gehende Ausnutzung, wie sie beim Pauschaltarif erforderlich ist, niedrige 
Durchschnittspreise erlangt, die sich beim regelmaBigen Gebrauch seiner 
elektrischen Einrichtungen noch weiter ermaBigen. Auch gestattet ihm 
der Grundgebiihrentarif ohne weitere MeBeinrichtungen, elektrische 
Haushaltgerate und Kocheinrichtungen zu verwenden; er wird finden, 
daB ein so ausgebildeter Tarif seiner Wertschatzung der elektrischen 
Arbeit mehr Rechnung zu tragen gestattet als andere Formen der Preis
stellung. 

Auch beim Pauschaltarif kann durch dic Bemessung der Pauschal
satze die Eigenart des Verbrauchers beriicksichtigt werden; so konnen 
z. B. bei der Beleuchtung fiir die Wohnzimmerlampen ohne weiteres 
hohere Preise vorgesehen werden als fiir die Lampen der Geschafts
hauser, oder bei Kraftstromlieferung fiir die landwirtschaftlichen Motoren 
andere als fiir die gewerblichen. Besonders einfach, vielfach ohne weitere 
Abstufungen, laBt sich beim Grundgebiihrentarif hierauf Riicksicht 
nehmen. So wird sich z. B., wenn die Grundgebiihr auf die Acker
£lache, auf den Mietpreis, die Zimmerzahl der Wohnung oder den An
RchluBwert der Verbrauchsgerate bezogen wird, in fast allen Fallen 
von selbst ergeben, daB derjenige, der die elektrische Arbeit hoher 
schatzt oder leistungsfahiger ist, auch hohere Preise bezahlt. In dieser 
Eigenschaft des Grundgebiihrentarifes, sich der Wertschatzung des Ver
brauchers anzupassen, liegt eine groBe Werbekraft, und es muB in diesem 
Punkte die Bewertung des Tarifes von seiten des Erzeugers und des Ver
brallchers iibereinstimmen, da derjenige Tarif, hei dem der Ahnehmer 
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V orteile fiir sich vermutet, auch dem Verkaufer die Moglichkeit des 
groBten Ertrages verspricht. Der Grundgebiihrentarif hat weiter den 
Vorzug, daB die Kosten der elektrischen Einrichtung und elektrischen 
Gerate, sofern sie das Werk dem Abnehmer gegen Miete oder Abzahlung 
zur Verfiigung stellen will, in einfacher Weise der Grundgebiihr zu
geschlagen werden konnen, was sowohl fiir den Abnehmer als auch fiir 
den Verkaufer eine weitgehende Vereinfachung bedeutet. Jedoch ist 
nicht zu verkennen, daB gerade beziiglich der AnschluBbewegung dem 
Grundgebiihren- und dem Pauschaltarif einige wesentliche Nachteile 
anhaften, indem diese Tarife unter bestimmten Voraussetzungen die 
AnschluBbewegung hemmen konnen. Urn das zu verhindern, sind ver
schiedene Mittel in Vorschlag gebracht worden, die an anderer Stelle 
erortert werden sollen. 

B. Die Abstllfllng der Tarife (265-277). 
Ein Blick auf das Belastungsgebirge eines Elektrizitatswerkes 

(Abb. 12, S. 69) zeigt auch dem Laien, daB infolge des wechselnden 
Bedarfs der einzelnen Abnehmer die Gesamtbelastung zeitlich erheb
lichen Schwankungen unterliegt. Mit der Verschiedenartigkeit der 
Anforderungen nach Rohe, Zeitdauer, Zeitpunkt und anderen Um
standen andern sich die Gestehungskosten, die von jedem Abnehmer 
aufzubringen sind, so daB der Verkaufer die einzelnen Abnehmer nicht 
gleichmaBig bewerten kann. Auch die Verbraucher beurteilen den Wert 
ein und derselben Einheit nach zahlreichen Gesichtspunkten verschieden. 

Die Elektrizitatsunternehmungen haben sich daher nicht damit 
begniigen konnen, unter Anwendung einer der erorterten Preisgrund
formen einen fiir aIle FaIle gleichen Strompreis festzusetzen. Es gibt 
weder einen Pauschaltarif, noch einen Zahlertarif, noch einen Grund
gebiihrentarif, der einen fiir aIle Verhaltnisse gleichen Preis aufweist. 
Vielmehr haben die Werke dem EinfluB, den die verschiedenen Be
sonderheiten des Verbrauchs auf die Gestehungskosten ausiiben, sowie 
den Umstanden der Nacbfrage, bei der Ausgestaltung der Tarife weit
gehend Rechnung tragen miissen, und zwar urn so mehr, je groBer der 
Umfang der Elektrizitatsanwendung wurde. DaB hierbei vielfach iiber das 
Ziel hinausgeschossen wurde, lag in der Neuheit der Aufgabe begriindet. 

Die hauptsachlichsten Umstande, die bei der Abstufung der Tarife 
Beriicksichtigung finden, sind: 

a) der Verwendungszweck der elektrischen Arbeit, 
b) die GroBe des Verbrauchs, 
c) die Leistungsbeanspruchung, 

1. gemessen durch den Rochstbedarf, 
2. gemessen durch den AnschluBwert, 
3. gemessen durch wirtschaftliche BestimmungsgroBen, 
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d) die Zeitdauer del' Beanspruchung (Benutzungsdauer), 
e) del' Zeitpunkt del' Beanspruchung, 
f) del' Leistungsfaktor, 
g) die Bestandteile del' Gestehungskosten, 
h) Besonderheiten technischer lUld wirtschaftlicher Art. 

1. Die }'ormen der Abstufung. 

Die Mittel und Wege zur Veranderung und Abstufung del' Strom
preise sind mannigfacher Art. Zunachst konnen die verschiedenen, zu 
einem Tarif gehorigen Preise durch besondere Preisstaffeln odeI' durch 
prozentuale ErmaBigung des Ausgangspreises ausgedriickt werden. 
Jene mogen im folgenden als Stufenpreise, diese als Rabattpreise 
bezeichnet werden. 

Die ErmaBigung kann sich ferner jeweils auf den Gesamtverbrauch 
odeI' nul' auf bestimmte Abschnitte beziehen. Die erste Form wird im 
folgenden als Abstufung nach Staffeln (in amerikanischen Tarifen 
"step" genannt), die andere als solche nach Zonen (in amerikanischen 
Tarifen "block" genannt) bezeichnet 1. Die Abstufungen konnen ent
wedel' auf die Zahl del' Verrechnungseinheiten (kW, kWh, HK, PS usw.), 
odeI' auf die Benutzungsdauer odeI' auf die zu bezahlende Geldsumme 
bezogen werden; sie konnen auch fiir verschiedene Zeitraume, z. B. 
£iiI' Monate odeI' fiir Jahre festgesetzt werden; schlieBlich kann sich 
auch die Zahl del' Abstufungen in weiten Grenzen andern 2. Folgende 
Beispiele mogen dies erlautern: 

Beispiel 1: Stulen- und Rabattpreise nach StaUeln. 

Stromverbrauch oder Rechnungsbetrag ! Preis oder Rabatt 

kWh RM I Rpf/kWh I % 

0---- 1000 0 - 400 40 0 
1001- 2000 400,01- 800 36 ]0 
2001- 5000 800,01-2000 32 20 
5001-10000 2000,01---4000 30 25 

10001 und mehr 4000,01 und mehr 28 30 

1 Der Name "Blocktarif" bezeichnet in Deutschland andere 'l'arifformcn (s. 
S. 150), weshalb fiir die hier in Rede stehende Abstufung die Bezeiehnung "Zonen
tarif" beibehalten wird. 

2 AuJ3er den oben crlauterten Preisbezeichnungen werden in diesem Buche 
noch folgende Benennungen mit eng umschriebener Bedeutung gebraucht: Grund
preis bedeutet Grundgebiihr oder Leistungspreis; der Preis, der durch die Ab
stufungen abgewandelt wird, heiJ3t Ausgangspreis; unter Einheitspreis ist 
der Preis fiir die Verrechnungseinheit (kW, kWh, HK, PS usw.) zu verstehen, 
wahrend ein gleich£'r Pr£'i~ fiir all£' V£'/,wendungszwecke einheitJichel' PreiH 
genannt wird, 
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Beispiel 2: Stufen- und Rabattpreise nach Zonen. 

Benutzungsdauer 

h/,Tahr 

die ersten 200 
die niichsten 200 
die nachsten 400 
die nachsten 400 
die weiteren 

Preis oder Rabatt 

Rpf/kWh 

40 
36 
32 
30 
28 

% 

o 
10 
20 
25 
30 
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Hier und da erfolgt die Abstufung in Form von Pramienrabatten, 
indem z. B. jeweils fiir eine bestimmte Anzahl von Benutzungsstunden 
eine gleichbleibende Rabatt- 5tJtJtJ 50 

ermaBigung gewahrt wird, so 
fiir je 150 h 1 % Rabatt; es ~ {/tJtJtJ 

handelt sich hierbei urn eine ~'t 
Rabattgewahrung nach Zonen. ~'!i: JtJtJtJ~--+==+=l..-+-~~. 
Zur besseren "Obersicht sind in .l!l~ 

~.....::: .~ 

Abb.38 die Verhaltnisse beim ~t(}(}O 2tJ~ 
Staffeltarif und in Abb. 39 die ~ ~ 
beim Zonentarif zeichnerisch 2(}~ 1tJ(}(} 10 ~ 
dargestellt. 

Obwohl es sich hier schein- tJ 

bar urn AuBe~lichkeiten han-
delt, ist es wichtig, sich hier- Abb. 38. Strompreis und Jahrcsrechnung hci 

Anwendung cines Staffeltarifs. 
mit zu befassen. Wie aus 
Abb. 38 ersichtlich, ergibt sich 
z. B. bei der Abstufung nach ~ 

Staffeln, daB bei einer kleinen ~{I(7tJtJ 
TT ~~ u berschreitung der Grenze der '!i:~ , 

Gesamtpreis fur eine groBere 'l§ i/tJtJo 
.~ ~ Anzahl von Einheiten geringer ~1Ii .~ 

ist als fur eine kleinere Anzahl {1(7 ~(}(}/----+------' .It' ~ 
unterhalb der Grenze. Der Ab- ~. ~ 
nehmer wird in einem solchen 20~1(}(}O~--h(2+....r=+==i==+----lfO~ 
FaIle, wenn er sich am Jahres
ende mit seinem Verbrauch 0 

nahe der Grenze befindet, da-
20(}(} {1(7(}(} 60(}(} 80tJO 10(}(}O 120/0 

Sfromver6roucli ill lrWh,jt.foIJr 

Abb.39. Strompreis und Jahresrechnung bei 
zu verleitet, elektrische Arbeit Anwendung eines Zonentarifs. 

zu verschwenden, um einen 
billigeren Preis zu erhalten. Dies kann vermieden werden, wenn bei 
"Oberschreitung einer Stufe mindestens der der vorhergehenden Stufe 
entsprechende Gesamtbetrag zu bezahlen ist (s. Abb. 40). 

Dieser Nachteil ist bei der Abstufung nach Zonen nicht vorhanden, 
da sich die PreisermaBigung hierbei nur auf den Verbrauch innerhalb 
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der angegebenen Grenzen bezieht. :Ferner sind im allgemeinen die Stufen
preise den Rabattpreisen vorzuziehen, da sie eine groBere Dbersichtlich
keit und einfachere Berechnung gestatten. Bei den Stufenpreisen nach 
Zonen kommt der Abnehmer stets sofort nach Erreichung einer 
bestimmten Zone in den GenuB des billigeren Preises, wiihrend bei 
der Gewiihrung von Rabatten die Preisvergunstigung gewohnlich erst am 
Jahresende berechnet und somit erst spiiter fUr den Verbraucher bemerk-

30 

o 
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f--
t---

/ r7' 

V 
& 

V 

'fCfJO bar wird. Das Ergebnis kann 
der Verbraucher nicht immer 7f: '3000 ubersehen, so daB er uber die 
wirkliche Hohe seines Preises 
hiiufig im Ungewissen ist. 

/ I '-

/ I I l4 / I 
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In der Regel ist es da
her vorzuziehen, Stufenpreise 
nach Zonen, und zwar fUr 
den Monats-, nicht fur den 
Jahresverbrauch zu verwen
den und der Abstufung 
die MaBeinheiten, nicht die 
Rechnungs betriige zugrunde 
zu legon. 

SlI'Omvel'bl'fJuch in kMt/Juhr 
Abj,. 40. Staffeltarif mit Preisausgleich. 

2. Die Bestimmungsgro6en der Abstufung. 

a) Die Abstufung nach dem Verwendungszweck der elektrischen 
Arbeit. Die Unterseheidung der Preise nach dem Verwendungszweek 
der elektrischen Arbeit ist allgemein bei allen Tarifformen und bei allen 
Elektrizitiitswerken durchgefUhrt, und zwar zuniichst derart, daB ent
weder die MaBeinheit - kW oder kWh - verschieden bewertet wird, 
je nachdem sie zu Licht-, Kraft- oder Wiirmezwecken verbraucht wird, 
oder daB fUr die einzelnen Verwendungszwecke verschiedene Tarife 
vorgesehen werden. In neuerer Zeit werden die Anwendungsgebiete der 
elektrischen Arbeit nicht nur nach den physikalischen Wirkungen des 
elektrischen Stromes (Licht, Kraft usw.) unterteilt, sondern auch nach 
dem Ort der Anwendung, nach Berufszweigen und Gewerbearten, bei 
denen die elektrische Arbeit verwendet wird; so unterscheidet man 
vielfach Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft oder Wohnungsbeleuchtung, 
gewerbliche Beleuchtung u. a. m. 

Eine Abstufung der Preise zuniichst fUr Licht und Kraft und spiiter 
fUr Wiirme wurde von Anbeginn der Entwicklung ab in der Absicht 
angewendet, die Ausnutzung der zuerst fUr Beleuchtungszwecke er
richteten Anlagen durch Kraftabgabe in den schwach belasteten Tages
stunden zu heben. Abgesehen von dieser Veranlassung, die heute meist 
nicht mehr vorliegt, entspricht diese Unterscheidung der Preise nicht 



Die Abstufung nach dem Verwendungszweck der elektrischen Arbeit. 143 

so sehr den l!'orderungen des Verkaufers als vielmehr des Abnehmers. 
Sie ist sogar yom Standpunkt der Erzeugung aus ungerechtfertigt, da 
sich mit Riicksicht auf den Verwendungszweck allein Unterschiede in 
den Gestehungskosten nicht ergeben. Deshalb ist auch zeitweise ein 
lebhafter Kampf fiir die Einfiihrung gleicher Preise fUr alle Anwendungs
gebiete elektrischer Arbeit gefiihrt worden, ohne daB jedoch den Ver
fechtern des einheitlichen Preises ein greifbarer Erfolg beschieden gewesen 
ware. Der zwar sehr hoch zu 
schatzenden Einfachheit einer sol
chen Berechnungsweise wiirde vor 
allen Dingender Nachteil gegeniiber 
stehen, daB der einheitliche Preis 
den heutigen wirtschaftlichen Ver
haltnissen beimElektrizitatsverka uf 
nicht entspricht. Hieriiber wird 
spater noch ausfiihrlicher die Rede 
sein (s. S.275). 

Die Abstufung erfolgt beim 
Pa uschal tarif derart, daB fiir 

Beispiel 3: Abstufung nach dem Ver
wendungszweck beim Pauschaltarif 

(Norwegen). 

verwendungs-I Verrech- Preis 
zweck nungseinheit KrjJahr 

Licht. 
Licht. 
Kraft 
Kraft 
Warme 

50-WLampc; 
IkW 
1 PS 
IkW 
IkW 

14 
390 
144 
180 
145 

die gleiche Einheit (gewohnlich k W) ein 
wird, je nachdem sie zu Licht-, Kraft

verschiedener Preis berechnet 
oder Heizzwecken verwendet 

wird (Beispiel 3). 
Beim Zahlertarif werden 

Verwendungszweck festgesetzt 
die Preise meist unmittelbar nach dem 
(Beispiel 4). Oft werden auch andere 

Abstufungen vorge
sehen, die sich zwar 
auBerlich auf andere 
Umstande, in Wirklich-
keit aber auf den Ver
wendungszweck bezie
hen, und es unter 
Beriicksichtigung der 
ortlichen Verhaltnisse 
ermoglichen, fiir Licht-, 

Beispiel 4: Abstufung nach dem Verwendnngszweck 
(Anwendungsgebiet) beim Ziihlertarif. 

Anwendungsge biet 

Beleuchtung .......... . 
Kraft .......... . 
Kochen und Heizen . . . . . . . . 
Akkumulatorenladung } nur in den 
HeiBwasserspeicher Nachtstunden 

I Preis 
RpfjkWh 

50 
25 
10 
10 
6 

Kraft- und Warmezwecke verschiedene Preise zu erzielen (Beispiel 5). 
Schon aus diesen wenigen Beispielen geht hervor, daB sowohl die 

Ausgangspreise als auch die Hohe und Zahl der Abstufungen sehr ver
schieden sind. Man ersieht, daB allgemeine Richtlinien bei der Fest
setzung der Einheitspreise nicht bestehen. Ein deutlich iibersehbarer 
Zusammenhang zwischen den Zahlertarifpreisen und den Gestehungs
kosten ist nicht zu ermitteln, wie bereits ausfUhrlich nachgewiesen ist; 
vielfach ist daher, wie bei den Kraft- und Warmetarifen die Riicksicht 
auf die Preise wettbewerbender Energiequellen und auf die Wertschatzung 
und Leistungsfahigkeit der Abnehmer maBgebend. Hierfiir gibt bei den 
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Licht- und Kraftstrompreisen die langjahrige Erfahrung geniigend Untcr
lagen an die Hand, wahrend bei den Warme- und Kochstrompreisen noch 
ein gewisses Tasten erkennbar ist. 

Eine besonders mannigfache 
Abstufung nach dem Verwen
dungszweck der elektrischen Ar
beit ist bei dem Grundge buh
ren tarifgebrauchlich. Esfinden 
sich hier Preisunterscheidungen, 
sowohl des Leistungspreises als 
auch des Arbeitspreises, abge
stuft nach den physikalischen 
Wirkungen der elektrischen Ar
beit und nach dem wirtschaft
lichen Verwendungszweck. 

Beispiel 5: Abstufung nach dem Ver
wendungszweck (Anwendungsgebiet) beim 

Ziihlertarif (V.St.A.). 

Anwendungsgebiet 

Geschaftsbeleuchtung 
Wohnungsbeleuchtung 
Kirchenbeleuchtung 
Kleingewerbe . . . 
StraBenbeleuchtung 
Feuerloschanlagen 
GroBindustrie 
Kiihleinrichtungen . 

Preis 
II/kWh 

10 
8 
6 
5 
4 
4 
2 
2 

Beispiel 6: Abstufung nach dem Verwendungszweck (Anwendungsgebiet) beim 
Grundgebiihrentarif. 

Anwendungsge biet 
I 

Grundgebiihr Arbeitspreis 
Verrechnungseinheit RMjMonat Rpf/kWh 

Beleuchtung 1 kW AnschluBwert 1,- 38 
Kraft 1 kW AnschluBwert 1,50 28 
Kochen 1 kW AnschluBwert 2,- 10 

Haushalt . 1 kW AnschluBwert 1),- 20 
Landwirtschaft und 

Gewerbe . 1 kW AnschluBwert 2,- 12 

Haushalt . 1 Zimmer 1,25 15-8 
Landwirtschaft 1 Morgen 1,- 15-8 
Gewerbe 

Licht 1 kW AnschluBwert 12,- 15-8 
Kraft 1 kW AuschluBwert 3,- 111-8 

b) Die Abstufung nach der Gro8e des Verbrauchs. Die Abstufung 
der Preise nach der GroBe des Verbrauchs ist beim Verkaufe elektrischer 
Arbeit sehr verbreitet, und zwar in zwei grundsatzlich verschiedenen 
Arten. Bei den Pauschal- und zum Teil auch bei den Grundgebuhren
tarifen kommt sie dadurch zum Ausdruck, daB der Preis je Leistungs
einheit um so hoher ist, je groBer der mutmaBliche Verbrauch sein wird, 
wobei die Steigerung der Preise haufig geringer als die des Verbrauches 
ist. Die Grundlage fUr die Verbrauchsschatzung ist meist die Annahme 
einer verschiedenen Benutzungsdauer. So werden z. B. die Pauschal
preise fUr Lampen gleicher GroBe fur Wirtshauser und Backereien hoher 
angesetzt als fur Wohnungen. In ahnlicher Weise kann auch die Grund
gebuhr beim Gebiihrentarif abgestuft werden. Beispiele hierfur werden 
bei der Erorterung der Abstufung nach der Benutzungsdauer angefUhrt. 
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Abweichend von dieser Art der Abstufung, bei der der Jahres
oder Monatspreis nach Schatzung anwachst, besteht die normale und 
meist gebrauchte Abstufung nach der Hohe des Verbrauches bei 
Zahler- und Grundgebiihrentarifen in ErmaBigungen, die von der 
Anzahl der verbrauchten kWh abhangig gemacht werden. 

Eine Abstufung nach der GroBe 
des Verbrauchs kann auch derart er
folgen, daB oberhalb einer bestlmmten 
Ver bra uchsgrenze ein besonderer Tarif, 
z. B. Doppeltarif oder Hochspannungs
tarif und dergleichen, in Anwendung 
kommt. 

Aus den groBen Untcrschieden in 
der Zahl, Hohe und Form der Ab
stufungen geht hervor, daB sie meist 
nicht in engerer Anlehnung an die 
Gestehungskosten, vielmehr nach Gut
diinken festgesetzt werden, um dem 
Drangen der Verbraucher nach Ver
billigung zu folgen. Einen nennens
werten Erfolg fUr die Verkaufer und 
fUr die Verbraucher hat aber dieses 
Verfahren nur dann, wenn bei den 
Abstufungen auf die ortlichen Ver
brauchsverhaltnisse Riicksicht ge
nommen wird. Es ist z. B. zwecklos, 
eine groBe Zahl von Abstufungen fUr 
hoheren Verbrauch vorzusehen, wenn 
der groBte Teil der Abnehmer die 
oberen Verbrauchsgrenzen nicht er
reichen kann. Ebenso empfiehlt es 
sich nicht, z. B. Stufen von 100 zu 
100 kWh festzusetzen, wenn es sich 
ergibt, daB deutlich unterschiedene 
Abnehmergruppen mit hoheren Ver
brauchsgrenzen vorhanden sind. Eine 
den wirklichen Abnehmerverhaltnissen 
entsprechende Abstufung wird -sich 

Beispiele 7-9: Abstulung nach der 
GroBe des Verbrauches bei Zahler

tarite!!. 

Beispiel 7: Stufenpreise nach Zonen. 
(Eine Stufe mit starkem Preisabfall.) 

Stromverbrauch 
kWhjJahr 

die ersten 450 
die weiteren . . 

Preis 
RpfjkWh 

40 
20 

Beispiel 8: Stufenpreise nach Zonen. 
(Mehrere Stufen mit allmahlicher 

Preissenkung. ) 

Stromverbrauch 
kWhjJahr 

Licht 
die ersten 1200 
die nachsten 1500 
die nachsten 2000 
die weiteren 

Kraft 
die ersten 2000 
die nachsten 3000 
die nachsten 5000 
die weiteren 

Preis 
Rpf/kWh 

45 
40 
35 
30 

20 
18 
16 
14 

Beispiel 9 : Rabattpreise nach Staffeln. 

Rechnungsbetrag 
RM/Jahr 

iiber 5000,
iiber 10000,
iiber 25000,-

. ·1 .. 

Rabatt 

% 

10 
15 
20 

in jedem FaIle leicht feststellen lassen, wenn die Abnehmergruppen 
nach der GroBe und Art ihres Jahresbedarfs zusammengestellt und 
danach die Stufen festgesetzt werden (277). Dies ist zwar beim Beginn 
einer Elektrizitatsversorgung nicht moglich, kann aber zunachst in 
Anlehnung an die Ergebnisse ahnlicher Werke erfolgen, bis eigene Er
fahrungen vorliegen. 

Siegel u. Nissel. Die Elektrizitatstarife: 3. Auf I. 10 
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Die Abstufung nach der GroBe des Verbrauchs entspricht einer all
gemeinen Handelsgepflogenheit; jeder Kaufmann gibt auf die Preise 
seiner Waren bei der Abnahme groBerer Posten unter bestimmten 
Cmstanden ErmaBigungen, wenn hierdurch seine yom Umsatz un
abhangigen Unkosten fur das Stuck verringert und damit die Gewinn
moglichkeiten gesteigert werden. 

Diese Erwagungen konnen nicht ohne weiteres auf den Verkauf 
elektrischer Arbeit ubertragen werden, denn bei steigendem Verbrauch 
des Einzelnen verringern sich nur die Abnehmerkosten jc kWh und diese 
bilden nur einen beschrankten Teil der Gestehungskosten. Auch kann 
sich ein hoherer Verbrauch des einzelnen Abnehmers sowohl durch 
lang dauernde niedrige, als auch durch kurzzeitige hohe Belastung er
geben; in dem zweiten Fall wurden die Gestehungskosten meist hoher 
sein, so daB yom Standpunkt des Erzeugers eine TarifermaBigung 
nicht gerechtfertigt ware. Wenn trotzdem der groBere Verbrauch in 
den Tarifen haufig bevorzugt wird, so geschieht dies, weil die Ubertragung 
dieses im Geschiiftsleben allgemein eingefUhrten und beliebten Gebrauches 
auf den Vertrieb elektrischer Arbeit fUr den Verkaufer bequem und dem 
Abnehmer vertraut und verstandlich ist. Auch wird der Unternehmer 
in manchen Fallen im Hinblick auf den Wettbewerb anderer Energie
quellen zu einer Abstufung nach der GroBe des Verbrauches veranlaBt. 

1m iibrigen kann die Abstufung nach der GroBe des Verbrauches 
beim Verkauf von Beleuchtungsstrom weder fur den Abnehmer noch fUr 
den Erzeuger als vorteilhaft bezeichnet werden. Fur den Unternehmer 
hat sie, wie bereits angedeutet, den groBen Nachteil, daB sie unter 
Umstanden gerade demjenigen Verbraucher zugute kommt, der die 
Betriebsmittel in ungunstiger Weise beansprucht. Die Abnehmer anderer
seits glauben darin vielfach eine Ungerechtigkeit zu erblicken, weil sie 
unter sonst gleichen Verbrauchsbedingungen auf Grund ihrer wirtschaft
lichen Verhaltnisse nicht in der Lage sind, einen hoheren Verbrauch 
und damit niedrigere Preise zu erzielen; haufig kommt der wirtschaftlich 
Starkere in den GemiB der billigeren Preise, der nach seiner Leistungs
fahigkeit und Wertschatzung hierauf keinen Anspruch erheben wurde. 

Anders liegen die Verhaltnisse bei dem Verbrauch von Kraftstrom 
insofern, als die Abstufung nach der Hohe des Verbrauches vielfach 
mit der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der Abnehmer uber
einstimmt. Denn gerade diejenigen Abnehmer, die die hoheren Preise 
zahlen konnen, haben einen entsprechend geringen Verbrauch, wie 
das Nahrungsmittelgewerbe oder die Landwirtschaft, wahrend die 
Abnehmer mit hoherem Verbrauch nicht bloB auf niedrige Preise 
infolge ihrer Betriebsverhaltnisse angewiesen sind, sondern sich auch 
durch die Verwendung anderer Kraftquellen billige Energie verschaffen 
konnen. Bei diesen kann, namentlich wenn es sich urn gleichartige 
Industrien handelt, durch eine Abstufung der Preise nach der Hobe 
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des Verbrauches Obereinstimmung mit ihrer Wertschatzung und Leistungs
fahigkeit oder mit den Kosten eigener Erzeugung erzielt werden. 

Auch bei Grundgebiihrentarifen kann der Arbeitspreis nach 
der GroBe des Verbrauchs abgestuft werden (Beispiel 10). 

Eine derartige Abstufung griindet sich auf die Wahrnehmung, daB 
z. B. bei Wohnungen fUr Beleuch-
tung im Durchschnitt nur ein be- Beispiel 10: Abstufung nach der GroBe 
stimmter Verbrauch je Zimmer oder des Verbrauchs beim Grundgebiihrentarif. 

je m 2 Grundflache oder je kW Stromverbrauch I Arbeits-
AnschluBwert, oder in der Land- Haushalt: I preis 
wirtschaft je Morgen Kulturflache kWh/Brenn stelle undMonat Rpf/kWh 

erreicht werden kann. Dieser Ver
brauch ist jeweils auf Grund der 
ortlichen Verhaltnisse statistisch 
festzustellen (277). Wird dieser 
durchschnittliche Verbrauch we
sentlich iiberschritten, so kann dies 
in bestimmtem Umfang nur durch 
die Verwendung elektrischer Haus
haltgerate, wie Platteisen, Staub

die ersten 6 
die nachsten 6 
die weiteren . 

Landwirtschaft: 
kWhjMorgen und Monat 

die ersten 7,5 
die nachsten 7,5 
die weiteren 

15 
10 
8 

Rpf/kWh 

15 
10 
8 

sauger, Haartrockner usw. erfolgen. Auch hierfur konnen in abge
grenzten Versorgungsgebieten Erfahrungszahlen ermittelt werden. Steigt 
derVerbrauch noch hoher, so ist dies meist nur bei regelmiiBiger Be
nutzung elektrischer Koch- und Warmegerate moglich. Es konnen also 
hier Abstufungen des Arbeitspreises nach del' GroBe des Verbrauchs 
eingefUhrt werden, die sich nur in der Form auf den zahlenmaBigen Ver
brauch, in Wirklichkeit auf den Verwendungszweck der elektrischen 
Arbeit, die Benutzungsdauer, sowie auf die Wertschatzung und Leistungs
fahigkeit del' Abnehmer stiitzen und dadurch eine besondere Werbe
kraft entwickeln. Derartige Tarife besitzen nicht nul' den Vorzug grund
satzlich richtigen Aufbaues, sondern gestatten auch die unterschiedliche 
Bewertung des Verbrauohs fur'versohiedene Anwendungsgebiete ohne 
besondere MeBgerate. 

Als Grenze fUr den Eintritt del' niedrigen Preisstufe wird in neuerer 
Zeit nicht selten der Verbrauch der Abnehmer in einem fruheren Jahre 
festgesetzt, in dem mit Wahrscheinlichkeit die Verwendung der 
elektrischen Arbeit nul' zu Beleuchtungszwecken in normalen Grenzen 
stattgefunden hat. Ein nennenswerter Mehrverbrauch kann dann nur 
entweder durch wesentliche Verstarkung del' Beleuchtung, durch langeren 
Gebrauch del' Beleuchtungsanlagen odeI' insbesondere durch die Ver
wendung elektrischer Haushaltgerate eintrllten. Diesel' Mehrverbrauch 
wird mit einem wesentlich geringeren Preise belegt. Del' Grundverbrauch 
wird Regelverbrauch genannt und derartige Tarife Regelverbrauchs
tarife. Del' Regelverbrauch kann fUr das ganze Jahr besser odeI' fur die 

10* 
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einzelnen Monate bestimmt werden, er kann fur den einzclnen Abnehmer 
besonders oder aber durchschnittlich fur ganze Gruppen festgesetzt 
werden. Hierbei sind Ungleichheiten und Willkurlichkeiten nicht zu 
vermeiden; man ist deshalb dazu ubergegangen, den Regelverbrauch 
nach bestimmten Merkmalen einheitlich festzusetzen; da es sich aber 
hierbei meist urn Abstufungen nach verschiedenen Umstanden des Ver
brauchs handelt, werden weitere derartige Tarife spater behandelt 
(s. S. 153). Dabei ist daran festzuhalten, daB das Kennzeichen deR 
Regelverbrauchstarifes, wie schon der Name sagt, der regelmaBige Ver
brauchdesA bnehmers ist, nicht etwa derjenige Verbrauch, den das Werk 
zur Deckung derLeistungskosten benotigt. SoistderWrightsche Tarif 
kein Regelverbrauchstarif, obwohl er in der Form diesem gleicht. 

c) Die Abstufung nach der Leistungsbeanspruchung. Die Leistungs
kosten, gewohnlich der groBere Teil der Gestehungskosten, hangen, wie 
im ersten Buche nachgewiesen, von der Hochstbeanspruchung der 
Betriebsanlagen abo Es ist naheliegend, diesen Zusammenhang auch 
bei der Preisbildung zum Ausdruck zu bringen. Die Abstufung der 
Preise nach der Leistungsbeanspruchung kleidet sich in die verschiedensten 
Formen. Zunachst kann der Leistungsbedarf des einzelnen Abnehmers 
durch besondere Einrichtungen gemessen und der Preisform zugrunde 
gelegt werden. Er kann ferner geschatzt und durch eine andere elektrische 
GroBe, den AnschluBwert, ersetzt werden. SchlieBlich hat man aus 
der Erfahrung gelernt, daB die Leistungsbeanspruchung in vielen Fallen 
in einem ungefahr gleichbleibenden Verhaltnis zu gewissen klar erkenn
baren auBeren Umstanden des Verbrauchs steht, z. B. zu der Zimmerzahl, 
zu der beackerten Grundflache usw. und hat nunmehr diese Umstande 
zur Grundlage der Preisabstufung gemacht. 

oc) Der gemessene Hochstbedarf als Grundlage der Ab
stufung. Die Abstufung nach dem gemessenen Hochstbedarf des 
einzelnen Abnehmers findet sich bei allen drei Grundformen der Tarife; 
ihre einfachste Form zeigt folgendes Beispiel: 

Beispiel 11: Abstufung nach dem Hiichstbedarf. 

Pauschal- Grundgebiihrentarif Zahlertarif tarif Gemessener Hiichstbedarf Leistungspreis Kra,ftpreis RM/kW 
kW und Jahr RM/kW und Jahr Rpf/kWh 

die ersten 10. 300,- 100,- 20 
die nachsten 20 . 280,- 95,- 18 
die nachsten 40 . 240,- 90,- 16 
die nachsten 80 . 210,- 80,- 12 
die weiteren 200,- 75,- 10 

Die Abstufung des Zahlertarifs nach der Hohe der Leistungs
beanspruchung in dieser Form vernachlassigt die wichtigsten Zusammen-
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hange zwischen Gestehungskosten und Verbrauch und ist daher au Berst 
selten. Dagegen ist diese Abstufung beim Grundgebiihrentarif in 
steigender Anwendung; namentlich bei GroBabnehmern ist sie die Regel 
geworden. Hier fallt der Hauptnachteil dieser Preisform, die Not
wendigkeit eines besonderen, verwickelt aufgebauten und daher teueren 
MeBgerates nicht so sehr ins Gewicht. Dagegen ermoglicht sie die groBte 
Annaherung an die Gestaltung der Gestehungskosten und bietet daher 
dem Verkaufer, aber auch dem Grof3abnehmer Vorteile. Jedoch ist mit 
dieser Art del' Abstufung der Nachteil verkniipft, daf3 eine einmalige 
oder selten wiederholte Uberschreitung del' Durchschnittshochstbelastung 
eine wesentliche Erhohung der Gesamtausgaben verursachen kann. 
Diese Gefahr laBt sich zwar bei gleichbleibender Wirtschaftslage durch 
zweckmaBige Betriebseinteilung seitens des Abnehmers einschranken, 
selten jedoch ganz vermeiden; ebenso wird bei Verschlechterung, aber 
auch bei Besserung der Geschaftslage die jahrliche Berechnung des 
Leistungspreises zu Beschwerden seitens des Abnehmers AnlaB geben. 
Um diesen Nachteil zu vermindern, kann an Stelle des einmaligen Hochst
bedarfs· des Abnehmers innerhalb eines Jahres, wie es del' Grundsatz 
dieses Verrechnungsverfahrens verlangt, das Mittel aus mehreren Monats
hochstbelastungen der Abrechnung zugrunde gelegt werden; vielfach 
ist man auch zur monatlichen Messung und Berechnung der Leistungs
beanspruchung iibergegangen, hat aber damit bewuBt auf die groBt
mogliche Ubereinstimmung del' Verkaufspreise mit den Gestehungs
kosten verzichtet. Will sich hierbei der Verkaufer angesichts der knappen 
Preisstellung, die allein heute bei GroBabnehmern moglich ist, vor Ver
lusten schiitzen, so darf der Monatsleistungspreis nicht etwa gleich 
dem Zwolftel der Jahresgebiihr sein, sondern muf3 entsprechend den 
voraussichtlichen Schwankungen hoher bemessen werden, indem z. B. 
statt eines Jahresleistungspreises von 84,- RM/kW ein Monatsleistungs
preis von 8,- RM/kW erhoben wird. Auch dieser Preis kann nach der 
Hohe der Beanspruchung abgestuft werden. 

Eine Abstufung nach der Hohe der beanspruchten Leistung liegt 
auch den Tarifen zugrunde, die auf den Wrightschen Uberlegungen 
beruhen (s. S. 81/133); die Bemessung des Verkaufspreises erfolgt jedoch 
nach der Hohe der Benutzungsdauer, weshalb diese Tarife bei der Be
sprechung dieses AbstufungsmaBstabes erortert werden. Sie benotigen 
samtlich zur Feststellung der Hochstbelastung des einzelnen Abnehmers 
ein besonderes MeBgerat. Um dies zu vermeiden, kann man auch mit 
dem Abnehmer eine bestimmte Grenze der Leistungsentnahme ver
einbaren und iiberwacht die Einhaltung durch einfachere Mittel. In 
ganz kleinen Anlagen mit wenig AnschluBstellen kann z. B. eine zwangs
laufige Wechselschaltung die Uberschreitung der vereinbarten Leistung 
verhindern. Haufiger wird ein sog. Strom- oder Leistungsbegrenzer ver
wendet, ein verhaltnismaf3ig einfacher und billiger Apparat, der bei 
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Uberschreitung der vereinbarten und am Apparat eingestellten Grenze 
wiederholte kurzzeitige oder dauernde Unterbrechung der Stromzufuhr 
herbeifUhrt. Eine solche Tarifform stellt eine unliebsame Beschrankung 
in dem Gcbrauch der elektrischen Arbeit dar und ist daher nicht geeigneL 
ilire Ausbreitung auf den verschiedenen Gebieten zu fordern. Es gibt 
stets Abnehmer, die dann und wann ihre elektrischen Einrichtungen 
uber den regelmaBigen Bedarf hinaus zu gebrauchen wunschen und m; 
dann als kleinliche Beschrankung empfinden, wenn dies durch den Tarif 
verhindert wird. 

Um fur den Regelfall die Begrenzung beizubehalten und dennoch 
die Uberschreitung der vereinbarten Leistung zu ermoglichen, hat man 
besondere MeBgerate eingefUhrt, die den Verbrauch bei Uberschreitung 
einer bestimmten vereinbarten Leistung anzeigen. Fur einen solchen 
Tarif werden die Bezeichnungen "Uberverbrauchstarif", "Belastungs
doppeltarif" oder "Blocktarif" gebraucht. 

Beispiel 12: Abstufung nach der Leistungsbeanspruchung beim tlberverbrauchstarif 
(PauschaItarif mit Arbeitspreis fUr tiberverbrauch). 

Anwendungsgebiet 
Pauschale fUr 

vereinbarte Leistung 
4!beitspreis fur 
Uberverbrauch 

RM/lOO W und Monat Rpf/kWh 

Geschaftshauser 
Wohnungen .. 

Abh. H. VerbrauchsmeS8Ung beim 
Dbcrverbrauchsza.h ler. 

Abb. 42. Vel'brauchsmossnng beim 
Spitzenziihlcr. 

(Die jeweils d,uch das Dberver· 
brauchsziihlwerk gemessene Arheits· 

menge ist schraffiert.) 

1,50 
1,-

39 
35 

Die MeBgerate fUr den Uberverbrauch 
konnen so eingerichtet sein, daB sie 
wahrend der Uberschreitung der verein
barten Leistung den gesamten Verbrauch 
mess en (einfacher Aufbau, aber unge
rechtfertigte Mehrbelastung des Ab
nehmers [Abb. 41]) oder nur den uber 
die vereinbarte Leistung liegenden Ver
brauch (Spitzenzahler, verwickelter Auf
bau, gerechtere Belastung des Abnehmers 
[Abb.42]). Doch ist diese Preisstellung 
im ganzen umstandlich und stellt an das 
Verstandnis des Durchschnittsabnehmers 
zu hohe Anforderungen; bei eifriger, 
muhevoller und langwieriger Aufklarung 
und Werbearbeit sind damit nur dann 

fUhrung eine wesentliche 
verbunden ist, was aber 

Erfolge zu erzielen, wenn mit ihrer Ein
Verbilligung gegenuber bestehenden Tarifen 
mcist auf einfachere Weise I':U erreichen ist. 
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fJ) Der AnschluBwert als Grundlage der A bstufung. Bevor 
der Begriff des Hochstbedarfs dem Stromverkaufer gelaufig und meBbar 
war, wurde gemii.B dem Grundsatz Hopkinsons der AnschluBwert als 
ungefahres MaB fUr die Leistungsbeanspruchung angenommen. Solange 
es sich urn einfachere Verbrauchsverhaltnisse (fast ausschlieBlich Licht
belastung) handelte, war dieser MaBstab einigermaBen zutreffend. Mit 
der Vermehrung und Ausdehnung der Anwendungsgebiete ergab sich 
die Notwendigkeit genauerer Feststellung der Leistungsbeanspruchung, 
bis auch dieses Verfahren fiir die neuzeitlichen, auBerordentlich mannig
faltigen Verbrauchsverhaltnisse zu 'umstandlich und kostspielig wurde. 
Man iibersieht nunmehr auf Grund langjahriger Erfahrungen fiir be
stimmte abgegrenzte Versorgungs- und Anwendungsgebiete den un
gefahren Zusammenhang zwischen AnschluBwert und Hochstbedarf 
einzelner Abnehmergruppen und hat wiederum an Stelle des gemessenen 
Leistungsbedarfs den AnschluBwert oder einen geschatzten Teil desselben 
del' Abstufung zugrunde gelegt. Ais Muster einer derartigen Abstufung 
kann Beispiel 14 gelten: nUl' miissen dann unter sonst gleichen Ver
haltnissen unter Beriicksichtigung des Verschiedenheitsfaktors die Preise 
fiir die Einheit des AnschluBwerts niedriger sein als fiir die des ge
messenen Leistungsbedarfs. Manche Unternehmungen stellen zunachst 
die Abstufung nach gemessenem Hochstbedarf odeI' nach AnschluBwert 
zur Wahl. 

Beispiel 13: Abstufung des J.eistungspreises nach Hiiehstbedarf Oller Ansehlullwert 
beim Grundgebiihrentarif (Geschaftsbeleuchtung). 

Leistung 

k\" 

das erste . 
die nachsten 2 . 
die nachsten 8 . 
die weiteren . . 

Leistungspreis 

nach I h A 
gemessenem I nac n-

_ Hijchstbeda~ _~c~~~~~er~ 
RM/kW und Monat 

18,-
13,--
4,80 
4,20 

I 16,50 
11,50 
4,30 
4,-

Arbeit-s
preis 

RpfjkWh 

Diese doppelte Preisstellung erii brigt sich, so bald sich das Verhaltnis 
des AnschluBwertes zum Hochstbedarf einer Abnehmergruppe ungefahr 
gleichbleibend eingestellt hat; dann wird entweder del' fiir das kW 
ermittelte Preis odeI' del' AnschluBwert. mit dem voraussichtlichen 
Gleichzeitigkeitsfaktor vervielfaltigt. 

Die Abstufung nach dem AnschluBwert hat zwar den Vorteil, daB 
ein besonderes MeBinstrument nicht benotigt wird, und daB bei der 
Berechnung del' Preisgrundlagen eine gewisse Nachgiebigkeit walten 
kann, ohne daB del' Grundsatz del' Berechnung preisgegeben wird: 
sie hat abel' auch einige schwer ins Gewicht fallende Nachteile, einmal 
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die Notwendigkeit einer steten Uberwachung und Nachpriifung des 
Anschlul3wertes, die fiir den Unternehmer einen unnotigen Kosten-

aufwand und £iir den 
Beispiel 14: Abstufung des Leistungspreises nach Abnehmer eine uner-

AnschluBwert beim Grundgebiihrentarif. wiinschte Belastigung be-

Leistungspreis 
RMjkW 

und Jahr 

Als Leistung werden 
berechnet 

Arbeits- deutet und ferner die an-
prei'3 schlul3hemmende Wir-

% des AnschluBwertes Rpf/kWh kung. Namentlich bei 

Licht: 150,
Kraft: 24,-

60 
100 beim ersten Motor 

75 beim zweiten Motor 
50 bei allen weiteren 

20 

15 

schlechter Wirtschafts-
lage wird j eder A bnehmer 
bemiiht sein, seinen An
schlul3wert so weit als 
irgend moglich einzu

schranken. Dem sucht man entgegenzuwirken, indem man einen Teil des 
Anschlusses niedriger bewertet (s. Beispiel 14), oder ganz aul3er acht 
lal3t, wie meist den Anschlul3wert von Haushaltgeraten. Die erwahnten 
Nachteile vermeidet man, wenn man an Stelle des Anschlul3wertes 
den Zahlermel3bereich zur Grundlage des Leistungspreises nimmt. Hier 
entfallen in gewissem Umfang die Notwendigkeit steter Nachpriifung und 

Beispiel 15: Abstufung der Grundgebiihr naeh der 
Zahl der Brennstellen (Haushalt). 

Brenllstellell 

die ersten 2 
die nachsten 5 
die nachsten 5 
die nachsten 10 
die nachsten 10 
die weiteren . . 

Grundgebuhr Arbeits-
preis 

I Rpf/Brennstelle 
lund Monat Rpf/kWh 

35 
29 
27 
21 
16 
12 

13 

der Anreiz zur Anschlul3-
beschrankung. Doch ist 
der Zusammenhang zwi
schen Zahlermel3bereich, 
Anschlul3wert und Ver
brauch so verschieden
artig, dal3 sich eine zu 
ungleiche Behandlung 
der Abnehmer ergibt. Die 
Abstufung der Grund
gebiihr nach dem Zahler
mel3bereich wird daher 
nur selten angewendet. 

Haufiger legt man der Berechnung des Anschlul3wertes die durch 
statistische Erhebungen festgestellte oder geschatzte mittlere Leistung 
je Lichtanschlul3punkt zugrunde und bemil3t dann die Grundgebiihr 
nach der Zahl der Brennstellen odeI' Lichtanschliisse (Beispiel 15). 

y) Wirtschaftliche Bestimmungsgrol3en als Grundlage der 
A bstufung. Bei der Versorgung des Kleingewerbes, del' Geschafts
hauser und Laden, insbesondere bei Kraftanschliissen, hat man sich bei 
der Ermittlung der Leistungsbeanspruchung vielfach mit den ge
Bchilderten Notbehelfen abgefunden, bei anderen Anwendungsgebieten 
hat man, um die Nachteile der steten Uberwachung und der Anschlul3-
hemmung zu vermeiden, nach anderen Grundlagen fiir die Festsetzung 
des Leistungspreises gesucht, die zwar in engen Beziehungen zur 
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Leistungsanforderung stehen, aber ihre Messung oder die anderweitige 
Feststellung elektrischer GraBen unnotig machen sollen. Wie schon 
friiher angedeutet, hat die Erfahrung 
gelehrt, daB namentlich im Haushalt 
und in der Landwirtschaft gewisse 
GraBen den Verbrauch bedingen, und 
daB das Verhaltnis zwischen diesen 
und dem Leistungsbedarf und dem 
Verbrauch als ungefahr gleichbleibend 
angenommen werden kann. Derartige 
GraBen sind im Haushalt: die An
zahl der bewohnten Raume, die 
GroBe ihrer Grundflache, der Miet
wert der Wohnungen; in der Land
wirtschaft: die GroBe des beackerten 
Bodens 
bestand. 

und seltener der Vieh-

Beispiel 16: Abstufung der Grund
gebiihr nach der Zimmerzahl 

(Haushalt). 

Zimmerzahl 

1 
2 
3 
4 
5 

10 
Jedes weitere 

Grund- Arbeits-
gebiihr preis 

RM/Monat Rpf/kWh 

1,10 
1,65 
2,85 
3,70 
4,60 

8,95 
0,90 

15 

Ein Tarif wie in Beispiel 16 wurde zum ersten Male in der Stadt 
Potsdam eingefiihrt, weshalb er "Potsdamer Tarif" genannt wurde. 

Beispiel 17: Abstufung der Grundgebiihr nach der Grundfliiche der Riiume 
(Niederlande; Haushalt und Gesehiifte). 

Grundflaehe Abstufung Grund- Arbeits-
der Raume gebiihr preis 

m2 m 2 hfl/Monat ets/kWh 

bis 190 { die ersten 70 1,25 
je weitere 10 0,20 

191-300 { die ersten 200 3,70 
je weitere 20 0,30 3,5 

301--450 { 
die ersten 300 5,20 
je weitere 30 0,40 

iiber 450 { die ersten 450 7,20 
je weitere 40 0,45 

Beispiel 18: Abstufung der Grundgebiihr nach der Grundfliiche der Riiume und 
des Arbeitspreises nach der GroBe des Verbrauchs (V.St.A.; Hotels). 

Grundflaehe Grundgebiihr Stromverbraueh Arbeitspreis 
S/qfuB 

qfuB und Jahr kWh/WOO qfuB und Monat IZ/kWh 

die ersten 3000 5,0 die ersten 50 4,5 
die nachsten 1000 2,0 die nachsten 50 3,5 
die weiteren . 0,5 die weiteren 2,5 



154 Die BestimmungsgroBen der Abstufung. 

Beispiel 19: Abstufung der Grundgebiihr 
naeh dem Mietwert (England; 

Wohnungen). 

Mietwert 
,£ /Vierteljahr 

bis 60 
iiber 60 

I 
Grund- Arbeits· 
gebiihr preiR 

I % des 
Mietwertes d/kWh 

Ein Tarif nath Beispiel 19 wurde 
zuerst im ,Jahre 1908 in Norwich 
eingefiihrt. Der Mietwert (Rateable 
Value) ist nieht gleiehbedeutend mit 
dem Mietzins, sondern eine be
hordlieh festgesetzte Besteuerungs
grundlage, die auf den Mietwert 
der Hauser zuriiekgeht und die 
daher ebenso bei Mietern wie bei 

Hauseigentiimern verwendet werden kann. Es bildete sieh damals in 
England eine Vereinigung von Elektrizitatswerksleitern mit dem bezeieh
nenden Namen "Point Five", d. h. 0,5. Die Mitglieder diesel' Vereini
gung soUten sich verpfliehten, Tarife einzufiihren, bei denen der 
Arbeitspreis nicht hoher als 0,5 d (damals etwa 4 Rpf) sein sollte, 
wahrend sich der Leistungspreis auf den Mietwert stiitzen sollte. Del' 
Tarif hat im Laufe del' Jahre maneherlei Wandlungen durehgemacht, 
ist abel' auch heute noeh in England haufig in Gebraueh. 

In del' Landwirtsehaft bildet meist der beaekerte Grund und Boden 
die BestimmungsgroBe fiir den Kraftbedarf und mit einiger Annaherung 
auch fiir den Liehtbedarf. Von del' Abstufung des Leistungspreises naeh 
dem Grundbesitz unter dem Pfluge wird daher haufig Gebraueh gemaeht. 

Beispiel 20: Abstufung del' Grundgebiihl' nach der Ackerllache. 

Ackerflache 

Morgen 

die ersten 50 
die nachsten 250 
die weiteren 

I Grundgebiihr 
I RM/Morgen/Jahr 

1,20 
0,84 
0,48 

Arbeitspreis 
Rpf/kWh 

10 

Alle derartigen Abstufungen haben die wertvolle Eigentiimlichkeit, 
daB ihre Grundlagen in engen Beziehungen zu del' Leistungsfahigkeit 
und Wertsehatzung del' Abnehmer stehen. Unter normalen Verhaltnissen 
werden AnsehluBwert, Zahl del' Brennstellen, Zimmerzahl, Mietpreis, 
Ackerflache usw. geradezu als MaBstab fiir diese beiden Bestimmungs
groBen del' Nachfrage betrachtet werden konnen. Dies gilt zwar nicht 
fiir jeden einzelnen Abnehmer, es gilt auch nicht del' gleiehe MaBstab 
fiir unbegrenzte Gebietsteile, abel' in bestimmt umrissenen Versorgungs
gebieten werden sich immer Abnehmergruppen ermitteln lassen, bei 
denen eine gerechte und zutreffende Preisgrundlage del' erwahnten Art 
gefunden werden kann. 

Fiir den Verkaufer ist del' wirtschaftliche Erfolg derartiger Tarife 
davon abhangig, daB die Leistungskosten durch die Grundgebiihr gedeckt 
werden. Die Umreehnung vom Hoehstbedarf auf die erwahnten anderen 
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BezugsgroBen ist an Hand statistischer Erhebungen meist unschwer zu 
bewerkstelligen. Hat sich z. B. ergeben, daB auf die Wohnungen des Ver
sorgungsgebietes im Jahr rund 600000,- RM Leistungskosten entfallen, 
und werden z. B. 20000 Wohnungen mit 60000 Raumen festgestelIt, so 
wurde fUr jedes Zimmer durchschnittlich ein Leistungspreis von 10,- RM 
zu erheben sein. Die Abstufung dieses Preises nach sozialen Gesichts
punkten unter Berucksichtigung der Wertschatzung und Leistungs
fahigkeit der Abnehmer, z. B. nach der GroBe der Wohnungen, nach 
W ohnvierteln usw. ist im Einzelfalle unter Berucksichtigung der ort
lichen Verhaltnisse leicht durchzufuhren. 
Wie schon £ruher betont, rechtfertigt sich 
diese von der Grundlage der reinen Ge
stehungskosten abweichende Verteilung 
durch die Annahme, daB der groBte Teil 
der Leistungskosten, der Kapitaldienst, 
nicht zu den Gestehungskosten im engsten 
Sinne, zu den Betriebsmitteln gerechnet 
zu werden braucht, sondern Betriebs
erfolg darstellt und daher unter Beruck
sichtigung der Wertschatzung und Lei
stungsfahigkeit derer, die der Leistung 
bedurfen, verteilt werden kann. 

'0 

'0 / 
'0 / 

'0 
V 

'0 
/ '0 

V '0 
V '0 

'O~ 
r 

0 1 2 3 g 5 0 7 8 g 
Zimmer 

Angesichts dieser Zusammenhange ist Abb. 43. Mittlerer Stromverbraunh 
yon Wohnungen verschiedener GrliCe 

es von Bedeutung, auch die Wechsel- in Berlin (17/1932, S. 7S). 

beziehungen der genannten Grundlagen 
mit den bestimmenden elektrischen GroBen, wie AnschluBwert, Hochst
bedarf, Stromverbraueh zu untersuchen. Hierzu sind umfangreiche sta
tistische Unterlagen erforderlich, die leider nur vereinzelt vorliegen. So
weit die Abhangigkeit des AnschluBwertes von der Zimmerzahl untersucht 
worden ist, konnte festgestellt werden, daB ein bestimmter AnschluBwert 
bei jeder WohnungsgroBe uberwiegt, so daB sich hieraus der Ersatz des 
AnschluBwertes durch die Zimmerzahl als Grundlage der Leistungspreis
berechnung rechtfertigt. Auch uber denZusammenhang zwischen Zimmer
zahl und Stromverbrauch sind eingehendere Untersuchungen veroffent
licht (276, s. auch 17, 1932, S. 78 u. 308). Die Abhangigkeit des Strom
verbrauchs je Wohnung von der Zimmerzahl wird durch einen schwach 
nach oben gekriimmten Linienzug dargestellt (Abb. 43), demzufolge im 
allgemeinen der Stromverbrauch schneller zunimmt als die Zimmerzahl. 
Die Streuung der Einzelwerte betragt in einem untersuchten Fall (276) 
nur bei l-Zimmerwohnungen 25%, sonst unter 15 und 10%, .so daB 
die gebotene Grundlage fiir Tarifuntersuchungen als hinreichend genau 
bezeichnet werden kann. Doch wird betont, daB die in dem Linienzug 
zutage tretende GesetzmaBigkeit nur bei groBeren Stadten, etwa von 
20000 Einwohnern aufwarts, vorhanden ist, wahrend bei kleineren 
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Orten, infolge del' geringen Anzahl del' einzelnen Werte die Ab
weichungen zu groB wcrden. Diese Feststellungen rechtfertigen die 
Verwendung del' Zimmerzahl als Grundlage fur die Leistungspreis
abstufung odeI' den Regelverbrauch; ein Hinweis fUr die ziffernmaBige 
Entwicklung diesel' Betrage ist a. a. O. (276, S. 272, s. auch 308) ge
geben. 

Auch zwischen del' W ohnungsgrundflache und dem S tro m v er b l' a u c h 
fur Beleuch tung laBt sich eine einfache GesetzmaBigkeit nachweisen. 
In Zahlentafel 6 (S. 34) sind fUr einige Haushaltungen Wohnflache unrl 
jahrliche Ausgaben fUr Elektrizitat enthalten, die del' besseren Dbersicht 
halber hier wiederholt seien; gleichzeitig sind in del' letzten Spalte die 
Stromausgaben je m 2 Wohnflache berechnet. 

Zahlentafel34. Zusammenhang zwischen Wohnflache und Ausgaben fiil' 
Elektrizitat bei verschiedenen Einkommensgruppen in Deutschland. 

Art I hI Jahrliche Ausgabe 
Za Wohnflache fiir Elektrizitat 

----------'------- je Haushalt je Haus- je m2 

der Haushaltungen 

Arbeiter 
Angestellte 
Beamte .. 

435 
386 
405 

45,85 
61,98 
71,59 

halt Wohnflache 
RM RM 

28,51 
43,89 
49,46 

0,62 
0,71 
0,69 

In del' folgenden Aufstellung sind die Angaben del' Zahlentafel 5 
(S. 33) nach del' Wohnflache geordnet; unter Wohnflache ist dabei die 
gesamte Grundflache del' bewohnten Raume einschlieBlich Knche und 
Nebenraume, jedoch ausschlieBlich Keller, Boden und del' Raume auBer

Zahlentafcl 35. Zusammenhang zwischen 
Wohnflache und Ausgaben fiir Elek
trizitat bei Wohnungen verschiedener 

GroBe in Deutschland. 

Wohn- Zahl der 
Jahrliche Ausgabe 

fiir Elektrizitat 
flache Haus- je !jem2Wohn-

haltungen Haushalt i nache 
m2 RM RM 

bis 40 246 28,10 0,87 
40- 60 490 34,11 0,69 
60--- 80 301 43,80 0,64 
80-100 110 56,06 0,63 

iiber 100 79 80,98 0,63 

halb del' eigentlichen Woh
nung verstanden; auch hier 
sind wieder die Stromaus
gaben je m 2 Wohnflache in 
del' letzten Spalte berechnet. 

Aus den beiden Aufstel
lungen ergibt sich, wie auch 
aus del' zeichnerischen Dar
steHung (Abb. 44), daB die 
Beleuchtungsausgaben je m 2 

W ohnflache bei den einzelnen 
Gruppen wenig voneinander 
abweichen. Nul' bei del' Gruppe 
del' kleinsten Wohnungenfallt 

die durchschnittliche Lichtausgabe starker aus dem Rahmen, was sich 
zwanglos dadurch erklart, daB es sich hier um besonders kleine Raume 
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handelt, die - auch wegen der hohen Kopfzahl der Familien - viel mehr 
benutzt werden als die Zimmer graBerer Wohnungen. Unter AuBeracht
lassung der Werte der kleinsten Gruppe kann mit einem Ausgabenmittel
wert von 0,65 RMjm2 und Jahr gerechnet werden. Ferner kann unter den 
der Statistik zugrunde liegenden VerhiiJtnissen unter EinschluB gebrauch
licher Verrechnungsgebuhren ein mittlerer kWh-Preis von 45 RpfjkWh 
angenommen werden, so daB dem Mittelwert von 0,65 RMjm2 und Jahr 
ein durchschnittlicher Jahresverbrauch von 1,45 kWh je m2 der Wohn
flaohe entspricht. Nach den vorliegenden Unterlagen haben diese Ziffern 
fUr Wohnungen von etwa 2-5 Zimmern Geltung; fUr graB ere W ohnungen 
zeigen die Veraffentlichungen 
der Berliner Stadtische Elek
trizitatswerke Akt.-Ges. (17, 
1932, S. 78) den gleichen Zu
sammenhang (vgl. Abb. 43). 
Die Verhaltnisse sind nicht 
in allen V ersorgungsge bieten 
gleich, so daB man nicht ohne 
weiteres die Ergebnisse ver
allgemeinern kann. Es lohnt 
sich aber, fUr jedes Elektri
zitatswerk eine genaue Nach
prufung vorzunehmen, da 

1,0 

> /'" 
x . .f!4..~ L -r;- .- b 

+./ ~ 

:.-V 
/ 

V 

o 20 'IIJ GO 8D 100 120 
WollnfliiclJe in mE 

Abb. 44. Jahresstromausgaben im ganzen und je m' 
Wohnfli!.che in Abhi!.ngigkeit von der Wohnfli!.che. 

solche Untersuchungen nicht nur fUr V oraus berechnungen und Schatzungen 
des Bedarfs an elektrischer Beleuchtung eine viel sicherere Grundlage 
bieten als die viel gebrauchten Durchschnittsziffern je Kopf der Be
valkerung, sondern auch wertvolle Fingerzeige fUr die zweckmaBige 
Gestaltung von Haushaltstarifen geben. Soll z. B. im vorliegenden FaIle 
der Arbeitspreis 15 RpfjkWh betragen, so ware fUr jeden m2 der 
Wohnflache 1,45· (0,45 - 0,15) = 0,435 RM oder rund 44 RpfjJahr als 
Leistungspreis zu erheben. 

Derartige Untersuchungen sind auch zur Aufstellung von Regel
verbrauchstarifen fruchtbar. Bereits an anderer Stelle (s. S.147) 
ist das Wesen dieser Tarife Beispiel 21: Abstulung des Regelverbrauchs nach 
erlautert. Es ist naheliegend, Zimmerzahl. 
den Regelverbrauch nach 

Preis Regel
den gleichen Bestimmungs- Zimmer- verbrauch 
graBen abzustufen wie die zahl kWh/Monat Rpf/kWh 
Grundgebuhr, also nach ----+-.....;..---1----~-----
Zimmerzahl, Grundflache 
usw., wie an einigen Bei
spielen gezeigt werden soll. 

Die Einfachheit dieser 
Tarife ist mit dem Naehteil 

1-2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 
7 

10 
13 
16 
21 
27 

Regelverbrauch 
40 

Mehrverbrauch in gleicher 
Rohe wie Regelverbrauch 

20 
der weitere Verbrauch 

10 
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Beispiel 22: Abstufung des Regelverbrauchs nach verbunden, daB der Abneh-
dem Mietwert (England; Haushalt). mer in den Sommermonaten 

Regel. Prel's selten in den GenuE der billi-
Mietwert verbrauch 

..f/,Tahl' kWhjJahr 

bis 20 
20-25 
25-30 
30-~35 

35-40 
ftir je weitere 5 

100 
120 
140 
160 
200 
40 

djkWh 

Regelverbrauch 
5 

d. weitere Verbranch 
3j t 

geren Preise gelangen kann, 
wahrend er in den Winter-
mona ten auch die normale 
Bcleuchtung zu ungerecht
fertigt niedrigen Preisen be
zieht. Dieser Nachteil ist 
leicht dadurch zu vermeiden, 
daB del' Regelverbrauch in 

Beispiel 23: Abstufung des Regelverbrauchs nach deneinzelnenMonatenunge-
der Ackerfliiche. 

ACker-I h flache Regelverbrauc 

:Morgen kWh/Morgen/,Jahr 

1- 20 
20- 50 
50-100 
tiber 100 

5 
5,5 
6 
6,5 

Preis 

RpfjkWh 

Regelverbranch 
45 

der weitere Ver
branch 

20 

fahl' nach der Beleuchtungs-
zeit abgestuft wil'd (s. Bei
spiel 53, S. 193). 

d) Die Abstufung nach 
der Zeitdauer der Bean
spruchung (Benutzungs
dauer). Die Abstufung 
nach der Benutzungsdauer 
ist ebenso eine Auswirkung 

des Gestehungskostenaufbaues, Wle dic Abstufung nach dem Leistungs
bedarf. Wahl'end diese sich nach Gleiehung (25b) [S.128] auf den 
Hochstbedarf als Veranderliche stiitzt, wird bei jener von der Be
nutzungsdauel' als preisandernde GroBe ausgegangen. Je langer ein Ab
nehmer den von ihm beanspruchten Teil der Anlagen benutzt, urn so 
geringer wird der auf die kWh entfallende Leistungskostenanteil, urn 
so niedriger kann der Preis je kWh angesetzt werden. Hieraus erklart 
es sich, daB die Abstufung nach der Benutzungsdauer einen groBen 
Umfang angenommen hat. 

Je nach der Grundform des Tarifes wird diese Abstufung in ver
schiedener Weise zum Ausdruck gebracht. Beim Pauschal- und Grund
gebiihrentarif ergibt sich ganz von selbst fur den Verbraucher eine 
weitgehende A bstufung nach der Benutzungsdauer; der Durchschnitts
preis je kWh wird urn so niedriger, je hoher die Ausnutzung der Anlagen 
ist (s. Abb. 37, S. 135). Darin liegt fiir ihn der Anreiz, von der elektrischen 
Arbeit einen moglichst ausgiebigen Gebrauch zu machen. Sind aber 
die Preise des Pauschaltarifs von seiten des Verkaufers nicht fUr den 
auBerRten Fall del' Ausnutzung bemesRen, so wiirde er Verlust erleiden, 
wahrend andererseits der Abnehmer bei geringerem Verbrauch zu hohe 
Durchschnittspreise zahlen wiirde. Man stuft deshalb aueh die Pauschal
tarife vielfach naeh der voraussichtlichen Benutzungsdauer in der Weise 
ab, daB del' Verbraucher mit groBerer Benutzungsdauer im ganzen einen 
hoheren Preis zu entrichten hat, als der Abnehmer mit geringerer Aus-
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nutzung, wobei der Preis gewohnlich weniger ansteigt als die angenommeno 
Benutzungsdauer. . 

Beispiel 24: Abstufung nach der Benutzungsdauer beim Pauschaltarif (Schweiz). 

Lampen. Benutzungsdauer 

I 
Pauschalpreis 

kategorie hjJahr RpjW und Jahr 

1 bis 150 15 
2 150- 500 30 
3 500-1000 42 
4 1000-1500 50 
5 1500-2000 56 
6 iiber 2000 64 

Motorleistung Benutzungsdauer 
I 

Pauschalpreis 
PS frs/PS und Jahr 

I a) b) c) 
0,1 a) lOstiindige Benutzungszeit 480 Zuschlag Zuschlag 
0,25 auBerhalb der Beleuchtungszeit 350 20% 40% 
0,5 b) Benutzungszeit bis Mitternacht 325 zu a) zu b) 
1 300 
2 (20 Stunden) 282 

c) 24stiindiger Betrieb 

10 235 

100 
1 

187 
1 

Dieser Krafttarif schlieBt gleichzeitig eine Abstufung nach der GroBe 
des AnschluBwertes ein. 

Die Benutzungsdauer wird selten mittels Stundenzahler gemessen 
(Betriebsstunden-, Umlaufzahler), vielmehr. wird die Einteilung bei 
Beleuchtung nach den Raumen getroffen, in denen die Lampen benutzt 
werden oder bei Kraft 

Beispiel 25: A ...... ! neh der Benuizungsdauer 
nach Verwendungsart und beim Pauschaltarlf (AnschluBwert und Ackerfliiche 
-ort der Motoren. In der als MaBstab) (Schweiz). 
Landwirtschaft, wo Pau
schaltarife noch haufiger 
verwendet werden, hangt 
die Benutzungsdauer bei 
gleicher Motorleistung von 
der GroBe des Grundbe
sitzes ab, der daher haufig 
als MaBstab fiir die Ab
stufung verwendet wird. 

An-
schIull· 

wert 

PS 

1-1,5 
2-2,5 
3--4 

\lSW. 

Ackerflii.che 

0--12 Joch 110--30 Joch 125-60 Joch 

Pauschalpreis 

sfrsjJahr sfrsjJahr sfrs/Jahr 

45,- 67,50 90,-
67,50 

I 
90,- 120,-

90,- 120,- 140,-
usw. usw. usw. 
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Auch bei den Zahlertarifen, bei denen die Abstufung nach der Be
nutzungsdauer in einer Verringerung des Ausgangspreises zum Ausdruck 
gebracht wird, wird haufig von einer rechnerischen Ermittlung der 
Benutzungsdauer Abstand genommen und diese, wie bei den Pauschal
tarifen ungefahr nach den Raumlichkeiten geschiitzt, in den en die 
elektrische Arbeit verwendet wird. So wird z. B. unterschieden: Licht 
fUr Wohnungen, Laden und Geschaftshiiuser, Gasthofe und Wirt
schaften, Schaufcnster- und Reklamebeleuchtung usw.; die Preise 
werden nach der Benutzungsdauer (zum Teil auch nach dem Zeit
punkt des Gebrauchs) abgestuft oder es werden andere Tarife an
gewendet, die eine entsprechende ErmaBigung zu erzielen gestatten. 
Auch bei Kraftstromlieferung werden hie und da Preisunterschiede 
nach Anwendungsgebieten gemacht, die in Wirklichkeit cine Ab
stufung nach der Benutzungsdauer darstellen, so z. B. bei Heim
industrie, bei Miihlen und dergleichen. In allen solchen Fallen 
schlieBt die U nterscheidung nach dem Verwendungsort gleichzeitig 
die Beriicksichtigung der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der Ab
nehmer ein. 

Will man noch weitere Abstufungen auf der Grundlage der Be
nutzungsdauer einfUhren, so wird ihre genauere Feststellung erforderlich. 
Man bestimmt zunachst als Benutzungsdauer das Verhaltnis: Gesamt
verbrauch zum gesamten AnschluBwert. Es ist einleuchtend, daB diese 
Zahl keinen wirklichen Zeitwert darstellt, weil die gleichzeitige Be
nutzung der gesamten elektrischen Einrichtung bei der weitaus groBten 
Zahl der Abnehmer ausgeschlossen ist. Man gelangt infolgedessen bpi 
dieser Berechnung notwendig zu Ergebnissen, die den wirtschaftlichen 
Verhaltnissen der Abnehmer nicht entsprechen und hat versucht, auf 
andere Weise die Benutzungsdauer zu ermitteln. So nahert man sich 
schon urn einen kleinen Schritt der Wirklichkeit, wenn man statt des 
AnschluBwertes die Hochstbelastung jeder einzelnen Anlage der Be
rechnung zugrunde legt, die etwa nach Wright durch besondere Be
lastungsmesser bestimmt werden kann. 

Beide Grundlagen fur die Feststellung der Benutzungsdauer werden 
haufig angewendet. Bei Kleinabnehmern ist in Deutschland meist der 
AnschluBwert, bei GroBabnehmern die gemessene Hochstlast gebrauch
lich. In anderen Landern, insbesondere in England und Amerika wird 
auch bei Kleinabnehmern vielfach der gemessene oder geschatzte Hochst
bedarf zugrunde gelegt. 

Wie bei der Abstufung nach der Hohe des Verbrauches findet man 
auch bei dieser Tarifform die mannigfaltigste auBere Gestaltung: die 
Verrechnung mit Preis- oder Rabattstufen, ferner Abstufungen nach 
Staffeln oder nach Zonen, das Pramiensystem und endlich zahlreiche 
Unterschiede in der Zahl und der Hohe der Abstufungen. 
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Beispiele 26-28: Abstufung nach der Benutzungsdauer beim Ziihlertarif. 
Beispiel 26: Der AnschluBwert als Grundlage der Benutzungsdauer-Ermittlung. 

Anwendungs-
Benutzungsdauer I Preis Rabatt des AnschluBwertes , 

gebiet 
h/Jahr Rpf/kWh % 

Licht. bis 300 45 
I 

-
(Staffelpreise) 300-- 500 42 -

500-- 800 40 -
800--1500 38 -

1500 und mehr 36 -
Kraft. bis 500 0 

(StaffeIrabatte) 500-- 750 5 
750--1000 20 7,5 

1000--1500 12,5 
1500--2000 17,5 
2000 und mehr 20 

Licht und Kraft . die ersten 450 

I 
45 -

(Zonenpreise) die weiteren 15 -
GroBabnehmer. . die ersten 1000 

II 

0 
(Zonenrabatte ) die nachsten 500 10 

die nachsten 500 10 20 
die nachsten 500 30 
dic weiteren 40 

In allen diesen Fallen konnte an Stelle des AnschluBwertes der 
gemessene oder geschatzte Hochstbedarf des Abnehmers treten. Vor-

Beispiel 27: Der Hiichstbedarf 
als Grundlage der Benutzungs
dauer - Ermittlung (England). 

Beispiel 28 : Der Hochstbedarf als Grundlage 
der Benutzungsdauer-Ermittlung (nach der 

Jahreszeit abgestuft) (England). 

Benutzungsdauer 
des Hoohstbedarfs 

hjTag 

die erste .. 
die zweite . 
die weiteren . 

Preis 

djkWh 

bildlich fiir derartige Tarife war 
in Deutschland yor einigen J ah
ren die Preisberechnung derOber
schlesischen Elektrizitatswerke, 
die alIgemein fiir die ersten 500 
jiihrlichen Benutzungsstunden 

Monat 

Januar. 
Februar 
Marz 
April. 
Mai 
Juni. 
Juli .. 
August. 
September 
Oktober . 
November 
Dezember. 

des Hochstbedarfs einen Preis Januar bis 
Dezember. von 40 Rpf und fiir den weiteren 

Benutzungs
,dauer des 

Hochstbedarfs 
h/Monat 

die ersten 60 
40 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
50 
60 

" 70 

} die weiteren 

Preis 

d/kWh 

6 

I 

Verbrauch von 4 RpfjkWh festsetzten. Zahlreicher sind die FaIle, in 
denen die Preise nach einer gleichbleibenden taglichen oder veranderlichen 
monatlichen Benutzungsdauer abgestuft werden (Beispiele 27 u. 28). 

Siegel u. Nissal. Die Elektrizit~tstarife. 3. Aufl. 11 
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Fiir den Verkiiufer besteht der Hauptvorzug der Abstufung nach der 
Benutzungsdauer in der Moglichkeit, die Verkaufspreise den Gestehungs
kosten zu niihern und denjenigen Verbrauchern, die durch Ausnutzung 
ihrer Anlage die Gestehungskostengiinstig beeinflussen, PreisermiiBigungen 

100 zu gewiihren. Dieser letzt-
a ! ! Iii I genannten Absicht entspricht 

~ 90 1- -j----f --+---+--1 
~ 1. I __ ~:, rttl:,. -- i,-! mehr die Anwendung einer 
~ 80 ' . : groBeren Anzahl von Stufen 
.1> \ I mitallmahlicher Erniedrigung 
.~ 70 \ Ii: I I' der Preise, der ersten die Ein-
~ GO I \ i, i fiihrung einer einzigen Stufe ! 50 I mit einmaligem groBen Preis-

"" I-~ 1-:::::-1\._ I I I nachlaB. Der Abnehmer solI 
~ Ij(J b '\K"rq~--!-- --__ .£ 
~JO ~ __ 
~ I' I - ....... -_ -it 
~20~-+-+---+-~ -r~~=+---+-~~~~ 

j 10 1- i i -~ __ ~ 

hierbei zuniichst mit den 
hoheren Preisstufen die auf 
ihn entfallenden Leistungs
kosten entrichten, worauf der 
Preis bis nahe an die Arbeits-~ I ! I i 

o 100 200 300 '100 500 000 700 800 gpO 1000 kosten herabgesetzt werden 
8enll!zlIngsa'uller in a/Jonr kann. Aile diese Ziele wer-

Abb. 45. Gestehungskosten und Durchschnittspreis 
je Kilowattstunde bei Zahlertarifen mit verschie

denen Abstufungen in Abhangigkeit von der 
Benutzungsda uer: 

a ---- a Gestehungskosten: 
Leistungskosten 90.- RM/k'V 
Arbeitskosten 5 Rpf/kWh 

b - . - b Zonentarif mit einer Abstufung: 
die ersten 400 h/Jahr 40 Rpf/kWh 
die weiteren "4,, 

c - - - c Zonentarif mit mehreren Abstufungen: 
die ersten 200 hiJahr 45 Rpf/kWh 
" nachsten 200 35 

200 ao 
" ,,200 25 
.. weiteren .. 20 " 

Ii - - . - d Staffeltarif mit mehreren Abstufungen: 
0-100 h/Jahr 45 Rpf/k\Vh 

100-200 42 
200-aOO 40 
300-400 38 
400-500 :16 
500-600 H 
600--700 32 
700-800 30 
800-900" 28 
900 und mehr 26 

den nur angeniihert erreicht 
(s. Abb. 45); einmal kann der 
Ausgangspreis nie so hoch 
angesetzt werden, daB die 
Abnehmer mit ganz geringer 
Benutzungsdauer den ent
sprechenden Preis bezahlen. 
Die Abstufungen miissen da
her so bemessen sein, daB 
die hierdurch entstehenden 
Ausfiille von den Abnehmern 
mit hoherer Benutzungsdauer 
mit getragen werden; somit 
ist der Grundsatz der ge
rechten Preisstellung - vom 
Elektrizitiitsverkiiufer aus ge

sehen - bereits durchbrochen. Weiter kommt hinzu, daB die Ab
stufung der Einfachheit halber meist unter Zugrundelegung des An
schluBwertes erfolgt, wiihrend doch die Gestehungskosten zum groBten 
Teil durch den Hochstbedarf bestimmt sind. Will man sich also nicht 
auf unwirkliche Zahlen stiitzen, so muB auf das Verhiiltnis des An
schluBwertes zur Hochstbeanspruchung geachtet werden; das ist wohl 
fiir einzelne Abnehmergruppen, nicht aber fiir jeden Abnehmer allein 
moglich. Aber selbst, wenn bei der Bemessung der einzelnen Zeitstufen 
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das DurchschnittsverhaItnis zwischen der Hochstbelastung und dem 
AnschluBwert beriicksichtigt werden kann, so ist immer noch nicht 
der Tatsache Rechnung getragen, daB die Hochstbeanspruchung des 
einzelnen Abnehmers mit der der Betriebsmittel nicht notwendig zu
sammenfallt. Man sucht diesem Mangel einmal durch die Einfiihrung 
des Gleichzeitigkeitsfaktors zu begegnen, man hat auch versucht, die 
Hochstbelastungsanzeiger nur ZUr Zeit der Hochstbelastung des Kraft
werks einzuschalten, allein es ist dann die Verwendung umstandlicher 
und teuerer MeBgerate und Einrichtungen notwendig, deren Einfiihrung 
sich nUr bei einem verhaltnismaBig kleinen Abnehmerkreis, z. B. bei 
GroBabnehmern, rechtfertigen laBt. 

Erfiillen somit derartige Abstufungen die Forderung der Anpassung 
der Verkaufspreise an die Gestehungskosten nUr in unvollkommener 
Weise, so entsprechen sie auch nUr in Ausnahmefallen der Wertschatzung 
und der Leistungsfahigkeit der Verbraucher. Es ist zu bedenken, daB 
der Abnehmer die elektrische Arbeit im allgemeinen genau so hoch, z. B. 
in der sechsten Stunde des Gebrauchs einschatzt wie in der ersten, d. h. 
das Licht oder die Kraft hat fiir ihn denselben Wert, ob er sie im Jahre 
200 h benutzt oder 1000 h. Wenn er 1000 h lang hiervon Gebrauch 
macht, so sind gewichtige Griinde vorhanden, die ihn dazu veranlassen. 
Es ist dagegen keine Ursache vorhanden, daB er die elektrische Arbeit 
etwa in den letzten 100 h des Jahres geringer einschatzen sollte, als in 
den ersten 200 h. Eine auf die Benutzungsdauer zugeschnittene Preis
stellung stimmt also im allgemeinen nicht mit der Wertschatzung der 
Abnehmer iiberein. Wenn damit trotzdem einige Erfolge erzielt worden 
sind, so liegt dies in der werbenden Kraft aller Tarife begriindet, bei 
denen dem Abnehmer mit steigendem Verbrauch niedrigere Preise ein
geraumt werden, und zwar oft so niedrige, daB sie im Vergleich zu den 
Kosten anderer Energieformen wesentlich unter die Wertschatzung der 
Verbraucher sinken. Der Verkaufer begibt sich durch die allzu weit
gehende Riicksichtnahme auf den Aufbau der Gestehungskosten, wenn 
anders die Einheitspreise richtig bemessen sind, einer Moglichkeit, 
Gewinne zu erzielen, die ihm von dem Verbraucher zugestanden willden 
und zum Ausgleich unvermeidlicher VerIuste bei anderen Abnehmern 
verwendet werden konnten. DaB dem Grade der Ausnutzung der Anlagen 
durch die Verbraucher Rechnung getragen werden muB, ergibt sich aus' 
dem Aufbau der Gestehungskosten. Besteht keine Moglichkeit, durch 
die Anwendung von Grundgebiihrentarifen eine selbsttatige Abstufung 
nach der Benutzungsdauer zu erreichen, so mag eine Staffelung der Preise 
nach der Benutzungsdauer zwar in Anlehnung an die Gestehungs
kosten, doch unter Beriicksichtigung der mittleren Benutzungsdauer 
der in Frage stehenden Abnehmergruppen erfolgen. 

Eine Abstufung nach der Benutzungsdauer liegt im gewissen Sinne 
auch vor, wenn die Preise je nach der Anzahl der Jahre ermaBigt werden, 

11* 
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fUr die sich die Abnehmer zum Strombezug verpflichten. Der Verkaufer 
geht hierbei mit Rucksicht auf die geringe Umschlagsgeschwindigkeit 
des Anlagekapitals von der Erwagung aus, daB er urn so niedrigere 
Preise fordern kann, je hoher die Zahl der Jahre ist, fUr die der Absatz 
gesichert ist; insbesondere bei Sondervertragen mit GroBabnehmern 
werden die Preise nicht selten von der Vertragsdauer abhangig gemacht 
(s. Beispiel 84, S.225). Doch begegnen derartige Vereinbarungen, nament
lich in Zeiten schlechter Wirtschaftslage, infolge der Unubersichtlichkeit 
der Verhaltnisse oft lebhaftem Widerstand seitens der Abnehmer. 

Auf die Benutzungsdauer der Anlagen wird weiterhin in all den 
Fallen Rucksicht genommen, in denen fUr vorubergehenden Strombedarf 
oder fUr Aushilfszwecke besondere Preise vorgesehen werden. Das 
Elektrizitatswerk ist nicht in der Lage, ohne Entschadigung Teile der 
Anlage zur Verfugung zu halten, oder gar besondere, kostspielige Ein
richtungen zu erstellen, die selten, unter Umstanden nur wenige Stunden 
im Jahre benutzt werden. Es ist deshalb berechtigt, fUr vorubergehenden 
Bedarf bei Ausstellungen, Jahrmarkten usw. und ebenso zur Aushilfe, 
erhohte Preise zu verlangen. Bei Aushilfsanschlussen werden haufig 
besondere Grundgebuhren, je nach der Hohe der erforderlichen Auf
wendungen, erhoben und auBerdem die normalen Arbeitspreise berechnet; 
in manchen Fallen werden die von dem Aushil£sanschluB verbrauchten 
kWh auf die Grundgebuhr in Anrechnung gebracht. 

e) Die Abstufung nach dem Zeitpunkt der Beanspruchung. Die Ab
stufung der Verkaufspreise nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs grundet 
sich auf die Wahrnehmung, daB die Beanspruchung der Betriebsmittel, 
wie schon bei einer ober£lachlichen Betrachtung des Belastungsgebirges 
(Abb. 12, S. 69) ersichtlich wird, mit groBer RegelmaBigkeit drei deutlich 
erkennbare Stufen aufweist: die "Nachtbelastung", die "Tagesbelastung" 
und die "Spitzenbelastung". Diese drei Stufen entsprechen unter den 
in Mitteleuropa herrschenden Verhaltnissen bei Elektrizitatswerken mit 
ausgepragter Lichtbelastung etwa der Zeit von 21-7 h fUr die niedrige, 
von 9-16 h fur die mittlere und von 7-9 h und von 16--21 h fUr die 
hohe Belastung. Die hohe Belastung tritt meist nur in den Winter
monaten auf. Mittels eines geeigneten MeBgerates wird der Verbrauch 
in den verschiedenen Zeiten getrennt ermittelt und die Abstufung 
der Preise so vorgesehen, daB der Hauptteil der Gestehungskosten auf 
die Abnehmer zurZeit der Hochstbelastung, auf den ubrigen Verbrauch in 
den Tagesstunden ein niedrigerer Kostenanteil und in den Nachtstunden 
haufig wenig mehr als die reinen Arbeitskosten verrechnet werden. 

Die Abstufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs erfolgt aber nicht 
nur nach der Tageszeit. Da bei den meisten Werken die Hauptbelastung 
in den Wintermonaten, die schwachere Belastung in den Sommermonaten 
auf tritt, kann auch eine Abstufung in der Weise vorgenommen werden, 
daB man die Preise wahrend der ganzen starker belasteten Jahreszeit 
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erhoht und in den Monaten geringerer Belastung erniedrigt. Diese 
Abstufung ist namentlich bei Wasserkraftwerken gebrauchlich, die meist 
im Winter unter Wassermangel leiden und teure Zusatzkraftanlagen 
benotigen, deren Kosten durch hohere Preise ausgeglichen werden 
mussen, wahrend im Sommer WasseruberfluB vorhanden ist, den man 
durch PreisermaBigung auszunutzen sucht. 

Die Unterscheidung zwischen Winter- und Sommerpreisen findet 
man namentlich bei Pauschaltarifen und bei den Leistungspreisen der 
Grundgebuhrentarife, da sich 
bei diesen eine Abstufung Beispiel 29: Abstnfung nach dem Zeitpunkt des 

Verbrauchs beim Ziihlertarif. nach den Tagesstunden nicht 
bewerkstelligen laBt (s. Bei
spiel 101, S. 234). Bei diesen 
Tarifformen werden auch die 
Leistungskosten nicht selten a) 

im Verhaltnis zur Anzahl der 

Zeitabstufung 

Sperrzeit 
Januar 
Februar 
Marz 
April 
Mai .. 
Juni . 
Juli .. 
August 
September. 
Oktober .. 
November. 
Dezember . 

Dunkelstunden auf die ein
zelnen Monate verteilt; hier
bei handelt es sich weniger 
um eine Abstufung nach dem 
Zeitpunkt des Verbrauchs, 
als um eine rechnerische MaB
regel, die den Zweck hat, die 
Ausgaben des Abnehmers mit 
dem Verbrauch in Dberein
stimmung zu bringen. 

b) Ubrige Zeit 

Bei dem Zahlertarif wird 
dem Zeitpunkt des Verbrauchs 

c) Nachtzeit 
Oktober bis Marz . 21-7 
April bis September 19-7 

Preis 
Rpf/kWh 

45 

10 
6 

(nur fiir 
Speicher

gerate) 

hiiufig nur durch zwei Stufen Rechnung getragen (Hoch- und Niedrigtarif). 
Ein derartiger Tarif wird "Doppeltarif" genannt und ist namentlich in 
Deutschland noch stark verbreitet, wo er meist neben anderen Tarifen 
angewendet wird. Bei folgerichtiger Durchfiihrung der Grlmdsatze, die 
zur Anwendung von Doppel- und Mehrfachzeittarifen gefuhrt haben, 
ist es naheliegend, einen Unterschied nach dem Verwendungszweck 
des Stromes - von Sonderfallen abgesehen - nicht mehr zu mach en ; 
durch die Unterscheidung nach der Zeit des Verbrauchs wird angenahert 
erreicht, daB auf die Beleuchtungszeit, d. h. die Stunden hochster Be
lastung (haufig Sperrstunden oder Sperrzeit genannt) hohere Preise, 
auf die der schwacheren Inanspruchnahme der Betriebsmittel, d. h. in 
der Regel auf die Stunden des Kraftverbrauchs, niedrigere Preise ent
fallen. SchlieBlich konnen fur die Zeit geringsten Leistungsbedarfs, d. h. 
in den Nachtstunden, die fur Warmespeicherung in Frage kommen, 
noch besonders weitgehende ErmaBigungen gewahrt werden. Diese Art 
der Abstufung wird zur Forderung des Anschlusses von HeiBwasser-
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speichern im Haushalt und Gewerbe und von Futterdampfern in 
der Landwirtschaft in den letzten Jahren in steigendem Umfang 
angewendet. 

Abweichend von dieser am Tag und Abend fUr aIle Zwecke einheit
lichen Preisstellung konnen die Preise fUr Licht, Kraft und Warme 
unter Verwendung des Doppeltarifs auch gesondert abgestuft werden. 

Beispiel 30: Abstufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs und dem Verwendungs
zweck beim Zahlertarif. 

Anwendungsgebiet 

Beleuchtung . . . 
Kraft ..... . 
HeiJ3wasserspeicher 

Sperrzeit 

161/ 2-22 
7-9, 161/ 2-20 

7-22 

in der 
Sperrzeit 
Rpf/kWh 

50 
35 
15 

Preis 

I 
in der 

ilbrigen Zeit 
Rpf/kWh 

I 
20 
10 
5 

Die Zeit en hoherer Belastung (Sperrstunden) konnen (wie in Beispiel 29) 
in den einzelnen Monaten verschieden angesetzt werden oder gleichbleibend 
fUr das ganze Jahr (wie in Beispiel 30) oder nur fiir die Wintermonate. 
Auch die Ausdehnung der Sperrstunden ist je nach den ortlichen Ver
haltnissen verschieden. Hierbei konnen gleichzeitig die Betriebsverhalt
nisse des Kraftwerks beriicksichtigt werden. Ein plotzlicher Lastanstieg, 
wie er morgens bei Fahrikbeginn, oder nachmittags hei Eintritt der 
Dunkelheit sich bemerkbar macht, erfordert die Bereitstellung der not
wendigen Dampfmenge. Man wird daher Wert darauf legen, den Anstieg 
zeitlich genauer festzulegen und nach Moglichkeit abzuflachen. Setzt 
kurz vor Beginn des Lastanstiegs der hohere Tarif ein, so werden die 
Abnehmer die vermeidbare Belastung abschalten und der Leistungs
anstieg wird langsamer erfolgen. Umgekehrt wird bei Riickgang der 
Spitzenlast der Leistungsabfall langsamer erfolgen, wenn kurz zuvor 
eine niedrigere Preisstufe in Kraft getreten ist. 

Vielfach wird der Doppeltarif als Sondertarif auf bestimmte Ab
nehmergruppen oder Anwendungsgebiete beschriinkt. Bald wird er nur 
fUr Beleuchtung, bald nur fUr Kraftlieferung vorgesehen; in dem einen 
Ort wird er nur fUr Wohnungen, in dem anderen nur fUr Gastwirt
schaften und dergleichen gewahrt; seine Anwendung wird hier durch 
einen bestimmten Mindestverbrauch, dort durch einen Hochstverbrauch 
bedingt. 

Verschiedenartig wie die Anwendungsgrundsatze sind auch die Preis
abstufungen. Der Preis wahrend der Sperrzeit muJ3 bei richtiger Preis
stellung hoher sein als ein normaler Lichtstrompreis, weil dieser sonst 
iiberfliissig ware und nur zur Ersparung der erhohten Ziihlergebiihr, die 
fiir den Doppeltarifzahler in Frage kommt, angewendet wiirde. Die 



Die Abstufung nach dem Zeitpunkt der Beanspruchung. 167 

Preise auBerhalb der Sperrzeit am Tage schwanken zwischen 20 und 
60% des Rochtarifs. Der Tarif hat aber nur dann einen Zweck, wenn 
die Preise wahrend der Sperrzeit mindestens doppelt so hoch sind wie 
die Tagesstrompreise. 

Bei der Unterscheidung nach der Ja,hreszeit sind die Preisunter
schiede gewohnlich weniger betrachtlich. Es werden im allgemeinen 
nur zwei Stufen, fur Sommer und Winter vorgesehen. Meist sind die 
Winterpreise hoher, doch findet man hier und da, und zwar in Bade
orten, auch eine Erhohung des Preises im Sommer. Auch die Verbindung 
beider Abstufungen nach J ahres- und Tageszeiten wird angewendet 
(s. Beispiel 70, S.213/214). 

Folgt man den Erwagungen, die der Abstufung nach dem Zeitpunkt 
des Verbrauchs zugrunde liegen, so gelangt man zu dem Ergebnis, daB 
eine Abstufung nur nach der Zeit hoher und der Zeit niedriger Be
lastung dem Verlauf der Gestehungskosten keineswegs genugend Rechnung 
tragt. Von diesem Gesichtspunkt aus ist es vielmehr erforaerlich, 
noch weitere Zwischenstufen je nach der Rohe der Belastung einzufUhren. 
Mittels der im ersten Buch angegebenen Verfahren (s. S. 89f.) ist es 
moglich, die Gestehungskosten fUr jede Belastung nach dem Verlauf 
der einzelnen Tagesbelastungslinien zu ermitteln und dementsprechend 
die Tarife abzustufen und darnach einen Stundenplan und Kalender 
fiir die Verteilung der Gestehungskosten und fUr die Abstufung der 
Verkaufspreise aufstellen. Es ergeben sich so zunachst Abstufungen 
der Preise nach den einzelnen Stunden; bei der Tarifgestaltung geht 
man im allgemeinen uber 4 Preisstufen (s. Beispiele 31 und 32) nicht 
hinaus. Da sich die tagliche Rochstbelastung nach Zeitpunkt und 
Rohe im Laufe des J ahres andert, wird neben der Tageszeit auch die 
Jahreszeit berucksichtigt. Solche Tarife werden z. B. in der Schweiz 
angewendet. Notwendig ist hierbei der Gebrauch besonderer Vorrich
tungen zur Messung des Verbrauchs wahrend der verschiedenen Tarif
zeiten. 

Beispiel 31: Abstufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs (DreUachtaril). 

Abb. 46. Schaltzeiten und Strompreisstundenplan bei eroem Drcifachtarlf. 
I'm Spitzenstrom (Hochtarlf). z. B. 50 Rpf/kWh 
f2 Tages.~trom (Mltteltarif) " 25 
o Nachtstrom (Niedrlgtarif)" 8 



168 Die BestimmungsgroBen der Abstufung. 

Beispiel 32: Abstufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs (Vierfachtarif). 

Abb. 47. Sohaltzeiten und Str( mpreisstundenplan bei einem Vierfachtarif. 
Abendspitzt>nstrom (Hochtarif I), z. R. 60 Rpf/kWh 

m Morgenspitzenstrom (Hochtarif II)" 40 
E3 Tagesstrom (Mitteltarif) " 15 
o Nachtstrom (Niedrigtarif) 6 

Aus den Abbildungen ist ersichtlich, daB die verschiedenen Tarifstufen 
im wesentlichen den Verbrauch von Licht, Kraft und Warme unter
scheiden. Um zu zeigen, wieweit der Vierfachtarif sich der Form des 
Belastungsgebirges anpaBt, ist der in Beispiel 32 wiedergegebene Tarif in 
Abb.48 als Tarifmodell dargestellt. Die ungefahre Anpassung an das 

Belastungsge birge und damit an 
die Gestehungskosten ist unver
kennbar, wenn die notwendige 
Verzerrung beriicksichtigt wird. 
Wie daraus hervorgeht, lehnt 
sich zwar eine solche Abstufung 
weitgehend an die Gestehungs
kosten an, laBt aber die Um
stande des V er brauchs im wesent
lichen auBer acht. Man kommt 
hierbei zu dem Ergebnis, daB ein 

~ Verbraucher das gleiche Gut, 
d' -e> '" """ ..... ...., dem er zu verschiedenen Zeiten 

1~')/I" ~ ~ 

~ ...... • T.I' ~- genau die gleiche Wertschatzung 
40' ~ '10 .... 

5 <ii',.. entgegenbringt, mehrmals am 
! • 3 J l • Tage mit verschiedenen Preisen 
SIIi.l1 0 !..rel< 

',"" c- bezahlen muB und daB damit 
Abb. 48. Tarifmodell eines Vicrfachtarifs 

(nach Abb. 47). die Gewohnheiten der Abnehmer 
zwangsweise den Erfordernissen 

des Erzeugers angepaBt werden sollen. Dies mag im Einzelfall bei 
einer technisch sehr geschulten Bevolkerung und bei leistungsfahigen 
Abnehmern zu Erfolgen fUhren, kann aber, abgesehen von der auBer
ordentlich umstandlichen und verwickelten Preisfestsetzung und Messung 
nicht allen Erfordernissen beim Verbrauch elektrischer Arbeit ent
sprechen. 
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In dieser Hinsicht ist bereits die EinfUhrung von nur einer zweiten 
und dritten Stufe nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs bedenklich. 
Mit den niedrigeren Preisen wahrend der Zeiten geringer Beanspruchung 
der Betriebsmittel sucht man vornehmlich den Verbrauch an elektrischer 
Arbeit wahrend dieser Zeit zu steigern; durch den hoheren Preis dagegen 
Bollen namentlich die Kraft- und Warmeverbraucher veranlaBt werden, 
in der Zeit der Hochstbelastung des Werkes, in der sie zur Erhohung der 
Leistungskosten wesentlich beitragen wiirden, die Betriebsmittel nicht 
oder nur in geringem MaBe zu beanspruchen. Dieses Ziel kann bis zu 
einem gewissen Grade durch die Preiserhohung erreicht werden; es ist 
aber zu erwagen, ob der Verbrauch in den Zeiten geringerer Ausnutzung 
durch billigere Preise gefOrdert werden kann und ob die ErmaBigung 
der Preise einem Bediirfnis und der Wertschatzung der Abnehmer 
entgegenkommt. 

Nach den Ausfiihrungen im ersten Teil (s. S. 40f.) ist der Verbrauch 
an Licht durch das Lichtbediirfnis bestimmt, das sich mit geringen 
Ausnahmen auf die Dunkelstunden beschrankt. 1m allgemeinen kann 
daher eine Verbilligung der Preise den Verbrauch auBerhalb der 
Stunden des Lichtbediirfnisses nicht erhohen. In den Raumen aber, 
wo Beleuchtung auch am Tage notig ist, wird sie im groBen ganzen 
der Wertschatzung begegnen, die sie auch am Abend findet, sofern 
nicht andere kiinstliche Lichtquellen durch niedrigere Preise das MaB 
der Wertschatzung beeinflussen. Die Verminderung der Preise am Tage 
hat also nur dann einen Zweck, wenn damit billigerer Wettbewerb 
aus dem Felde geschlagen werden kann. Nun hat man aber bei der 
Verminderung der Preise am Tage nicht den Verbrauch von Licht im 
Auge, sondern den Kraftverbrauch. Man halt es vom Standpunkt des 
Erzeugers aus fiir ungerechtfertigt, den Preis fiir den Strom nur 
deshalb zu ermaBigen, weil er zur Krafterzeugung dient; man will 
vielmehr diese ErmaBigung nur so lange gewahren, als der Verbrauch 
zur Zeit der Tageshelle, d. h. der schwacheren Belastung, stattfindet,. 
Aus welchem Grunde der Kraftpreis verbiIIigt wird, ist fUr den Ab
nehmer gleichgiiltig; die Erhohung des Kraftstrompreises in den Abend
stunden wird er aber als eine driickende Last empfinden, zumal es viele 
Betriebe gibt, denen es nicht ohne groBe Nachteile moglich ist, den 
Kraftbedarf in den Abendstunden einzuschranken. DaB dies nicht zur 
Erhohung des Verbrauchs beitragen kann, ist naheliegend. Freilich gibt 
es Gewerbe, die ohne Schadigung die Entnahme von Kraftstrom in die 
Tages- oder schwach belasteten Nachtstunden verlegen konnen, wie 
zahlreiche Arten des Nahrungsmittelgewerbes (Fleischereien, Backereien 
usw.) ebenso auch kleinere landwirtschaftliche Betriebe; andererseits 
ist dort der Bedarf an elektrischer Arbeit verhaltnismaBig gering und 
seine Wertschatzung sehr hoch, so daB auch ein Doppeltarif nicht immer 
imstande ist, die Belastung auf die Tageszeit zu verdrangen. 
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Anders liegcn die V erhiHtnisse, wenn der Mehrfachzeittarif fUr den 
Verbrauch in den Nachtstunden niedrigere Preise vorsieht. Hier ist 
einmal das Bedurfnis nach Beleuchtung allgcmein vorhanden, wie z. B. 
bei StraBen-, Treppen- und insbesondere bei der Werbebeleuchtung. 
Ferner gibt es verschiedene Industrien, die einen Teil ihres Vcrbrauchs 
in die Stunden auBerhalb der Hauptbeleuchtungszeit verlegen konnen. 
Weiterhin kann durch Bereitstcllung von Speichergeraten das Bedurfnis 
nach billigem Nachtstrom, so fur HeiBwasserspeicher und Futterdampfer 
geweckt werden. Hier sind Prcisvergunstigungen am Platze, da sie der 
Wertschatzung des Verhrauchers entsprechen und somit geeignet sind, 
den Verbrauch zu erhohen. Es ware jedoch verfehlt, flir Nachtbeleuch
tung die gleichen Preise einzuraumen wie flir Warmespeichergerate oder 
flir ausschlieI3lich in der Nacht betriebene Kiihlanlagen. Hierfur sind 
mit Rucksicht auf die Leistungsfahigkeit und Wertschatzung der Ab
nehmer viel groBere Preissenkungen notwendig, als flir die Beleuchtung 
in den Nachtstunden und es ist richtiger, in solchen Fallen die Tarife 
nach dem Verwendungszweck elektrischer Arbeit abzustufen, als schema
tisch Mehrfachzeittarife einzuraumen. 

Von ahnlichen Gesichtspunkten sind auch die Unterschiede zwischen 
Sommer- und Winterpreisen zu beurteilen. Auch hier kann das Be
durfnis durch niedrigere Preise nur fUr bestimmte Anwendungsgebiete 
geweckt oder gesteigcrt werden. Dies gilt insbesondere fur die Ein
fuhrung des elektrischen Kochens, fUr Kuhleinrichtungen, fur die Be
leuchtung von Garten, Ausflugsorten usw. In anderen Fallen bedeutet 
eine ErmaBigung der Preise in der Sommerzeit haufig nur eine Ver
minderung der Einnahmen. Auf wirtschaftlichen Grundsatzen beruht 
die Erhohung der Lichtpreise im Sommer in Badeplatzen. Hier findet 
in der Tat eine hohere Wertung der Beleuchtung statt und somit sind 
hohere Preise am Platze. 

E& ist zu verwundern, daB man zur Klarstellung dieser Fragen nicht 
auch die Verhaltnisse anderer ahnlicher Gebiete zum Vergleich heran
gezogen hat. So ist z. B. bei der Eisenbahn und bei der Post ein groBer 
Teil der Ausgaben ebcnfalls durch die groBtmogliche Beanspruchung 
bedingt. Auch hier tritt die hochste Belastung nur kurze Zeit im Jahre 
auf: bei der Eisenbahn in der Sommerzeit, bei der Post um die Weih
nachtszeit und obwohl doch auch hier Grunde vorlagen, zu dieser Zeit 
hohere BefOrderungspreise zu verlangen, hat man nicht versucht, die 
Tarife hiervon abhangig zu machen, sondern laBt sogar zum Teil recht 
betrachtliche ErmaBigungen zu. 

Nach diesen Erorterungen bedarf es bei der Anwendung der Zeit
punktabstufung der Tarife einer genauen Untersuchung der Verhaltnisse, 
da eine oberflachliche und schematische Anwendung dieser Abstufung 
zu Erfolgen nicht fuhren kann. In der Tat ist auch in fortgeschrittenen 
Industrielandern ein Ruckgang in der Anwendung derartiger Tarife zu 
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verzeichnen, well man erkannt hat, daB die allgemeine, insbesondere 
zwangsweise Einfuhrung des Doppel- oder des Mehrfachzeittarifs, eine 
MaBnahme darstellt, die auf die Dauer die groBzugige Verbreitung der 
elektrischen Arbeit hemmen muB. 

f) Die Abstufung nach dem Leistungsfaktor l (201, 278-298). 1m 
ersten Buch (S.104) wurde nachgewiesen, daB der Blindstrom fUr ein 
Elektrizitatswerk eine erhebliche wirtschaftliche Belastung darstellt und 
technische Schwierigkeiten verursacht, die letzten Endes ebenfalls eine 
Erhohung der Gestehungskosten bedeuten. Der Unternehmer muB 
danach trachten, von denjenigen Verbrauchern, welche diese Mehr
kosten verursachen, einen geldlichen Ausgleich zu erhaIten oder er muB 
sie veranlassen, durch geeignete Einrichtungen den EinfluB des Blind
stroms fUr die der allgemeinen Versorgung dienenden Anlagen unschadlich 
zu machen. Dies ist aus volkswirtschaftlichen Grunden vorzuziehen, 
weil so das Anlagekapital niedriger gehalten werden kann. Die Tarif
einrichtungen mussen daher abwalzender oder vorbeugender Art sein. 
Ein Abnehmer wird jedoch nur dann die Kosten der Einrichtungen, 
die zum Ausgleich des von seiner Anlage benotigten Blindstroms 
erforderlich sind, auf sich nehmen, wenn die hierdurch entstehenden 
laufenden Ausgaben niedriger sind als der Mehrpreis, den das Elektrizitats
werk fur die durch ihn verursachte Verschlechterung der Phasen
verschiebung von ihm verlangt. 

Zunachst ist es notwendig, auf Grund der friiherentwickeltenFormeln 
einen Uberblick daruber zu erhalten, wie die Phasenverschiebung bei 
voller Berucksichtigung ihrer Wirkung den Strompreis beeinfluBt. 

Aus der Gleichung (25a) [So 128] 

k=(b;+c)a 
ergibt sich der Strompreis je kWh (8) unter Fortlassung der hier ent
behrlichen Indexziffern 

(27) 

Durch Dbertragung der im ersten Buch gefundenen Ergebnisse 
(S.106f.) - insbesondere der Gleichung (21) - erhalt man fUr den 
Strompreis unter Berucksichtigung der Phasenverschiebung folgende 
Gleichung: 

8 = !-. _I - + c (1 + _YlJ_) . ;(28) 
t cos ({! 100 

Die entwickelte Tarifform, die dem auf mathematischem Wege 
ermittelten EinfluB des cos cp genau Rechnung tragt und daher der 
"theoretische cos cp-Tarif" genannt werden moge, ist praktisch nicht 
brauchbar, da ein Zahler, der die notwendigen Verrechnungswerte 
ermittelt, nicht hergestellt werden kann. Man muB daher eine in Messung 

1 Siehe FuBnote 1 S. 104. 
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und Berechnung einfachere Tarifform anwenden. Hierfur kommen im 
wesentlichen drei Verfahren in Frage. Beim ersten wird ein Blindstrom
zuschlag lediglich zum Leistungspreis, beim zweiten nur zum Arbeits
preis und beim dritten zu beiden venechnet. Diese drei Verfahren 
konnen in folgenden Tarifformen ihren Ausdruck finden: 

1. Der Scheinleistungstarif oder kVA-Tarif ist ein Leistungs
preistarif, bei dem der Leistungspreis nicht auf die Wirkleistung (kW), 
sondern auf die Scheinleistung (kVA) abgestellt ist. 

2. Der Blindverbrauchstarif, der ebenfalls fast ausschlieBlich 
in Form eines Leistungspreistarifs angewendet wird, sieht neben dem 
Leistungs- und Arbeitspreis fur den Wirkverbrauch einen bestimmten 
Preis fUr jede verbrauchte Blindarbeitseinheit oder einen prozentualen 
Zuschlag zum Arbeitspreis bei Verschlechterung des cos cp unter einen 
gewissen Sollwert VOr. Als Sollwert des cos cp wird gewohnlich 0,8 
angenommen. Der Blindstromverbrauch oder der Zuschlag wird nur 
bei einem unter dem Soll-Leistungsfaktor liegenden cos cp berechnet, 
wahrend bei daruber liegenden Werten eine Vergiitung gewahrt wird, 
die jedoch kleiner sein muB als der Zuschlag. Ein derartiger Tarif wurde 
zum ersten Male von Bussmann beim Rheinisch-Westfalischen Elek
trizitatswerk (278) angewendet. 

3. Der gem i s c h tee 0 s cp-Tar i fist ein Leistungspreistarif, bei dem 
die Leistung in kV A abgerechnet und auBerdem ein Zuschlag fur die 
Blindarbeit erhoben wird. 

Diese drei Tarifformen werden hiernach durch folgende Gleichungen 
dargestellt : 

I. Scheinleistungstarif 
b 

8 = + c. (29) t cos q; 

2. Blindverbrauchstarif 
b 

8 =t + fl (cos cp) . c. (30) 

3. Gemischter cos <p-Tarif 
rb 8 = -- + f2 (cos cp) ·c. (31) 

t cos rp 

Als Beispiel werden im folgenden drei Tarife berechnet mit einem 
Leistungspreis von 80,- RMjkVA und Jahr und einem Arbeitspreis von 
6 RpfjkWh. Fur den Blindverbrauchs- und den gemischten cos cp-Tarif 
ist als Soll-Leistungsfaktor cos cp = 0,8 angenommen. Bei dem Blind
verbrauchstalif wird die Blindarheit bei cos cp < 0,8 mit 20% des Wirk
arbeitspreises in Ansatz gebracht und bei cos cp > 0,8 mit 5 % dieses 
Preises vergutet. Hiernach entspricht die cos <p-Funktion im zweiten 
Glied der Gleichung (30) dem Ausdruck: 

f (cos cp) = aw_±_?!_a_b! - ~,()~.a~Ii . (32) 
a'U) 
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Hierin ist a w die in einem Jahr entnommene Wirkarbeit, abI die Uber
schuBblindarbeit unter und abII uber cos 9J = 0,8. 

Bei dem gemischten cos 9J-Tarif wird zu dem Arbeitspreis von 
6 Rpf/kWh ein Zuschlag von 1 % erhoben £iir je 2/100 Verschlechterung 
des cos 9J unter 0,8-0,7 und £iir je 1/100 Verschlechterung unter 0,7; 
£iir je 2/100 Verbesserung des cos9J uber 0,8-1 ermaBigt sich der Wirk
arbeitspreis um 1%. Die cos 9J-Funktion im zweiten Glied der Gleichung 
(31) entspricht hiernach fcilgender Beziehung: 

f ( ) I + 0,8 - cos ffJ 
cos9J= x", (33) 

worin x = 2 ist im Bereiche von cos 9J = I bis cos 9J = 0,7 und x = I 
bei den darunter liegenden Werten. 

Setzt man in die Gleichungen (29), (30) und (31) die oben genannten 
Werte £iir Leistungs- und Arbeitspreis ein und die cos 9J-Funktionen 
nach Gleichung (32) und (33), so erhalt man fur die drei Tarifformen 
folgende Ausdrucke: 

I. Scheinleistungstarif 

8 = 8000 + 6R f/kWh 
t· cos IF P (34) 

2. Blindverbrauchstarif 

8 = 10 000 + aw + 0,2a bI-O,05a bII • 6 Rpf/kWh (35) 
t aIL' 

3. Gemischter cos 9J-Tarif 

8 = 8000 + t (I + 0,8-COSffJ)" ·6R f/kWh (36) 
t . cos ffJ x p 

AIle drei Tarife sind von zwei Veranderlichen: t und cos9J abhangig. 
Aus dem bisher Gesagten durfte sich bereits ergeben, daB die An

wendung derartiger Tarife bei den Kleinabnehmern umstandlich und 
verwickelt ware. Aus diesem Grunde und da auch die von den Klein
abnehmern verursachte Phasenverschiebung - von alteren landwirt
schaftlichen Netzen abgesehen - keine ausschlaggebende Rolle spielt, 
hat man davon abgesehen, die Phasenverschiebung bei der Preisstellung 
£iir die Kleinabnehmer zu berucksichtigen. In vereinzelten Fallen 
gewahrt man £iir die Anwendung von Motoren mit Blindstromausgleich 
einen Rabatt, z. B.IO% auf den normalen Strompreis. Abel' auch hiervon 
wird unter den heutigen Verhaltnissen selten Gebrauch gemacht, weil 
die Phasenverschiebung del' Kleinabnehmer unter den gegenwartigen 
Wirtschaftsverhaltnissen weniger spur bar ist, die Industrie in steigendem 
MaBe Motoren mit geringerem Blindstromverbrauch auf den Markt bringt 
und die Kleinabnehmermotoren nul' zu einem Teil in del' Zeit del' 
Spitze in Benutzung sind (284). 

Die entwickelten Blindstromtarife k6nnen daher nur £iir GroB
abnehmer in Betracht kommen; bei ihrer Auswahl mussen folgende 
Gesichtspunkte berucksichtigt werden: 
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1. die Annaherung an die Gestehungskosten, d. h. an den theoretischen 
cos 'P-Tarif, 

2. der wirtschaftliche Anreiz fiir den Abnehmer zum Blindstrom-
ausgleich, 

3. die Einfachheit der Messung und Verrechnung, 
4. die Verstandlichkeit fUr den Abnehmer. 
Die GegeniibersteIlung der drei Tarife mit dem theoretischen cos 'P-

Tarif in Abb.49 zeigt, daB der Scheinleistungstarif bei der unter 
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Abb. 49. Strompreise bei verschiedenen cos cp·Tarifen [nach (201») und Benutzungsdauer 
in Abhiingigkeit von C08 ",. 

-- Blindverbrauchstarif. - - - Theoretischer cos <p·Tarif. 
- . - Gemischter cos <p·Tarif. . ... Schelnleistungstarif. 

den in Frage stehenden Abnehmern am haufigsten vorkommenden 
Benutzungsdauer von 2000 hjJahr sich mit dem theoretischen cos 'P.Tarif 
annahernd deckt; bei lOOO, 3000 und 6000 hjJahr ergeben sich zwar 
Abweichungen, doch sind sie erheblich kleiner als bei den anderen Tarif
formen. Eine entsprechende Wahl des Verhaltnisses von Leistungs. 
zu Arbeitspreis konnte diese Abweichungen noch verkleinern. 

Der Blindverbrauchstarif bietet meist keinen Anreiz zur Verbesserung 
des Leistungsfaktors, weil die hierdurch ermoglichten Ersparnisse in 
keinem angemessenen Verhaltnis zu den hierfiir notwendigen Aufwen
dungen stehen. Beim Scheinleistungstarif ist der Blindstromausgleich 
in jedem FaIle wirtschaftlich, da hier auch bei niedriger Benutzungsdauer, 
wenn der Blindverbrauchstarif nur geringe Ersparnisse ermoglicht, 
die Zuschlage bei schlechtem cos'P so erheblich sind (vgl. Abb.49), 
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daB die Ausgleichsanlage in kurzer Zeit abgeschrieben werden kann. 
Beim gemischten cos cp~ Tarif sind die m6glichen Ersparnisse noch gr6Ber; 
da der wirtschaftliche Anreiz jedoch auch beim Scheinleistungstarif 
ausreichend ist, der gemischte cos cp-Tarif aber tiber das durchdie Ge
stehungskosten bedingte MaB hinausgeht, ist der Scheinleistungstarif 
zu bevorzugen; die GestaItung der Preise bei diesem Tarif ist aus dem 
Tarifmodell Abb.50 ersichtlich (s. a. 223). 

Abb. 50. Tarifmodell des Scheinleistungstarifs [aus (201)]. 

Zunachst fiihrte sich der Blindverbrauchstarif ein, da die Anwendung 
des Scheinleistungstarifs, dessen ZweckmaBigkeit schon lange anerkannt 
war, meBtechnischen Schwierigkeiten begegnete. Bis vor einigen Jahren 
war kein MeBgerat auf dem Markt, das die unmittelbare Feststellung 
der Scheinleistung gestattete. Die vektorielle Addition der getrennt ge
messenen Wirk- und Blindleistung war umstandlich und da Zeitgleichheit 
nicht immer gesichert war, ungenau. Diese Aufgabe ist jedoch in
zwischen ge16st, es werden in Deutschland, in der Schweiz und in 
Amerika nach verschiedenen Grundsatzen arbeitende derartige Schein
leistungszeiger hergestellt. 
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Zur Messung der VerrechnungsgroBen sind bei den drei beschriebenen 
Tarifen folgende MeBeinrichtungen erforderlich: 

1. beim Scheinleistungstarif: ein Scheinleistungszeiger mit Wirk
verbrauchszahlwerk; 

2. beim Blindverbrauchstarif: ein Wirkverbrauchszahler mit Hochst
leistungszeiger und ein Blindverbrauchszahler mit Wendepunkt bei 
cos cp = 0,8 und zwei Zahlwerken, von denen das eine den DberschuG
blindverbrauch bei cos cp < 0,8, das andere bei cos cp > 0,8 miBt; 

3. beim gemischten cos cp -Tarif: ein Scheinleistungszeiger mit Wirk
und Blindverbrauchszahlwerk, wobei der mittlere cos cp zur Bestimmung 
des Blindverbrauchszuschlags rechnerisch aus den Angaben des Wirk
und Blindverbrauchszahlwerks ermittelt wird. 

Zur Verrechnung werden benotigt: 
I. beim Scheinleistungstarif 2 GroBen: Scheinleistungshochstwert und 

Wirkverbrauch; 
2. beim Blindverbrauchstarif 4 GroBen: Wirkleistungshochstwert, 

Wirkverbrauch, Blindverbrauch unter und uber cos cp = 0,8; 
3. beim gemischten cos cp-Tarif 3 GroBen: Scheinleistungshochstwert, 

Wirkverbrauch und cos cp; zur Ermittlung des cos cp ist weiter noch die 
Feststellung des Blindverbrauchs notwendig. 

Hieraus ergibt sich, daB der Scheinleistungstarif beziiglich Messung 
und Verrechnung am einfachsten ist, da er die kleinste Zahl von MeB
und VerrechnungsgroBen benotigt. Abgesehen hiervon ist bei diesem 
Tarif die Abrechnung unmittelbar auf Grund der gemessenen Werte 
moglich, wahrend bei dem gemischten cos cp-Tarif noch besondere 
rechnerische Arbeiten vorhergehen mussen. 

Wie bei jedem anderen Tarif ist auch bei Blindstromtarifen die 
leichte Verstandlichkeit ein wichtiges Erfordernis. Hierauf muB besonders 
geachtet werden, da es sich um physikalische Zusammenhange handelt, 
die den meisten Abnehmern fremd sind. Die Erfahrung hat gezeigt, 
daB es einfacher ist, dem Abnehmer den Zusammenhang zwischen 
cos cp und Scheinleistung und die sich hieraus ergebende Steigerung 
des Anlagekapitals begreiflich zu machen, als ihm die Beziehungen zu 
erlautern, die zwischen cos cp und der Hohe der Verluste bestehen und 
die fur die Blindstromzuschlage zum Arbeitspreis maBgebend sind. 
Daher ist dem Abnehmer die Berechnung nach Scheinleistung ein
leuchtender als eine Blindstromklausel, wie sie der Blindverbrauchstarif 
vorsieht. Besonders ungerecht wird es hierbei empfunden, daB die Ver
gutung bei einer Phasenverschiebung von cos cp > 0,8 kleiner ist als der 
Zuschlag darunter. Auch sonst geben die verschiedenen Verrechnungs
groBen: Leistungspreis, Arbeitspreis, Blindstromzuschlag, Blindstrom
vergutung bei diesem Tarif haufig AniaB zu MiBverstandnissen. Ahnlich 
liegen die Verhaltnisse beim gemischten cos cp-Tarif. Bei diesem und 
dem Blindverbrauchstarif muG es gegeniiber dem Scheinleistungstarif 
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als Vorteil gelten, daB der Bllndstromzuschlag - beim gemischten cos cp
Tarif teilweise - als besonderer Rechnungsposten in Erscheinung tritt, 
und daB dem Abnehmer dadurch die moglichen Ersparnisse besonders 
augenfallig werden. Dieser Vorteil wiegt jedoch die Nachteile nicht auf 
und kann auch durch Beigabe einer Preistafel oder -kurve zum Schein
leistungstarif, aus der der EinfluB des cos cp auf die Strompreishohe 
ersichtlich ist, wettgemacht werden. Als besonderer Vorteil des Schein
leistungstarifs gegenuber den beiden anderen Tarifen muB der sehr 
einfache Aufbau hervorgehoben werden, der dem Abnehmer das Ver
standnis dieses Tarifs wesentlich erleichtert. Nach Abwagung aller 
Gesichtspunkte muB man zu dem SchluB kommen, daB der Schein
leistungstarif den beiden anderen Tarifformen gegenu ber den V orzug 
verdient. 

g) Die Abstufung nach Bestandteilen der Gestehungskosten. 1m Ver
folg des Grundsatzes, daB die Verkaufspreise sich den Gestehungskosten 
aufs engste anpassen sollen, ist die Forderung naheliegend, daB auch die 
Schwankungen wesentlicher Bestandteile der Gestehungskosten in den 
Verkaufspreisen ihren Ausdruck finden mussen. Diese fruher fast un
bekannte Forderung wurde durch die groBe Unbestandigkeit der 
Wahrungen und der Rohstoffpreise verursacht, die sich in zahlreichen 
Landern als unmittelbare Folge des Weltkrieges eingestellt hat. Dem 
verheerenden EinfluB schwankender Wahrungen mit rasch und stetig 
sinkender Kaufkraft, die zur Folge haben, daB bei den vertraglich 
festgelegten Preisen die Einnahmen dauernd zuruckgehen, wahrend 
die Ausgaben ziffernma13ig anwachsen, kann nur durch eine Preisstellung 
begegnet werden, die die Veranderungen der wesentlichen Bestandteile 
der Gestehungskosten berucksichtigt. Das einfachste Mittel zum Aus
gleich solcher Schwankungen, die Preise in einer festen Wahrung, z. B. 
in Gold, auszudrucken, kann nur selten gewahlt werden, weil das Ein
kommen der Abnehmer sich viel zu langsam und in unzureichendem 
MaBe . der Geldentwertung anpa13t. So mu13te in zahlreichen Landern, 
wie Deutschland, IJsterreich, Tschechoslowakei, Frankreich, Italien u. a. m. 
die Gesetzgebung eingreifen, urn die Stromverkaufsunternehmungen vor 
dem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu bewahren und andere Wege 
vorsehen, urn die Strompreise der verminderten Kaufkraft der Wahrung 
anzupassen. Vielfach wurden Schiedsgerichte eingesetzt, die auf Grund 
eingehender Untersuchung des Einzelfalles Preisanderungen vorschreiben 
konnten. Andere Staaten haben bestimmte Formen fur die Dauer 
gesetzlich festgelegt, nach denen unter Zugrundelegung der Preise der 
Kostenbestandteile die Stromverkaufspreise berechnet werden sollen. 

Beispiele 33-36: Abstufung nach Bestandteilen der Gestehungskosten. 
Beispiel 33: Belgien (19, Bd. 2, S. 42). 
In dem gesetzlich vorgeschriebenen Lastenheft sind tiber die Hochstverkaufs

preise 8 folgende Bestimmungen enthalten: 

Siege! u. Nisse!, Die E!ektrizitatstarife. 3. Auf!. 12 
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I. Xiederspannung. 
1. Fiir Licht odeI' Kraft, die unmittelbar odeI' mittelbar zur Liehtcrzeugung 

dient: 
8 = a + kP ets/kWh. 

2. Fiir Kraft, die nieht zur Liehterzeugung dient: 

8 = b + k' Pets/kWh. 
In obigen Formeln bedeuten: 

a und b die Ausgangspreise, die naeh dem Stand des Kupferpreises odeI' eillem 
festzusetzenden Index veranderlieh sind; 

k und k' die bei del' Vergebung del' Konzession festzusetzenden Zahlenwerte; 
P den vierteljiihrlieh veranderliehen Kohlenpreis je t, del' dureh den zu

standigen Minister festgesetzt wird. 

II. Hoehspannung. 
1. Fiir Licht: 

A 
8= U +B+yP+zSets/kWh 

2. Fiir Kraft: 
A' 

8 = U + B' + y'P + z' Sets/kWh. 

In diesen Formeln bedeuten: 
A und A'die halbjahrIieh festzusetzende Grundgebiihr je kW del' mittleren 

Hoehstleistung, die wahrend eines bestimmten Stundenteils - nicht 
unter 5 min - erreieht wird. Diese GIieder sind entspreehend dem 
Kupferpreis odeI' einem festzusetzenden Index veranderlieh; 

U die jahrliehe Benutzungsdauer del' mittleren Hochstleistung; 
B und B' einen Bestandteil des Arbeitspreises je kWh, del' entspreehend dem 

Kupferpreis odeI' einem festzusetzenden Index veranderlich gehalten 
werden kann; 

P den gleiehen Wert wie bei I; 
y und y' die bei del' Verge bung del' Konzession festzusetzenden Zahlenwerte; 
S den mittleren vom Minister fiir Industrie, Arbeit und Sozialpolitik zu 

bestimmenden Arbeiterstundenlohn; 
z und z' Zahlenwerte wie y und y'. 

Beispiel 34: Frankreieh (19, Bd.2, S. 144). 
Xach den franzosisehen Gesetzen werden die Hoehsttarife nach einem "eIek

trischen Wirtschaftsindex" bestimmt, del' von Zeit zu Zeit durch den Minister 
del' offentlichen Arbeiten nach den Kohlenpreisen und Lohnen fiir die einzelnen 
Departements festgesetzt wird. 

Beispiel 35: Luxemburg (19, Bd 2, S. 699). 
Die Preise, zu denen elektrische Arbeit 80bgegeben wird, werden naeh folgenden 

Formeln erreehnet: 
1. Fiir Licht: 

a) Zahlertarif: 60 ets/kWh zuziiglieh des Wertes von 7kg Kohle/kWh, -odeI' 
b) Grundgebiihrentarif: Grundgebiihr 2 frs/hW Zahlerleistung und Monat, 

Arbeitspreis gleieh dem Werte von 5 kg KohleJkWh. 
2. Fiir alle anderen Zweeke: 

a.) Zahlertarif: 30 ets/kWh zuziiglieh des Wertes von 3,5 kg Kohle/kWh, - -
odeI' 

b) Grundgebiihrentarif: Grundgebiihr 8 frs/kW ZahlerIeistung und Monat, 
Arbeitspreis gleieh dem Werte von 3,5 kg Kohle/kWh. 
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Beispiel 36: Tiirkei (19, Bd. 3, S. 830). 

In neueren, vom Staate vorgeschriebenen Lastenheften findet sich folgende 
Vorschrift liber die Festsetzung der Strompreise: 

Der Strompreis fiir die kWh zu Beleuchtungs- und Haushaltungszwecken wird 
nach folgender Formel bestimmt: 

8 = a . S + b . F + c . M. 
Hierbei bedeuten: 

a, b und c ZaWenwerte, die in jedem einzelnen FaIle besonders ermittelt werden; 
S den Durchschnittslohn der im Elektrizitatswerk beschaftigten Arbeiter 

wahrend der der Preisfestsetzung vorangehenden 4 Monate; 
F den Gegenwert eines sfrs in Ltqs. nach dem Kurszettel der Istanbuler 

Borse; 
M den Preis eines kg Mazuts oder KoWe frei Elektrizitatswerk. 

Die Festsetzung des Preises nach vorstehender Formel erfolgt jeweils, soweit 
erforderlich, am Ende eines Zeitraumes von 4 Monaten, und zwar durch eine Kom
mission, bestehend aus 3 Mitgliedern, von denen je eines durch das Ministerium 
der Offentlichen Arbeiten, durch die Stadtverwaltung und durch den Konzessionar 
ernannt wird. 

Auch in neueren rumanischen und polnischen Lastenheften werden 
die Strompreise von Bestandteilen der Gestehungskosten, so von dem 
Stand der Wahrung, den Zinsen, den Kohlenpreisen usw. abhangig 
gemacht. 

In all den genannten Fallen handelt es sich nicht unmittelbar um 
die Feststellung der Tarifform, vielmehr bezieht sich die Vorschrift 
meist auf die Hochstpreise, wie in Frankreich oder auf die Durchschnitts
preise wie in Rumanien. Doch ist auch damit die Abhangigkeit der 
Verkaufspreise von den Gestehungskostenteilen gegeben. 

Die grundsatzlichen Erwagungen, die zur Einfiihrung solcher gesetz
lichen Bestimmungen gefiihrt haben, die ebenso den Schutz der 
Verkaufer wie den der Verbraucher bezwecken, sind auch bei der Preis
bildung einzelner Unternehmungen iibernommen worden. Namentlich 
in der Zeit des Wahrungsverfalls war es iiblich, die Strompreise auf eine 
einigermaBen "wertbestandige" Grundlage z. B. auf die Kohlenpreise 
abzustellen. Hierbei sah man in dem Kohlenpreis weniger einen wesent
lichen Bestandteil der Gestehungskosten aIs vielmehr einen allgemeinen 
WertmaBstab, der das Entgelt fiir den Strom den Schwankungen 
der Wahrung und der Preise anpassen sollte. Eine derartige Preis
stellung erscheint berechtigt, solange der innere und auBere Wert der 
Wahrung gleichmaBig auf allen Gebieten schwankt; sie muB zu Un
zutraglichkeiten fiihren, sobald die einzelnen Kostenbestandteile ver
schiedenen Preisbildungsgesetzen zu folgen beginnen, z. B. wenn die 
Kohlenpreise nach anderen Gesichtspunkten von den Behorden fest
gesetzt werden als die Lohne. Die Abstellung der Gesamtpreise auf 
einen bestimmten Bestandteil der Gestehungskosten bildet daher heute 
eine seltene Ausnahme (s. Beispiel 37). 

12* 
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Die Veranlassung zu dieser Preisstellung in dem folgenden Beispiel 37 
bildet die Tatsache, daB das Unternehmen, an der Grenze zweier Lander ge
legen und an beide elektrische Arbeit liefernd, sich von den ungleichartigen 

Beispiel 37: Abstufung nacb dem Koblenpreis 
beim Grundgebiibrentarif (Schlesische Elekt.ri

zitats- und Gas-A.G., Gleiwitz). 

AnschluBwert I Leistungspreis 
kW kg KohlejJahr 

0,12 
0,14 
0,16 
usw. 

2520 
2940 
3360 
usw. 

Arbeitspreis 
kg Kohle/kWh 

I 4 

Schwankungen der Wah rung 
in beiden Landern unabhangig 
machen und dennoch gleich
artige Preisstellung beibehalten 
will. Die Erfahrung hat a ber 
gezeigt, daB dieseAbsicht nicht 
verwirklicht werden kann, da 
die Kohlenpreise in den beiden 
Landern verschiedener gesetz
licher Behandlung unterliegen. 

Wenn auch die vollige Abstellung der Strompreise auf die Kosten
bestandteile nur selten mehr gebrauchlich ist, so zwingt doch die Un
sicherheit der Wirtschaftslage in der ganzen Welt und die dadurch 
hervorgerufenen Schwankungen der Preisgrundlagen zu VorsichtsmaB
regeln, die vor den Folgen allzu groBer Preisschwankungen der Kosten
bestandteile schutz en sollen. Dies ist namentlich dann notwendig, wenn 
die Strompreise besonders knapp bemessen sind und doch auf Jahre 
hinaus beibehalten werden sollen, wie dies bei der Stromlieferung an 
GroBabnehmer ublich ist. Hierbei werden die Arbeitspreise vereinzelt 
noch ganz auf die Kohlenpreise oder auf die Kohlenpreise und die Lohne 
abgestellt; meist aber wird die Form von Zusatzen (Klauseln) gewahlt, 
in denen bestimmt wird, in welchem Umfang sich der Strompreis in 
Abhangigkeit von bestimmten Kostenbestandteilen andern solI. Fast 
allgemein gebrauchlich sind die Kohlenklauseln, doch werden auch 
Wahrungs-, Steuer-, Lohn- und allgemeine Wirtschaftsklauseln ver
wendet. 

Beispiel 38: Koblenklausel. 
Der Arbeitspreis von 4 RpfjkWh gilt bei einem Preis von 20 RMjt westfalischer 

NuBkohle III frei Kesselhaus des Kraftwerkes. Dieser Preis setzt sich zusammen 
aus dem Kohlenpreis frei Grube von 15,50 RMjt laut Reichsanzeigernotierung. 
der Eisenbahnfracht von 3,50 RMjt und einem Betrag von 1 RMjt fur Ausladen usw. 

Fur jede angefangene halbe Mark, urn die sich der Kohlenpreis erhiiht, steigt 
der Arbeitspreis urn 0,1 RpfjkWh; fiir jede volle halbe Mark, urn die der Kohlen
preis sinkt, ermaBigt sieh der Arbeitspreis urn 0,1 RpfjkWh. 

Falls die Kohlenpreise nieht mehr im Reichsanzeiger notiert werden soli ten , 
wird eine entspreehende amtliehe Notierung zugrunde gelegt. Bei wesentliehen 
Anderungen in der Art der Strombesehaffung ist die Kohlenklausel unter sinn· 
gemaBer Beriieksiehtigung vorstehender Bestimmungen zu andern. 

Beispiel 39: Vereinigte Kohlen- und Lobnklausel. 
Der Arbeitspreis ist zu 75% von dem Preis der verfeuerten Kohle, zu 25% 

von den im Kraftwerk bezahlten Liihnen abhangig. Dieser Teil des Arbeitspreise:; 
beruht auf dem Tarifspitzenlohn eines verheirateten Masehinisten mit allen Zu· 
sehlagen von 65 Rpfjh und verandert sich im gleiehen Verhaltnis wie dieser Betrag. 
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Beispiel 40: WiihrungsklauseI. 
Die Wahrungsklausel besteht meist aus einem Hinweis auf die Wahrungs

gesetze des Landes oder in der Angabe des Wertes der Wahrungseinheit in Goldes
wert oder im Wert einer anderen Goldwahrung, z. B. samtliche Preise verstehen 
sich in RM, 1 RM = 1/2790 kg Feingold. 

Beispiel 41: SteuerklauseI. 
Sollte die Erzeugung oder Fortleitung der elektrischen Arbeit durch Erhohung 

bestehender oder durch Einfiihrung neuer Steuern unmittelbar verteuert werden, 
so werden die Preise so weit erhoht, als es zur Deckung des auf die Stromlieferung 
entfallenden Steueranteils notwendig ist. 

Eine andersgeartete Abstufung der Strompreise mit Riicksicht auf 
die Steuern liegt vor, wenn eine formliche Besteuerung der elektrischen 
Arbeit, wie in Italien, Spanien und anderen Landern eingefiihrt ist. 
Dieser Besteuerung ist es gleichzusetzen, wenn gemeindliche Verwal
tungen zur Deckung ihrer Finanzbediirfnisse Aufschlage auf die Strom
preise verlangen. Zuschlage von 2-5 RpfjkWh oder 3-10% der Klein
abnehmerpreise sind in Deutschland bei gemeindlichen Unternehmungen 
nicht selten. Sie bedeuten eine einseitige, ungerechtfertigte Belastung 
des Stromabnehmers und damit eine Verteuerung des elektrischen 
Stromes zugunsten Dritter, die an der Stromerzeugung und -verteilung 
nicht beteiligt sind; sie sollten zur Beschleunigung der Ausbreitung der 
elektrischen Arbeit so schnell als moglich verschwinden. 

Beispiel 42: Allgemeine Wirtsehaftsklausel. 
Sollten sich wahrend der Vertragsdauer die wirtschaftlichen Verhaltnisse oder 

die Grundlagen der Stromerzeugung derart andern, daB die Beibehaltung der 
vereinbarten Strompreise fur eine der beiden Parteien eine unbillige Harte bedeutet, 
dann ist jede der beiden Parteien berechtigt, eine Neufestsetzung der Strompreise 
zu verlangen. Die Strompreise sind, falls eine Einigung zwischen den Parteien 
nicht zustande kommt, durch ein Schiedsgericht zu bestimmen. 

AIle derartigen Bestimmungen sind Ausfliisse der immer noch be
stehenden Unsicherheit der Wirtschaftslage; sie waren vor dem Kriege 
mit Ausnahme der selten angewendeten Kohlenklausel nicht gebrauchlich 
und werden, da sie das Stromverkaufsgeschaft nur belasten, nicht ver
einfa.chen, wieder verschwinden, wenn die Wirtschafts- und Wahrungs
verhaltnisse sich beruhigt haben werden. 

h) Die Abstufung naeh Besonderheiten teehniseher und wirtsehaft
lieher Art. Bei den bisher besprochenen Abstufungen handelt es sich 
urn Einwirkungen allgemeiner Art, die gleichmaBig bei allen Verbrauchern 
oder Verbrauchergruppen von Bedeutung sind. Es ist naheliegend, bei 
denjenigen Abnehmern, bei welchen noch besondere Umstande die 
Gestehungskosten beeinflussen, auch diese bei der Preisstellung zu 
beriicksichtigen. So ist es z. B. yom Standpunkt des Erzeugers aus 
nicht gleichgiiltig, ob der Verbraucher in nachster Nahe des Kraftwerks 
oder weit entfernt von ihm angeschlossen ist; bei manchen Uberland
werken in Kanada werden daher die Preise nach der Entfernung der 
Ortschaften yom Kraftwerk abgestuft (s. S.275). Wenn dies auch im 
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allgemeinen nicht angangig ist, so kann doch in besonderen Fallen 
hierauf Rucksicht genommen werden, namentlich dann, wenn z. B. von 
einer Stadt aus weiter entfernte kleinere Ortschaften oder einzelne 

Abnehmer versorgt werden. Man 
Beispiel 43 : Abstufung nach der iirtIichen hat in solchen Fallen bestimmt, 
Lage des Abnehmers beim Ziihlertarif. daB die auBerhalb der Stadt woh-

Anwendungs
gebiet ,-

Beleuchtung 
Kraft ... 

Preis 

innerhalb 
der Stadt 
Rpf/kWh 

.1 40 

. 25---14 

I 
au13erhalb 
der Stadt 
RpfjkWh 

I 45 
I 30-19 

nenden Verbraucher andere Preise 
zu zahlcn haben als die innerhalb 
der Stadt. 

Es braucht aber hierbei nicht 
immer eine Verteuerung des Strom
preises fur das Uberlandgebiet ein
zutreten, es ist zweckmaBig, gerade 

bei solchen Abstufungen der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der 
Abnehmer Rechnung zu tragen, so daB die Preise auch unter bestimmten 
Umstanden ermaBigt werden (Beispiel 44). 

Bei Dreh- und Wechselstromanlagen ist es weiterhin fur die Hohe 
der Gestehungskosten von Bedeutung, ob die Abnahme und Messung 

der elektrischen Arbeit 
Beispiel 44: Abstufung nach der iirtlichen Lage des mit der normalen Ver

Abnehmers beim Ziihlertarif. 

I Preis 
----~----~--~ 

Anwendungs- I Bezirks- ! 
"ebiet ,haupt. i 
M I stadt I 

Rpf/kWhl 

Beleuchtung .. 1 46 I 
Kraft 29-15 

Stadte im 
Uberland

gebiet 
RpfjkWh 

44 
24--15 

: Gemeindcn 
lim Uberland

gebiet 
Bpf/kWh 

49 
34-15 

brauchsspannung oder 
auf der Hochspannungs
seite der Transforma
toren erfolgt. 1m zwei
ten Falle kann das Werk 
die Preise ermaBigen, da 
die Kosten der Trans
formierung von dem 
Abnehmer zu tragen 

sind. Auch handelt es sich hierbei meist urn die Abnahme groBerer 
Arbeitsmengen, so daB fur Hochspannungsabnehmer ohnehin besondere 
Tarife mit niedrigeren Preisen vorgesehen werden. 

Ferner werden die Preise dort, wo mehrere Stromsysteme, z. B. 
Gleich- und Wechselstrom vorhanden sind, bisweilen verschieden be
messen, je nach den hoheren oder niedrigeren Gestehungskosten der 
beiden Stromarten (s. Beispiel 81, S. 224). Ein solcher Unterschied in 
der Preishohe ist auch bei einigen Gleichstromwerkon mit Bahnbetrieb 
zu finden, bei den en verschiedene Spannungen vorhandon sind und die 
Moglichkeit besteht, Kraftabnehmer unmittelbar von der Bahnober
leitung aus zu speisen. SchlieBlich hat man auch die Preise schon 
verschieden abgestuft, je nachdem der Strom aus einem oberirdisch 
oder unterirdisch verlegten Verteilungsnetz entnommen wird. 

Wirtschaftlichen Ursprungs ist auch die hie und da namentlich bei 
genossenschaftlichen Unternehmungen gebrauchliche Abstufung, boi der 
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die Preise fur die Zeichner der Anteilscheine niedriger angesetzt werden 
als fur andere Verbraucher. Eine Preisstellung nach diesem Grundsatz 
ist nur dort am Platze, wo die Verbilligung der Preise die Verzinsung 
der zum Bau der Anlagen beigesteuerten Gelder ersetzen solI. 

AIle die genannten Abstufungen wirtschaftlicher Art sind nur vom 
Standpunkt des Unternehmers aus zu begrunden, da der Verbraucher 
auf eine Anderung der der Abstufung zugrunde liegenden VerhliJtnisse 
keinen EinfluB hat. In ganz anderer Weise ist dies der Fall, wenn die 
Abstufung auf Grund wirtschaftlicher Umstande erfolgt, die mit dem 
Verbrauch in irgendeinem Zusammenhange stehen. Hierher gehort 
z. B. die haufig angewcndete und wiederholt beRprochene Abstufung der 
Tarife nach den Raumlichkeiten, in denen oder nach den Zwecken, zu 
denen die elektrische Arbeit verwendet wird. So gibt es besondere Tarife 
fur Muhlen, Ziegeleien, Molkereien, Heimweber, Kellereien in Weinbau
gebieten und dergleichen. Wieder anders geartet sind die Abstufungen 
fUr bestimmte Verwendungszwecke, z. B. fur Treppenbeleuchtung, 
Reklamebeleuchtung, fur HeiBwasserspeicher, Futterdampfer, fur Dresch
zwecke, fUr Klingeltransformatoren u. a. m. Der Zusammenhang mit 
den wirtschaftlichen Verhaltnissen des Verbrauchs ist jedoch hierbei 
meist nur auBerlich; in Wirklichkeit erfolgt die Abstufung in An
lehnung an die Gestehungskosten mit Rucksicht auf die Leistungs
beanspruchung oder die Benutzungsdauer, doch ist eine solche Form 
der Abstufung zweckmaBig, weil sie auch der Wertschatzung und 
Leistungsfahigkeit des Abnehmers und somit gleichzeitig den Erforder
nissen des Verkaufers und Verbrauchers entspricht. 

i) Gleichzeitige Anwendung mehrerer Abstufungen. Die Erfahrung, 
daB die Tarifsysteme mit den verschiedenen erorterten Abstufungen 
den Anspruchen der Verkaufer oder der Verbraucher trotz der zahl
reichen Abanderungsmoglichkeiten nicht genugen, gibt haufig Ver
anlassung, einer bestehenden Abstufung noch weitere hinzuzufUgen. 
Schon den his her erorterten Tarifen liegt meistenteils eine doppelte 
Abstufung, und zwar zunii.chst einmal nach dem Verwendungszweck 
der elektrischen Arbeit und dann nach irgendeinem der besprochenen 
Umstande zugrunde. Weiterhin ist oft in der Erkenntnis, daB bei der 
Abstufung nach der GroBe des AnschluBwertes oder nach der Hohe 
des Verbrauchs die Rucksicht auf die Gestehungskosten nicht genugend 
gewahrt ist, die Abstufung nach der Benutzungsdauer oder dem Zeit
punkt der Stromentnahme hinzugefugt werden. Andererseits hat man, 
um neben dem Aufbau der Gestehungskosten auch anderen wirtschaft
lichen Erwagungen EinfluB einzuraumen, auBer der Abstufung nach 
der Benutzungsdauer und dem Zeitpunkt des Verbrauchs weitere Ab
stufungen angewendet. Vielfach wurde eine bestehende Abstufung durch 
cine zweite vermehrt, nicht um eine planmaBige Preisentwicklung zu 
fordern, sondern nur, um dem Drangen der Verbraucher nach weiterer 
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Verbilligung auf irgendeine Weise nachzugeben. Die am meisten ge
brauchten Verbindungen mehrerer Abstufungen sind: 

Leistungsbeanspruchung und GroBe des Verbrauchs, 
Leistungsbeanspruchung und Benutzungsdauer, 
Leistungsbeanspruchung und Zeitpunkt des Verbrauchs, 
Leistungsbeanspruchung, Benutzungsdauer und Zeitpunkt deB Verbrauehs, 
GroBe des Verbrauchs und Benutzungsdauer, 
GroBe und Zeitpunkt des Verbrauchs, 
GroBe und Zeitpunkt des Verbrauchs und Benutzungsdauer, 
Zeitpunkt des Verbrauchs und Benutzungsdauer. 

Hierzu kommt in den meisten Fallen noch eine Abstufung nach dem 
Verwendungszweck und vielfach nach dem Leistungsfaktor, nach den 
Bestandteilen del' Gestehungskosten odeI' nach Besonderheiten technischer 
und wirtschaftlicher Art, so daB eine unubersehbare Zahl von verschie
denen Tarifen maglich ist. 

Die gleichzeitige Anwendung vieler Abstufungen ist bei Klein
abnehmertarifen zu vermeiden, da sie eine unnatige Unubersichtlichkeit 
mit sich bringt und die Abrechnung erschwert. Dagegen kann man 
bei GroBabnehmertarifen, wo diese Gesichtspunkte weniger schwer 
wiegen, in Fallen, in denen eine einheitliche Tarifgestaltung fUr vel'
schiedenartige Abnehmer erwiinscht ist, mit mehreren Abstufungen eine 
groBe Beweglichkeit in del' Preisgestaltung erreichen. Fast allgomein 
ist die gleichzeitige Anwendung mehrerer Abstufungen boi den ameri
kanischen GroBabnehmertarifen ublich (s. S. 267). Da die vorhergehenden 
Beispiele zum graBten Teil bereits mehrere Abstufungen enthalten, soll 
hier lediglich am Beispiel eines GroBabnehmertarifs die Auswirkung del'
artiger Ma13nahmen gezeigt werden. 

Beispiel 45: Abstufungen nach Hochstbedarf, GroBe und Zeitpunkt des Verbrauchs, 
Leistungsfaktor und Kohlenpreis [Hochspannungs-GroBabnehmertarif del' Berliner 

Stadtische Elektrizitatswerke Akt.-Ges.] (17, 1928, S.60). 

Hochstbedarf i Leistungspreis 
kW 

I 
iRM/kWu.Monat 

die ersten 100 7,20 
die nachsten 100 6,-
die nachsten 100 5,-
die weiteren 4,-

Stromver brauch 

kWh/Jahr 

die ersten 200000 
die nachsten 300000 
die nachsten 500000 
die 2. Million 

die 10. Million 
die weiteren 

I Arbeitspreis 
Rpf/kWh 

5,8 
5,4 
5,0 
4,9 

4,1 
4,0 

Die vorstehenden Leistungspreise gelten fur den wahrend del' Spitzenstunden 
beanspruchtcn und durch Leistungszeiger festgestellten halbstundlichen mittleren 
Hochstbedarf. Fur auBerhalb del' Spitzenstunden entnommene Mehrleistung wird 
auf diese Preise ein NachlaB von 30% tagsuber und von 80% wahrend der Nacht
stunden eingeraumt. "Als Spitzenstunden gelten wahrend del' Monat.e Januar, 
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Februar, Oktober, November und Dezember die Stunden von 7-9 h, und von 
16--19 h, als Nachtstunden wahrend des ganzen Jahres die Stunden von 19-7 h. 

Werden innerhalb eines Monats mindestens 10% der elektrischen Arbeit 
wahrend der Nachtstunden (19-7 h) entnommen, so werden fUr den Arbeitspreis 
des Nachtstromverbrauches auf den mittleren, sich aus vorstehender Arbeits
preisst&ffel ergebenden, auf volle zehntel Pfennig aufgerundeten Tagesarbeitspreis 
folgende Nachlasse gewahrt: ---------T----------

Die vorgenannten Arbeits· Anteil des Nachtstrom-I Na?hl~.B auf den Arbeits
preise gelten fur eine Energie- verbrauchs am Gesamt- I preIS fur denNachtstrom-
abnahme mit cos rp = 0,8. Fur stromverbrauch verbrauch 
jede mittels Zahler festgesteilte % % 
OberschuB-Blind-Kilowattstun
de (BkWh)bei cos rp < 0,8 wer
den 20 % des mittleren, auf 
volle zehntel Pfennig aufgerun
deten Tages - Arbeitspreises be
rechnet. FurjedeBk Wh zwischen 
cos rp = 0,8 und 1,0 werden 5% 
des genannten Tages -Arbeits
preises vergutet. 

10-15 
15-20 
20-25 
25--30 
30-35 
35-40 
40-45 
45--50 

uber 50 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Abb. 51. Tarifmodell des Hochspannungs-GroJ3abnehmertarifs der Berliner Stadtische 
Elektrizitittswerke Akt.-Ges. nach Beispiel 45. (Aus 17/1928). 

Die vorstehenden Arbeitspreise gelten bei einem Preis der mitteldeutsohen 
Roh-Forderbraunkohle, Bitterfelder Revier, von 3,37 RM/t laut Veroffentliohung 
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des Braunkohlensyndikats im Reichsanzeiger Nr.92 vom 21. 6. 26. Andert sich 
dieser Syndikats-Kohlcnpreis nach oben oder unten urn mehr als 10%, so andern 
sich die Arbeitspreise im Verhaltnis der tatsachlichen Preisanderung. 

Das Modell dieses Tarifs ist unter der Annahme von cos cp = 0,8 
und voll in die Spitze fallender Hochstlast in Abb. 51 abhangig von 
Hochstleistung und Benutzungsdauer dargestellt. 

3. Mindestgewahr und Verr:echnungsgebiihr. 
1m Verlauf der vorliegenden Untersuchung ist wiederholt darauf 

hingewiesen worden, daB dem Elektrizitatswerk fiir jeden Abnehmer 
Kosten entstehen, aueh wenn sein Verbraueh sehr niedrig oder gleich 
Null ist. Es handelt sieh hierbei urn die Leistungs- und die Abnehmer
kosten. Urn sieh vor Verlusten zu schiitzen, muB der Unternehmer 
MaBnahmen treffen, die ihm auch bei ungiinstigen Verbrauchsverhalt
nissen eine gewisse Mindesteinnahme siehern. Dies wird ohne wei teres 
durch Pauschal- und Grundgebiihrentarife erreicht, bei denen die 
I~eistungs- und Abnehmerkosten ganz oder zum Teil erhoben werden, 

auch wenn kein Verbrauch stattfindet. Beispiel 46: Mindestgewiihr mit Ab-
stufung nach Verwendungszweck. Bei Zahlertarifen besteht diese Sicher-

Verwendungszweck 

Licht ...... . 
Kraft ...... . 

Mindest· 
gewahr 

RM!Jahr 

40.-
15.-

heit nicht von vornherein. Daher ver
langen manche Elektrizitatswerke von 
den Abnehmern die Zusicherung einer 
Mindestgewahr, indem die Bezahlung 
cines bestimmten Verbrauchs, ausge
driickt in Geldwert oder in Kilowatt-

stunden oder in Benutzungsstunden des AnschluBwertes zur Bedingung 
gemacht wird. Die Form, in der die Mindestgewahr festgesetztwird, ist sehr 
verschieden. Es wird z. B. verlangt, daB fUr jedeAnlage einMindestbetrag 
gewahrleistet wird, der von ihrer GroBe unabhangig ist (Beispiel 46). 

In anderen Fallen wird cine MindestBeispiel 47: Mindestgewiihr mit Ab-
stufung nach Anschlullwert (Kraft). gewahr je k W, Lampe, HK, PS usw. vcr-

Anschlu/3wert 

PS 

Mindest· 
gewahr 

RM!Monat 

langt (Beispiel 47). Dabei kommen wie
derum verschiedene Abstufungen vor. 

Bei Pausehaltarifen, namentlieh in 
landwirtsehaftliehen Betrieben, wo der 

1/15 1,80 AnschluBwert, haufig sehr gering ist 
11,;810 2,70 und die AnsehluBkosten hoch sind, 3,15 
1/5 3,60 werden vielfach bestimmte Mindestgeld-
1/4 4,50 betrage je Jahr und Anlage verlangt. 

Ferner wird die Anwendung bestimmter Sondertarife an Gewahr
leistungen entweder hinsichtlich der Benutzungsstunden oder der Hohe 
des Verbrauehs (s. Beispiel 127, S.262) oder der Dauer der Bezugs
verpflichtung gekniipft. Vielfaeh wird der AnschluB neuer Abnehmer 
in noeh unausgebauten Gebietsteilen von der Gewahrleistung einer 
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Beispiel 48: Mindestgewiihr mit Abstufung nach Verwendungszweck 
und Benutzungsdauer. 

I Mindestgewahr 
Verwendungszweck Art des Tarifes 

i hjJahr bezogen auf 

Beleuchtung. Einfachtarif 
I 

50 AnschluBwert 
Beleuchtung. Einfachtarif 100 Hochstbedarf 
Kraft. Einfachtarif 125 AnschluBwert 
Kraft. Einfachtarif 250 Hochstbedarf 
Beleuchtung. Doppeltarif 80 AnschluBwert 
Kraft. Doppeltarif 200 AnschluBwert 
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bestimmten Mindestleistung oder -stromabnahmc je km oder MeiIe 
Leitungsliinge abhiingig gemacht (s. Beispiel 139, S.273). 

Die Festsetzung eines Mindestverbrauchs in der zuerst beschriebenen 
:Form ist in Deutschland nicht sehr verbreitet, doch kann die Berechtigung 
hierzu nicht ohne weiteres bestritten werden. Bei keiner anderen Ware 
des tiiglichcn Bedarfs kommen, abgesehen von der Hohe der Bereit
steIlungskosten, so auBerordentliche Schwankungen in den Bezugs
mengen vor wie bei der elektrischen Arbeit. Der Elektrizitiitsverkiiufer 
muB abwiigen, ob die Gesamtheit der Abnehmer aIle Unkosten tragen 
wird oder ob er, urn verlustbringende Anschlusse zu vermeiden, die 
fur den Abnehmer unstreitig unangenehme Mindestgewiihr, die die 
Gewinnung manches kleinen Abnehmers erschwert, ~enn nicht gar 
verhindert, in Kauf nehmen solI. Anders liegen die Verhiiltnisse bei 
GroBabnehmern, fUr deren AnschluB meist besondere Aufwendungen 
zu machen sind. Hier muB schon in Anbetracht des gewohnlich stark 
erniedrigten Preises Gewahr gegeben sein, daB eine bestimmte Mindest
einnahme erzielt wird. Es ist zwar kein Zweifel, daB ein solches Ver
langen den AbschluB von Sondervertriigen erschwert, doch kann mit 
Riicksicht auf gesicherte wirtschaftliche Grundlagen hierauf nicht ver
zichtet werden. Es ist jedoch zweckmiiBig, den Umfang der Mindest
gewiihr und deren etwaige Verminderung im FaIle hoherer Gewalt 
genau festzulegen und sie auf das unbedingt notige MaB zu beschriinken. 

In groBerem Umfang ist dic Mindestgewiihr in den besprochenen 
:Formen in der Schweiz, in England und besonders in den Vereinigten 
Staaten eingefiihrt, wo kaum ein Tarif ohne eine solche Vorschrift zu 
finden ist. In Deutschland ist die Festsetzung einer Mindestcinnahme 
in einer anderen Form gebriiuchlich, und zwar in der Form einer 
sog. Verrechnungsgebuhr. AuBer den Preisen fur den Strombezug 
selbst wird bei fast allen Ziihlertarifen noch ein bcsonderer Betrag 
fUr die Verrechnung erhoben. Dieser Betrag soIl der Abgeltung der 
Kosten dienen, die durch die Bereitstellung der McBeinrichtung und 
ihre dauernde Unterhaltung, durch die AussteIlung der Rechnung und 
den Einzug des Geldes entstehen, kurz derjenigenAusgaben, die im ersten 
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Buch (s. S. 47 und 75) als Ubergabe- und Abnehmerkosten bezeichnet 
sind. In Unkenntnis des genauen Aufbaues der Gestehungskosten und in 
Verkennung der Zusammenhange hat man fruher diesen Betrag "Zahlrr
gebuhr" genannt und ihn als Miete fur den Zahler angesehen. Das 
Entgelt hierfUr bildet jedoch meist nur einen Teil der Verrechnungs
kosten, die auch bei Beschaffung der Zahler durch den Abnehmer erhoben 
werden muBten. Die kaufliche Uberlassung der Zahler an den Ver
braucher wird vermieden, weil es sich trotz aller technischen VervoU
kommnung um ein empfindliches Gerat handelt, das von dem Werk 
standig uberwacht und unterhalten werden muB. Dort, wo die Zahler 
sich im Eigentum der Verbraucher befinden, haben sich vielfach Streitig
keiten zwischen dem Verkaufer und dem Abnehmer ergeben, so daB 
es heute allgemeine Ubung geworden ist, die MeBgerate nur leihweisc 
zur Verfugung zu stellen. 

Die Berechtigung zur Erhebung einer Gebuhr fUr die Benutzung 
der Zahler ist vielfach bestritten worden; es wird dagegen eingewendet, 
daB nach del' Gewohnheit der Verkaufer die Kosten des Messens tragt, 
und daB dieses Gewohnheitsrecht Gesetz geworden ist, indem in § 448 
BGB bestimmt ist, "daB die Kosten der Ubergabe der verkauften 
Sachen dem Verkaufer zur Last fallen". Indes handelt es sich hier 
keineswegs in rechtlichem Sinne um die Ubergabe einer gekauften 
Sache, abgeschen davon, daB die elektrische Arbeit nach dcutschem 
Recht uberhaupt keine Sache ist. Das Werk steUt vielmehr dem Ver
braucher eine unbeschrankte Menge zur Verfugung, aus dcr sich diesel' 
beliebige Teile zu beliebigen Zeiten entnehmen kann. Aber auch ohne 
diesen Zusammenhang wurde die Erhebung der Verrechnungsgebuhr 
rechtsgultig sein, da der erwahnte Gesetzesparagraph durch besonderc 
Vereinbarung, wie sie durch Anerkennung der von den Werken auf
gestellten Bedingungen fast stets vorliegt, auBer Wirksamkeit gesetzt 
werden kann. 

Die Hohe del' Verrechnungsgebuhr wird meist yom AnschluBwerL 
von del' Art del' MeBgerate, ihrem MeBbereich und selten von der Ver
brauchsspannung abhangig gemacht. Bei manchen Werken wird sie 
nicht erhoben, wenn der Verbrauch eine bestimmte Hohe erreicht; sie 
ersetzt hier die :Mindestgewahr. Die Verrechnungsgebuhr ist bei allen 
Tarifen ublich; bei Pauschal- und Grundgobuhrentarifen wird sie moist 
in die Pauschal- oder Grundgebuhr eingerechnet. 

Die Erhebung der Verrechnungsgebuhr ist besonders wichtig, wenn die 
Zahl der kleinen und kleinsten Abnehmer hoch ist. Hat doch bei einzelnen 
Werken ein betrachtlicher Teil der Abnehmer einen geringeren Jahres
verbrauch als 10 kWh, der bei Verwendung eines Zahlertarifs weniger 
Einnahmen erbringt, als die Abnehmerkosten allein ausmachen. DaB 
andererseits gerade fUr diese Verbraucher die Verrechnungsgebuhr eine 
unerwunschte Beigabe ist und in vielen Fallen den AmlchluB erschwert, 
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ist bereits frillier ausgefiihrt (s. S. 137). Elektrizitatswerke, die mit 
niedrigen Zahlereinkaufspreisen zu rechnen haben, werden daher nicht 
zu ihrem Schaden die Hohe des Zahlertarifs so festsetzen, daB von der 
Erhebung einer Verrechnungsgebillir Abstand genommen werden kann, 
oder sie auf andere Weise verrechnen, falls dies, wie beim Grundgebiihren
tarif, moglich ist. 

II. Die Allwendung der Tarife. 
(300-403.) 

Die Anwendung der Tarife kann nach zwei Richtungen untersucht 
werden, einmal nach den verschiedenen Wirtschaftsgebieten, die sich 
der elektrischen Arbeit bedienen und ferner nach ihrer Verbreitung 
in den verschiedenen Landern. 

A. Die Tarife fiil' die verschiedenen Anwendungsgebiete 
der elektrischen Arbeit. 

Aus der schier uniibersehbaren Mannigfaltigkeit der Tarife haben 
sich bestimmte Formen fiir die einzelnen Anwendungsgebiete der 
elektrischen Arbeit als besonders geeignet erwiesen und werden dem
gemaB vorzugsweise gebraucht. Wahrend man frillier von diesem 
Gesichtspunkt aus Tarife fiir Beleuchtungs-, Kraft- und Warmezwecke 
unterschied, ist es heute, da der einzelne Abnehmer in steigendem MaBe 
die physikalischen Wirkungen der elektrischen Arbeit nebeneinander 
ausnutzt, fruchtbarer, nach den wirtschaftlichen Verhaltnissen der Ab
nehmer zu uuterscheiden. DemgemaB unterteilt man die Abnehmer 
zunachst in zwei groBe Gruppen: die Kleinabnehmer und die GroB
a bnehmer. Die Grenze zwischen beiden Abnehmergruppen ist nicht 
immer mit Bestimmtheit zu ziehen. Ganz eindeutig ist die Unterscheidung 
nur dort, wo alle GroBabnehmer hochspannungsseitig beliefert werden, 
wie es bei vielen Unternehmungen bereits heute der Fall ist. 1m iibrigen 
spielen bei der Begriffsbestimmung die ortlichen Verhaltnisse, die GroBe 
des Elektrizitatswerkes und andere Umstande eine wesentliche Rolle. 
So kann fiir ein kleines Unternehmen bereits als GroBabnehmer gelten, 
wer bei einem groBen Werk als Kleinabnehmer angesehen wird. Es ist 
daher nicht angangig, allgemein einen bestimmten jahrlichen Strom
verbrauch als Grenze festzusetzen. Vielmehr betrachtet man diejenigen 
als GroBabnehmer, die mit den allgemeinen Kleinabnehmertarifen nicht 
zu gewinnen sind, weil sie die Moglichkeit anderer Energiebeschaffung 
haben, oder weil das Elektrizitatswerk im Hinblick auf die Gestehungs
kosten auf der einen und die Wertschatzung der Abnehmer auf der 
anderen Seite sich zur Einraumung von Sondertarifen veranlaBt sieht. 
Will man eine von subjektiven Erwagungen unabhangige Begriffs
bestimmung einfiihren, so konnte man als GroBabnehmer diejenigen 
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Verbraucher bezeichnen, welche die von ihnen benotigte elektrische 
Arbeit selbst erzeugen und einen durchgehenden Betrieb unterhalten 
konnen. Zwar sind heute auch viele del' sog. Kleinabnehmer in del' 
Lage, ihren Arbeitsbedarf durch eigene Erzeugung zu deckcn, wie 
Z. B. ein groBer Teil des Handwerks und del' .Landwirtschaft; es handelt 
sich hierbei abel' zum Unterschied von den GroBabnehmern fast niemals 
um Dauerbctrieb, sondern nul' um gelegentliche Inanspruchnahme del' 
Kraftquelle. 

1. Kleinabnehmertarife (300-332). 

Bei den Kleinabnehmern sind nach grundsatzlicher Verschiedenheit 
del' Verbrauchsverhiiltnisse Ha ushalt, Gewer be und Land wirtschaft 
zu unterscheiden. 

a) Haushalttarife (300-321). Del' Haushalttarif muB auf einfachste 
Weise den Gebrauch del' elektrischen Arbeit zu allen Verwendungs
zwecken ermoglichen und dem Abnehmer Anreiz geben, sich del' 
elektrischen Arbeit zu den Verrichtungen im Haushalt, wo immer mog
lich, in steigendem Umfange zu bedienen. Er muB einfach und uber
sichtlich sein, . denn del' Privatmann beschaftigt sich nur ungern mit 
verwickelten und umstandlichen Berechnungen fUr hausliche Ausgaben. 
Dem Verkaufer muB del' Tarif die GewiBheit geben, daB er auch bei 
starken Schwankungen des Verbrauchs VOl' Verlusten geschutzt ist, oder 
daB er wenigstens etwaige Verluste innerhalb del' Verbrauchergruppen aus
gleichen kann. Das ist nul' moglich, wenn del' Tarif auf die Leistungsfahig
keit und Wertschatzung des Verbrauchers Rucksicht zu nehmcn gestattet. 

AIle diese Forderungen sind bei dem Grundge buhren tarif erfullt. 
Zunachst bietet er dem Abnehmer wie dem Verkaufer den Vorteil, daB 
del' Gcbrauch von Haushaltungs- und Wiirmegeriiten ohne besonderen 
Zahler ermoglicht wird, sei es, daB del' Arbeitspreis von vornherein so 
niedrig festgesetzt wird, daB er die Verwendung del' elektrischen Arbeit 
zu allen Zwecken gestattet, sei es, daB er ent.sprechend abgestuft ist 
(s. S. 147). Weiterhin gestattet diesel' Tarif schon in seinem Aufbau 
del' Wertschatzung und Leistungsfahigkeit del' Abnehmer Rechnung zu 
tragen. Daher findet del' Grundgebuhrentarif fUr den Haushalt in allen 
Liindern mit fortgeschrittener Elektrizitiitswirtschaft steigende An
wendung. Freilich darf nicht verkannt werden, daB seine erfolgreiche 
Ausbreitung auf seiten des Verbrauchers wirtschaftliches Verstandnis 
voraussetzt, das ihn bereit macht, auch die bereits erwiihnten Nachteile 
diesel' Tarifform (s. S. 138f.) mit in den Kauf zu nehmen. Besonders 
empfindlich ist del' Abnehmer gegen das starke Ansteigen del' Durch
schnittspreise bei geringer Ausnutzung. Um diesen Nachteil zu mildern, 
hat man verschiedene Wege eingeschlagen: In manchen Orten werden 
den Abnehmern fUr die Grundgebuhr eine bestimmte Anzahl Kilowatt
stunden ohne weitere Berechnung geliefert und nul' del' daruber hinaus
gehende Verbrauch ist mit dem Arbeitspreis zu bezahlen (s. Beispiel 128, 
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S. 262). Nicht selten wird dem Abnehmer neben einem Tarif mit hoher 
Grundgebiihr und niedrigem Arbeitspreis ein solcher mit niedriger 
Grundgebiihr und hohem Arbeitspreis angeboten. Bei der letztgenannten 
Preisstellung wirkt sieh der Ruekgang der Ausnutzung nicht so stark 
auf den mittleren Strom preis aus wie bei Anwendung einer hohen 
Grundgebuhr. Will man das ubermaBige Ansteigen der Preise ganz 
ausschlieBen, so bleibt nichts iibrig als die Durchschnittspreise nach 
oben zu begrenzen (s. Beispiel 49, S. 192). Dabei wird die Grenze meist 
dem gewohnlichen Zahlertarif gleichgesetzt. Dies Verfahren ist umstand
lich, bei der Abrechnung zeitraubend und vcrwischt vor aHem das 
Wesen des Grundgebiihrentarifs. 

Diese Nachteile haben manche Unternehmungen veranlaBt, von 
dem Grundgebiihrentarif ganz abzusehen und an seine Stelle im 
Haushalt den Regelverbrauchstarif zu setzen (s. S. 147). Dieser 
vermeidet zwar ein iibermaBiges Ansteigen der Preise bei niedriger 
Benutzungsdauer, doch fehlt ihm der fUr den Verkaufer wichtige 
V orteil einer Mindestgewahr; auBerdem ist der Anreiz zur Steigerung 
des Stromverbrauchs so lange geringer als beim Grundgebuhren
tarif, bis der Regelverbrauch iiberschritten ist. FUr den Verbraucher 
ist ein solcher Tarif ungefahr gleichwertig einem Grundgebuhrentarif, 
bei dem der Durchschnittspreis nach oben begrenzt ist. Als Regel
verbrauch wird der normale Verbrauch des Abnehmers fUr Beleuchtung 
angesehen und meist nach den iiblichen BezugsgroBen des Grundgebuhren
tarifs und haufig nach der Jahreszeit abgestuft (s. Beispiel 53, S.193). 

Die Grundgebiihr und die Einnahmen aus dem Regelverbrauch decken 
die im wesentlichen durch die Beleuchtung entstehenden Leistungskosten; 
der Arbeitspreis und die niedrige Stufe bei dem Regelverbrauchstarif 
werden entweder so angesetzt, daB neben reichlicher Beleuchtung die 
Verwendung der iiblichen elektrischen Haushaltgerate (Bugeleisen, Staub
sauger, Haartrockner, Warmekissen usw.) wirtschaftlich moglich ist 
(15-20 RpfjkWh) oder von vornherein so niedrig, daB auch das elek
trische Kochen durchgefUhrt werden kann. Einige Fingerzeige fUr die 
Tragbarkeit der Preise des Koch stroms , von der Abnehmerseite aus 
gesehen, vermag eine eingehende Betrachtung von Haushaltaufstellungen 
zu bieten (s. S. 38f.). Dort ist nachgewiesen, daB Preise von 10 bis 
12 RpfjkWh fUr den Kochstrom den heutigen wirtschaftlichen Ver
haltnissen angemessen sind; mit hoheren Preisen das elektrische Kochen 
im groBeren Umfang einfiihren zu wollen, ist zwecklos. - Manchmal 
sind beim Arbeitspreis mehrere Stufen vorgesehen, deren niedrigste 
auch die Verwendung von Speichergeraten gestattet; meist wird hierfiir 
im Haushalt wie auch in der Landwirtschaft ein besonderer Sperr
stundentarif angewendet. Auch fUr Kleinwohnungen sind die beiden 
Tarife am Platze, sofem elektrische Haushaltgerate in nennenswertem 
Umfang in Gebrauch sind. 
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Beispiele 49-.51: Grundgebiihrentarife fiir Haushaltungen (s. auch Beispiele 16-19). 

Beispiel 49: Abstufung der Grundgebiihr nach der Zimmerzahl und des ArbeitsI,reises 
naeh der GroBe und dem Zeitpunkt des Verbrauehs. 

(J\'Iarkisehes Elektrizitatswerk, Berlin.) 

An- Zahl del' Grundgebuhr 
wendungs- Zimmer! 

gebiet RM/Monat 

Tarif A 
Beleuehtung 1 1,-

Kraft 2 1,25 
Warme 3 1,50 

4 2,-
5 3,-

jedes 
weitere 1,25 

-~ 

Speicher-
gerate 2 

Tarif B I 
Be1euchtung wie A I wie A 

Kraft zuzuglich: 
Warme 10,20jZimmer 

-

Tarif B II 
wie A wie A 

: zuzuglich: 
10,44jZimmer 

1 Kuche nicht mit eingerechnet. 
2 Von 2Ih 30m bis 6h 30m. 

Stromverbraueh Arbeits-
preis 

kWh RpfjkWh 

die ersten l000/Jahr 15 
die nachsten lO00/Jahr 10 
die weiteren 8 

odeI': 
die ersten 50/Zimmer/Jahr Ii5 
die nachsten IOO/Zimmer / .Jahr 10 
die weiteren 8 

die ersten 300/Monat 5 
die weiteren 4 

I 

I 
I 

I50jZimmer u. Jahr I 

I 

die ersten 10 
die weiteren 

I 
8 

I 
I 
I 

Gesamtverbraueh 8 
I 

Del' aus Grundgebuhr und Arbeitspreis sich ergebende mittlere jahrliche Strom
preis ist auf 40 Rpf/kWh begrenzt, zuzuglich einer Abnehmergebuhr von 6,- RMj 
Anlage und Jahr fur die ersten 500 W Anschlu13wert und 1,- RM/Anlage und 
Jahr fur je weitere angefangene 500 W, hochstens jedoeh 36,- RM/Anlagc 
und Jahr. 

Beispiel 50: Abstufung der Grundgebiihr nach der Zahl der angeschlossenen 
Lampen und des Arbeitspreises nach GroBe und Zeitlmnkt des Verbrauchs. 

CUberlandwerk Oberhessen, Friedberg.) 

Zahl del' 
angeschlossenen 

Lampen 

1- 4 
5-10 

11-20 
21-30 

Grund
gebuhr 

[ RM/Monat 

2,-
3,-
4,50 
7,-

Strom
verbrauch 

kWh/Monat 

I die ersten 100 
die weiteren 

Arbeitspreis 

6-21h I 21-6h 
Rpf/kWh Rpf/kWh 

11 
9 6 
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Beispiel 51: Abstufung der Grundgebiihr nach der Wohnfliiche und des 
Arbeitspreises nach der Grolle des Verbrauchs (England). 

Wohnflache 
qfuB 

I Grundgebiihr Stromverbrauch Arbeitspreis 

Ish/qfuB undJabr kWhfVierteljahr d/kWh 

bis 800 
800-1000 

je weitere 200 

36 
40 

5 

die ersten 240 
die weiteren 

Beispiele 52-53: Regelverbrauchstarife fUr Haushaltungen. 

Beispiel 52: Regelverbrauch gleich dem Verbrauch in 
friiheren Jahren (OstpreuBenwerk, Allenstein). 

Stromverbrauch 

kWh/Monat 
, 

Regelverbrauch . . . . . . . . . . I 

(entspricht dem Verbrauch des jeweils , 
gleichen Monats im Jahre 1929) 'I' 

Mehrverbrauch. . ........ . 

Preis 
Rpf/kWh 

53 

12 

Beispiel 53: Regelverbrauch mit Abstufung nach Zimmerzahl und Monat. 
(Stadtisches Elektrizitatswerk Frankfurt am Main.) 
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Stromverbrauch Preis 
kWh/Monat Rpf/kWh 

Regelverbrauch 
------- -"---- -- .----_._--------- -----

Zimmerzahl 
Monat ~-------------

1 I 2 I 3 
I 

4 I 5 6 I 7 8 I je I mehr 

• 

Januar 4 5 8 II 16 i 22 29 36 4 
Februar 3 4 7 10 14 19 24 29 4 
Marz 2 3 5 8 11 16 21 25 3 
April 2 3 4 6 9 13 17 22 3 
Mai I 2 2 4 7 II 15 20 3 
.Juni I I 1 2 3 6 9 12 16 2 45 
.Juli 1 1 2 4 6 10 13 17 2 
August 1 I 2 3 5 8 12 16 21 3 
September 2 3 4 6 9 13 18 I 24 3 
Oktobar 2 I 3 5 8 12 17 I 22 

I 
29 4 

November 3 4 6 • 9 14 20 
, 

27 34 4 
Dezember 15 ! 

7 10 I 14 ! 19 25 I 32 i 40 5 I i I --------- ----- ------ ------. -----
Mehrverbrauch 10 

Welche Preisgrundlagen den ortlichen Verhaltnissen am meisten 
gerecht werden, muB in jedem einzelnen Falle untersucht werden. So 
wird die Zimmerzahl als Grundlage besonders bei ungefahr gleichartigen 
W ohnverhaltnissen in geschlossenen Baublocks, die W ohnungsgrund
flache bei offener Bauart, die Brennstellenzahl als Notbehelf in Klein-

Siegel u. Nissel, Die Elektrizitatstarifc. 3. Aufl. 13 
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wohnungen angemessen sein. Der Mietpreis als Grundlage ist nul' dort 
anwendbar, wo, wie in England, behordlich fcstgesctztc Unterlagen vor
handen und wesentliehe Schwankungen, wie sie sich gerade in den 
letzten Jahren in fast allen Kulturlandern gezeigt haben, nieht zu 
erwarten sind. Abzulehnen ist beim Kleinverbraucher del' gemessene 

Beispiel 54: Dreitaxentarif liir Haus
haltungen mit Abstufung der Grundge
biihr nach gem essen em Hochstbedarf. 
(Stadt. Betriebsverwaltung, Bonn a. Rh.) 

Hochstbedarf als MaBstab fiir die 
Grundgebiihr. So sehr sich diese 
Tarifform bei GroBabnehmern ein
gebiirgert hat, so wenig kann sie 
beim Verkauf der elektriRchen Arbeit 
an Kleinabnehmer FuB fassen. 1m 
Kleinverkauf bedeutet die Anwen
dung eines derartigen Tarifs lediglich 
die einseitige Beriieksichtigung del' 
Gestehungskosten unter Vcrnach

Abnehmer-I Grundgebiihr I Arbe~ts-
gebiihr RM/kW und preIs 

RM/Jahr Jahr RpfjkWh 

36,- I 156,- I 10 

lassigung wichtiger Belange der Nachfrage, und erfordert daher unter 
allen Umstanden eine miihselige und nicht immer niitzliche Werbe
und Aufklarungsarbeit, ganz abgesehen von den betrachtlichen Mehl'
aufwendungen fill' den Einbau des erforderlichen Hochstbelastungs-

zeigers. Bci Kleinabnehmern in Deutsch
Beispiel 55: Wrightscher Tarif land wird daher del' Grundgebiihrentarif 

fiir Haushaltungen (England). mit der Bemessung nach der beanspruchten 
Benutzungsdauer1 Preis Leistung nur in Ausnahmefallen ange-

___ h...:/_T_a...:g ___ +----"d/kWh wendet, haufiger findet man ihn noch in 

die ersten Fl. 
die weiteren . 

6 
2 

1 Bezogen auf den gemessenen 
Hochstbedarf (s. auchBeispiele 27 
und 28, S. 161). 

Beispiel 56: Zahlertaril fiir Haus
haltungen mit Abstufung nach 
dem Verwendungszweck (Anwen
dungsgebiet) unter Gebrauch eines 
Vergiitungszahlers (Stadt. Elek-

trizitatswerk Bayreuth). 

Anwendungsge biet 

Beleuehtung. . . . 
Haushaltgerate2 , • 

Preis 
Rpf/kWh 

I 48/38 
I 20 

2 Verbrauch durch Vergiitungs
zahler gemessen. 

nicht zu iiberwinden ist, ist 
Aushilfsmittel. 

England, Kanada und in den \' ereinigten 
Staaten, und zwar vielfach in del' alten, 
von Wright eingefiihrten Form. 

Als Ubergang von dem normalen 
Zahlertarif fiir Beleuchtung, del' die An
wendung elektrischer Gerate wirtschaft
lich kaum gestattet, zu einem ausgp
sprochenen Haushalttarif findet man die 
Verwendung sog. Vergiitungszahler. Dies 
sind tragbare MeBgerate, die entweder 
die Zeit del' Benutzung einzelner Gerate 
odeI' deren Verbrauch anzeigen, der dann 
mit einem billigeren Preis besonders ver
rechnet wird (Riickvergiitung). 

Sofern in Kleinwohnungen elektrische 
Gerate nicht verwendet werden und del' 
Wider stand gegen Grundgebiihrentarife 

del' Pauschaltarif immer noch cin heliebtes 
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Beispiel 57: Pauschaltarif fUr Kleinwohungen mit' Abstufung nach Ansehlull~ 
wert und Verwendungszweck (Amperwerke Elektrizitiits·A, G., Miinchen). 

Anwendungsgebiet 

Beleuchtung. . . . . 

Bugeleisen. . . . . . 
Klingeltransformatoren 

Abstufung 

25 W·Lampe 
40W·Lampe 
60 W·Lampe 
75 W·Lampe 

100 W-Lampe 

Rechnungs. 
einheit 

1 Lampe 
1 Lampe 
1 Lampe 
1 Lampe 
1 Lampe 
lW 
1 Stiick 

Pauschalpreis 
RMjJahr 

12,-
20,-
24,-
30,-
40,-

0.12 
3,-
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In anderen Landern werden fUr den Haushalt in groBerem Umfang 
auch noch Zonentarife (Vereinigte Staat en von Amerika, hier Block· 
tarife genannt) nnd Mehrfachzeittarife (Schweiz) verwendet (s. S. 20!t 
und 260). 

b) Gewerblichc Tarife (322, 323). Auch im Gewerbe handelt es sich 
meist um den gleichzeitigen Verbrauch von elektrischer Arbeit zu Licht., 
Kraft· und Warmezwecken. Diese Verwendungszwecke stehen aber nicht 
in so enger gegenseitiger Bertihrung und Vermischung wie im Haushalt. 
Darum haben sich im Gewerbe Grundgebtihrentarife noch nicht im 
gleichen MaBe eingeftihrt wie dort, wiewohl sie auch im Gewerbe den 
Anreiz zu gesteigerter Ausniitzung geben und fUr die verschiedenen 
Zwecke nur eines Zahlers bedtirfen. Die BezugsgroBen ftir die Grund· 
gebtihr mtissen bei den gewerblichen Tarifen notwendig andere sein 
als beim Haushalt. Die Zimmerzahl kann kaum in Frage kommen: auch 
die GroBe der Raumgrundflache steht selten in einem klar erkennbaren 

Beispielc 58 und 59: Gewerbliche Grundgebiihrentarife. 

Beispiel 58: Abstufung der Grundgebiihr nach Anschlullwert und Verwendungs
zweck und des Arbeitspreises nach der Grolle des Verbrauchs (Miirkisches Elektri· 

zitiitswerk, Berlin). 

Verwendungs
zweck 

Beleuchtung 

Kraft und 
sonstige Zwecke 

AnschluBwert 

die ersten 100 W. . . . 
je weitere 10 W. . . . 

bei regelmiiBiger Benu tzung 
bei voriibergehender Be-

niitzung .... . 
das erste kVA1 .. . 
jedes weitere kVA1 .. 

I Grund
i gebiihr 
I RMjJahr 

2,-

0,10 

0,05 
2,-
1,-

Strom
verbrauch 
kWhjJahr 

I' Arbe~ts-
, preIs 
I Rpf/kWh 

I dieersten 10001
1 

/die weiteren i 
15 
10 

i 

1 Der groBte Motor wird mit 100%, der zweitgroBte mit 75% und aIle weiteren 
Motoren mit 50% des tatsiichlichen AnschluBwertes in Ansatz gebracht. Bei 
Berechnung der Grundgebiihr nach gemessenem Hochstbedarf erhohen sich die 
angegebenen Siitze urn 50%. Begrenzung des Strompreises wie Beispiel 61. 

13* 
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Verhaltnis zur Leistung oder zum Verbrauch an elektrischer Arbeit. Das 
gleiche gilt yom Mietpreis der benutzten Raume, insbesondere beim Hand

Beispiel 59: Abstufung der Grundgebiihr nach der 
Grundfliiche der Riiume und des Arbeitspreises nach 
der GroBe des Verbrauchs (Stadt. Elektrizitatswerk 

Gelsenkirchen) . 

G dfl"" h I Grund· Strom-
run ac e I gebiihr verbrauch 

m 2 I RMjMonat kWhjJahr 

die ersten 20 
je weitere 20 

1,50 
0,30 

die ersten 100 

tiber 4000 

I Arbeits
I preis 
I RpfjkWh 

38 

18 

werk (bei Laden ware 
der Mietpreis unter ge
sicherten Wirtschaftsver
haltnissen als Grundlage 
nicht ungeeignet). So 
wird als BezugsgroBe fast 
nur der AnschluBwert, 
und zwar getrennt fiir 
Beleuchtung, Kraft und 
Warme gewahlt, seltener 
die beniitzteBodenflache. 

Sofern es sich iiberwiegend urn Beleuchtung - Erwerbsbeleuehtung
handelt, kommen meistenteils groBere Einzelbetrage in Frage als bei 
der Wohnungsbeleuchtung; hier ist deshalb eine Abstufung nach der 
GroBe des Verbrauchs nicht von vornherein abzulehnen, zumal die Mehr
zahl der in l<'rage kommenden Abnehmer den Grundsatz dieser Ab
stufung fUr ihren eigenen Geschaftsbetrieb anwendet. Dagegen ist eine 
Abstufung nach der Benutzungsdauer oder der Zeit der Stromentnahme 
bei einem groBen Teil dieser Abnehmergruppen, insbesondere bei Laden 
und Biiros, zwecklos, weil sie gewohnlich auBerstande sind, ihre Anlagen 
in einem der Abstufung entsprechenden Umfange auszunutzen; sie 
empfinden vielmehr den Benutzungsstunden- oder den Doppeltarif 
meist als unwirksam oder gar driickend, weil sie gezwungen sind, die 
elektrische Arbeit gerade in den Stunden der hoheren Preise in Anspruch 
zu nehmen und viel mehr die Erhohung der Preise in dieser Zeit als die 
ErmaBigung in den Stunden schwacher Belastung fiihlen. 

Anders liegen die Verhaltnisse bei denjenigen Gruppen der Erwerbs
beleuchtung, die durch ihren Betrieb zu langdauernder Benutzung der 
Beleuchtung gezwungen sind, wie Wirtshauser, Gasthofe, Backereien, 
Vergniigungsstatten u. a. m. Diesen Abnehmern werden durch Be
nutzungsstunden- und Doppeltarife wesentliche Vorteile eingeraumt, so daB 
sie bei ausreichender Aufklarung mit Erfolg verwendet werden konnen. 
Sie sind denn auch in diesen Kreisen noch immer stark verbreitet, vor
nehmlich der Doppeltarif. Da es sich urn klar abgrenzbare Gewerbe
gruppen handelt, wiirde das gleiche Ergebnis ohne die Anwendung 
umstandlieher Preisformen durch einfache Zahlertarife erzielt werden 
konnen. Fiir Abnehmer mit weit iiber die normale Beleuchtungszeit 
hinausgehendem GroBverbrauch, wie StraBenbeleuchtung, Warenhauser, 
Postamter, BahnhOfe, Kasernen, Krankenhauser u. a. m. werden ge
wohnlich Sonderpreise festgesetzt. 

Eine eigene Behandlung verlangen Schaufenster- und Werbebeleuch
tung. Scfern hierbei ein Grundgebiihrentarif angewendet wird, muB 
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bei Berechnung des AnschluBwertes besondere Bewertung Platz greifen, 
da sonst ein solcher Tarif gerade im vorliegenden FaIle anschluBhemmend 
wirken kann. Fur Schaufenster- und Werbebeleuchtung, die uber die 
normale Geschaftszeit hinaus in Benutzung sind, konnen Doppel- oder 
Benutzungsstundentarife oder, bei 
getrennter Messung des Verbrauchs, 
Sonderpreise in Frage kommen. 

Bei der gewerblichen Verwen
dung elektrischer Arbeit zu Kraft
zwecken wird derGrundgebuhren
tarif, bezogen auf die Nennleistung 
der Motoren, allen Anforderungen 

Beispiel 60: Ziihlertarif fiir Gastwirt
schaften und Schaufensterbeleuchtung 
mit Abstufung nach dem Zeitpunkt des 
Verbrauchs (Doppeltarif) (Elektrizitii.ts-

werk Bernburg). 

Tarif I TageSzeitl1 Preis 
h RpfjkWh 

am meisten gerecht (s. Beispiel 58). Hochtarif . 
Der Durchschnittsstrompreis wird Niedrigtarif 
hierbei von selbst um so geringer, 

I 6-20 43 
20- 6 25 

je mehr die Motoren benutzt werden. Ein etwa notwendiges Abdrangen 
der gewerblichen Kraftbelastung aus der Zeit der Spitze laBt sich auch 
im Rahmen des Grundgebuhrentarifs erreichen. Der Grundgebuhren
tarif gewahrt auch ohne weiteres die Moglichkeit, bei den Gruppen des 
Nahrungsmittelgewerbes und der Reparaturhandwerker, deren Ver
brauch und Benutzungsdauer niedriger sind als bei anderen Gewerbe
treibenden, ohne eine besondere Preisstellung hohere Durchschnittspreise 
zu erzielen. Diese Auswirkung des Grundgebuhrentarifs entspricht 
durchaus der Wertschatzung dieser Abnehmergruppen, die aus der 
Anwendung der Elektrizitat besondere Vorteile ziehen. 

c) Landwirtschaftliche Tarife (324-332). Bei der Preisstellung fur 
Licht- und Kraftzwecke in der Land wirtschaft ist besonders zu 
beachten, daB dort nur eine sehr niedrige Benutzungsdauer, sehr haufig 
unter 100 hjJahr fur das angeschlossene kW erreicht wird, wahrend die 
Anlagekosten fur den AnschluB oft erheblich hoher sind als bei anderen 
Abnehmern. Andererseits erwachst dem Landwirt aus der Anwendung der 
elektrischen Arbeit weit groBerer Nutzen als anderen Gewerbegruppen, da 
er hierdurch an Tier- und Menschenarbeit oft das Vielfache der Ausgaben 
fUr Elektrizitat erspart, ganz abgesehen von weiteren Vorzugen, die die 
elektrische Arbeit fur ihn mit sich bringt und die nicht ohne weiteres in 
Geld und Geldeswert ausdruckbar sind. Diesem Umstand ist jedoch 
fmher bei der Einfiihrung der elektrischen Arbeit in die Landwirtschaft, 
namentlich was die Rohe der Strompreise anlangt, nicht Rechnung 
getragen worden. Wenn man erwagt, daB in kleineren landwirtschaft
lichen Betrieben unter Verwendung des Zahlertarifs bei Licht- und 
Kraftanlagen die Einnahmen fur das angeschlossene k W im Jahre den 
Betrag von 30,- RM selten ubersteigen, wahrend die Anlagekosten des 
Werkes gerade bei solchen Abnehmern oft bis 1000,- RM fUr das an
geschlossene kW betragen, so ist ersichtlich, daB nicht einmal eine 
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maBige Verzinsung und Abschreibung der Anlagekapitalien erreicht 
werden kann. 1m allgemeinen ist es jedoch, namentlich in neuerer 
Zeit, mit Riicksicht auf die bedrangte Lage der Landwirtschaft aus
geschlossen, bei Anwendung des Zahlertarifs die Einheitspreise in der 
Landwirtschaft so hoch anzusetzen, daB ein ausreichender Ertrag 

Beispiel 61: Grundgebiihrentarif fUr Landwirtschaft 
mit Abstufung der Grundgebiihr nach der Ackerfliiche 
und des Arbeitspreises nach dem Stromverbrauch je 

~Iorgen (Markisches Elektrizitatswerk, Berlin). 

Ackerflache 
Grund- Strom-
gebuhr verbrauch 

erwirtschaftet werden 
kann. Ein Ausweg ist 
die Einfiihrung einer 
bestimmten Mindestge
wahr, die jedoch, falls 

Arbeits- sie den normalen Ver-
preis 

Morgcn 
kWh/Morgen 

RM/Monat und Jahr Rpf/kWh 

die ersten 10 
jeder weitere 

1,50 
0,04 

bis 7,5 
75-221 
daruber 

15 
8,5 
8 

1 Bei 100 Morgen Ackerflache und mehr tritt der 
Arbeitspreis von 8 RpfjkWh bereits bei einem Ver
brauch von mehr als 11 k WhjMorgen und J ahr in Kraft. 

Der sich aus GrundgebUhr und Arbeitspreis er
gebende mittlere jahrliche Strompreis ist fiir Licht 
auf 40 Rpf/kWh und fiir Kraft auf 20 Rpf/kWh 
begrenzt, zuzuglich einer Abnehmergebuhr von 
6,- RMjAnlage und Jahr fiir die ersten 500W An
schluBwert und 1,- RMjAnlage und Jahr fiir jede 
weiteren angefangenen 500 W, hiichstens jcdoch 

36,- RMjAnlage und Jahr. 

Beispiel 62: Regelverbrauchstarif fUr die Landwirt
schaft (Kraft) mit Abstufung nach der GroBe des 
Grundbesitzes COberlandzentrale Straschin - Prang-

schin, Danzig). 

Grund- Regel. Preis besitz verbrauch 

kWh/ha 
ha und Jahr Danz. Pf/kWh 

bis 100 20 
101-150 19 Regelverbrauch 29 
151-200 18 Mehrverbrauch in gleicher 

Hiihe wie Regelverbrauch 20 
201-250 15 der weitere Verbrauch 12 
uber 250 12 

brauchsverhiiltnissen an
gepa.Bt ist, kaum eine 
Verbesserung der Ergeb
nisse herbeifiihrt und, 
falls sie Verluste ver
meiden solI, zu fort
laufenden Besehwerden 
AnlaB gibt. 

Das zweckma.Bigstc 
Mittel, sowohl dem land
wirtschaftlichen Verbrau
cher als auch dem Ver
kaufer gerecht zu werden, 
ist auch hier die An
wendung des Grundge
biihrentarifs, und zwar 
bezogen auf die ange
sehlossenen Lampen oder 
die Leistung der Mo
toren oder besser bezogen 
auf MaBstabe, die zu der 
Landwirtschaft und zu 
dem Verbrauch an elek
trischer Arbeit in engel' 
Beziehung stehen, wie 
die GroBe der bebauten 
Flache oder des Viehbc-
standes; auch der Regel

verbrauchstarif laBt sich mit Vorteil verwenden, wobei man sich bewuBt 
bleiben muB, daB hierbei eine Mindesteinnahme, die der Grundgebiihren
tarif von selbst gewahrt, entfiHlt. Doeh ka,nn gerade bei der Landwirt
sehaft dcr Regclverbrauch so festgesetzt werden, daB er unter normalen 
Witterungsverhaltnissen mit Sieherheit iibersehritten wird. 
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Der Grundgebiihrentarif erleichtert auch die Ausbreitung der Elektro
warme, die in der Landwirtschaft zur Nahrungsbereitung nicht nur fiir 
den Menschen, sondern auch fiir das Vieh angewendet wird. Da fiir 
diese Zwecke nur niedrigste Strompreise in Frage kommen, konnen 
lediglich Warmespeichergerate fiir Nachtbetrieb beniitzt werden. Die 
Verrechnung der elektrischen Arbeit kann bei Anwendung des Grund
gebiihrentarifs durch Abstufung des Arbeitspreises nach der GroBe 
oder dem Zeitpunkt des Verbrauchs (s. Beispiel 61), sonst pauschal, 
oder mit Doppeltarif oder endlich durch einen besonderen Zahler er
folgen. - Eine Sonderbehandlung erfahrt hamig das elektrische Dreschen, 
sei es, daB ein fester, verbilligter Einheitssatz fiir die kWh oder fiir die 
Dreschstunde eingeraumt wird. Die Pauschalberechnung ist gewohnlich 
nur dann gebrauchlich, wenn die Dreschsatze auf gemeinschaftlichem 
Wege, z. B. durch Genossenschaften, beschafft werden. Hierbei wird 
manchmal bei Verwendung von Zahlertarifen eine Abstufung nach 
Betriebsstunden (Dreschstunden) angewendet, urn damit zu erreichen, 
daB die Dreschzeit tiber eine moglichst lange Zeit erstreckt wird. 
Daneben besteht die Vorschrift, daB in der Spitzenzeit nicht elektrisch 
gedroschen werden darf. 

In bauerlichen Kleinbetrieben wird auBerdem der Pauschaltarif so
wohl fiir Beleuchtung als auch fiir Kraft verwendet. 

Beispiel 63: Pauschaltarif liir Landwirtschaft mit Abstufung nach dem Verwendungs
zweck, Anschlullwert und der Grolle des Retriebes (Lech-Elektrizitatswerke, 

Augsburg). 

Lampen- I Pauschalpreis 
Anwendungsgebiet groBe bis zu 3 Lampen tiber 3 Lampen 

W RM/Lampe und .Tahr I RM/Lampe und Jahr 

Beleuchtung 15 11,30 6,70 
25 15,- 8,60 von W ohnungen, 40 21,80 12,90 "\Verkstatten, Stallungen 60 25,60 15,-

Motor- I Pauschalpreis 
groBe bis 25 Tagwerk 26-100 Tagwerk 

PS RMfMotor und Jahr I RM/Motor und Jahr 

bis I 45,- 49,50 
Kraft fUr kleine Motoren 1-2 63,- 72,-
(Betrieb nur tagsiiber 2-3 75,- 94,50 

gestattet) 
I 

3-4 111,- 117,-
4--5 139,50 139,50 

2. Gro6abnehmertarife (333-337). 

Bei den GroBabnehmern kann man nach den Verbrauchsverhaltnissen 
GroBgewerbe (Industrie), Verkehrswesen und Wiederverkaufer unter
scheidcn. Die Trennung dieser drei Abnehmergruppen in bezug auf die 
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Preisstellung fiir elektrische Arbeit ist nur hinsichtlich der Rohe des 
Verkaufspreises geboten, weil der Anteil der Ausgaben fUr elektrische 
Arbeit an den Gesamtunkosten fUr die drei Gruppen in der Reihenfolge 
ihrer Aufzahlung betrachtlich ansteigt. So betragen die Ausgaben fiir, 
elektrische Arbeit bei dem GroBgewerbe, von Ausnahmen abgesehen, 
bis zu 5 %, beim Verkehrswesen bis zu 20 % und bei den Wiederverkaufern 
bis zu 50% der gesamten Gestehungskosten dieser Gruppen. Ihre ge
meinsame Sonderstellung dem Stromverkaufer gegeniiber ist dadurch 
bedingt, daB sie in der Lage sind, sich die erforderliche Energie auf 
mechanischem oder elektrischem Wege selbst zu beschaffen. MaB und 
Ausdruck ihrer Wertschatzung sind die hierfiir aufzuwendenden Kosten, 
nach denen sich im allgemeinen die Preisstellung zu richten hat. Eine 
Unterscheidung nach dem Verwendungszweck der elektrischen Arbeit 
kommt meist nicht mehr in Frage. 

Viele Elektrizitatswerke befanden sich friiher in einem schwer
wiegenden Irrtum, wenn sie der Meinung waren, der GroBindustrie 
die Preisstellung lediglich nach dem Ermessen des Stromerzeugers 
vorschreiben zu konnen, und es ist nicht bloB auf die damals hohen 
Gestehungskosten, sondern auch auf die unzweckmaBige Preisstellung 
zuriickzufiihren, wenn es nur langsam gelungen ist, die GroBabnehmer 
zum AnschluB an die offentlichen Elektrizitatswerke zu gewinnen. 
Der GroBabnehmer berechnet sich, welche Kosten bei cigener Er
zeugung der Kraft entstehen, und tritt erst dann dem Bezug elek
trischer Arbeit naher, wenn er hierbei Ersparnisse machen kann. 
Dies kann er urn so leichter iibersehen, je mehr sich die Preisstellung 
auch in ihrer Form der Kostengestaltung bei eigener Erzeugung 
anpaBt. Auch seine Gestehungskosten bestehen aus Ausgaben fUr die 
Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals und aus den Auf
wendungen fUr den Betrieb. Der Aufbau ist daher ahnlich den Ge
stehungskosten der elektrischen Arbeit und es liegt nahe, dies bei der 
Preisstellung zu beriicksichtigen. Die natiirliche Preisstellung ist daher 
der Grundgebiihrentarif, der im Verkehr mit GroBabnehmern haufig 
Leistungspreistarif genannt wird, und zwar bezogen auf die Hochst
beanspruchung der Betriebsmittel. Die Leistung wird viel£ach in kV A 
gem essen und verrechnet, urn gleichzeitig den Leistungsfaktor der 
Stromentnahme zu beriicksichtigen. Der Arbeitspreis ist meist sehr 
niedrig und umfaBt haufig nur mehr die reinen Arbeitskosten. Urn 
gegen die in den letzten Jahren unvermeidlichen Schwankungen der 
Preise der Betriebsstoffe geschiitzt zu sein, sind noch besondere Preis
klauseln, namentlich Kohlen- und Wirtschaftsklauseln gebrauchlich (s. Bei
spiele 38-42, S. 180). Abstufungen nach der Rohe der beanspruchten 
Leistung und nach der GroBe, vielfach auch nach dem Zeitpunkt des 
Verbrauchs, miissen angewendet werden, urn den verschiedenen Ab
nahmeverhaltnissen Rechnung zu tragen (s. a. S.149 u. Beispiel 45, S.184). 
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Beispiel 64: Leistungspreistarif liir GroBabnehmer mit Abstnfung des Leistungs
preises nach dem Hochstbedarf und des Arbeitspreises nach der GroBe des Verbrauchs. 

Hochstbedarf I Leistu.ngs- Stromverbrauch I Arbe~ts-
preIS , preIS 

kVA RM/kVA kWh/Jahr i Rpf/kWh 

die ersten 50 96,- die ersten 100000 4 
die nachsten 50 92,- die nachsten 100000 3,9 
die nachsten 100 88,- die nachsten 300000 3,8 
die nachsten 100 84,- die nachsten 500000 3,6 
die nachsten 300 80,- die weiteren 3,4 
die weiteren 76,-

Fiir die vorlaufigen Monatsrechnungen wird ein Durchschnittspreis von 
7 Rpf/kWh angenommen; endgiiltige Abrechnung erfolgt am Jahresende, wobei fiir 
den Leistungspreis das Mittel aus den drei hiichsten Monatsablesungen des Jahres 
zugrunde gelegt wird (siehe auch Beispiel 45 Bowie die Ausfiihrungen S. 149). 

Derartige Tarife werden fiir GroBabnehmer vielfach angewendet; 
sie bieten vor aHem dem Verbraucher den Vorteil, daB er bei zweck
miWiger Betriebseinteilung zu einem niedrigen Durchschnittspreis ge
langen kann. Nun ist aber eine solche Betriebseinteilung nicht in allen 
:FaHen moglich, sei es infolge der Werkserfordernisse, sei es infolge 
Unachtsamkeit der Maschinenbedienung. Auch fiirchtet der Abnehmer 
oftmals bei diesem Tarif, daB eine einmalige Belastungserhohung eine 
dauernde erhebliche Preissteigerung zur Folge haben konnte. Die Ein
fiihrung des Leistungspreistarifs sWBt daher bei denjenigen Betrieben, die 
eine einigermaBen gleichmaBige Belastung nicht erzielen konnen, auf 
Schwierigkeiten. :Falls bei diesen der Gesamtverbrauch mit einiger 
Sicherheit im voraus angegeben werden kann und eine Mindestgewahr in 
bestimmter Hohe eingegangen wird, kann auch ein Zahlertarif an
gewendet werden, der von seiten des Verkaufers unter Zugrundelegung der 
Leistungsbeanspruchung und Benutzungsdauer berechnet werden muB. 
1st z. B. ein Leistungsbedarf von 150 kW entsprechend 200 kVA bei 
008cp = 0,75 und eine Benutzungsdauer von 2200 h im Jahre zu 
erwarten, so konnte unter Zugrundelegung der in Beispiel 64 genannten 
Preise bei einer Gewahrleistung von 330000 kWh/Jahr ein Einheits
preis von 9,4 RpfjkWh gefordert werden. Konnen die Betriebsverhalt
nisse nicht im voraus bestimmt werden, so wird in der Mehrzahl der 
FaIle eine Abstufung nach der GroBe des Verbrauchs vorgesehen oder 
es werden Zonentarife mit einer Abstufung nach der Benutzungs
dauer angewendet. Spiclt doch die Form der Preisstellung bei GroB
verbrauchern nicht eine so wichtige Rolle, wie bei der Masse der Klein
abnehmer, wei! es sich hier meistenteils um technisch und wirtschaftlich 
geniigend vorgebildete Kreise handelt, dcnen im Einzelfall das Ergebnis 
jeder Preisstellung leichter klarzumachen ist. Bei der Verschiedenheit 
der Verhaltnisse ist ohnedies das Festhalten an einer bestimmten 
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Tal'iffol'm nur moglich, wenn man entwedel' auf anderem Wege el'zielbare 
Gewinne pl'eisgeben odeI' auf den AnschluB zahlreicher Betriebe ver
zichten will. Diese Erwagungen gelten fUr aIle GroBabnehmer ohne 
Ausnahme. Unbedingt an dem Leistungspreistarif sollte festgehalten 
werden bei del' Lieferung von elektl'ischer Arbeit an Yerkehrsunter
nehmungen und an Wiederverkaufer; denn dieHe beiden Gruppen haben 
genau mit denselben Erzeugungsverhaltnissen zu rechnen, wie die ver
kaufenden Elektrizitatswerke selbst. 

Eine besondere Behandlung erfordert auch bei den GroBabnehmern 
die Preisstellung fiir chemische und metallurgische Prozesse und fiir 
Elektrowarme. Nicht nul', daB es sich hierbei in del' Regel urn un
gewohnlich groBe Arbeitsmengen handelt, auch die Riicksicht auf den 
Wettbewerb anderer Energieformen verlangt so verbilligte Preise, daB 
man mit den normalen GroBabnehmertarifen fUr Licht und Kraft nicht 
auskommt und Sonderabmachungen treffen muG. Diesel' EntschluG 
wird dem Verkaufer haufig dadurch erleichtert, daB es sich bei del' 
Verwendung von Elektrowarme vielfach um Verfahren mit gleich
maBigem und lang dauerndem Energiebcdarf handelt, odeI' um Betriebs
vorgange, die in den Stunden hochster Belastung des liefernden Werkes 
ausgesetzt werden konnen. 

B. Die rrarife in verschiedenen Landern I, 

Zeigt schon die groBe Mannigfaltigkeit del' im vorstehendcn be
trachteten Tarife, welch starken EinfluB die verschiedenen Umstiinde 
des Verbrauchs auf die Preisbildung ausiiben, so liiBt sich schlieBen, 
daB sich auch in jedem einzelnen Land die besonderen wirtschaftlichen, 
kulturellen, klimatischen und geographischen Verhaltnisse in del' Tarif
gebarung geltend mach en ; es ist daher von Interesse, von diesem Ge
sichtspunkt aus die Tarife einiger Liinder zu betrachten. 

1. Deutschland (353). 

Die Vielzahl del' Tarife in Deutschland ist in erster Linie durch 
die groBe Verschiedenheit del' einzelnen Versorgungsgebiete in wirtschaft
licher und sozialer Hinsicht bedingt. In keinem anderen Lande findet 
man in iihnlicher Weise - und zwar sehr oft in engster Naehbarsehaft -
Orte von gleicher Einwohnerzahl, von denen etwa del' eine rein land
wirtschaftlichen, del' andere ausgesprochenen Wohnungscharakter, del' 
dritte einen stark industriellen Einschlag und del' vierte vorwiegend 
Arbeiterbevolkerung aufweist. Daneben muBte sich del' friihcre Uber
gang yom Agrar- zum Industriestaat allenthalben bemerkbar machen. 
Das damit vel'bundene Steigen del' LcbensmittelpreiRe und del' Arbcits
Whne konnte nicht ohne tiefe Riickwirkung auf die Ausgestaltung del' 

1 Zur Dbertragung der Strompreise von einer'Vahrung in eine andere dient die 
Kursumrechnungstafel am Schlusse des Buches. 
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Preise derjenigen Energieform bleiben, die im gesamten Wirtschafts
leben eine gewichtige Rolle zu spielen berufen war. In ahnlicher 
Weise machte sich auch in jungster Zeit die Umschichtung der 
Bevolkerung geltend. Es ist einleuchtend, daB Vorgange, wie die 
Siedlungstatigkeit, die Entwicklung eines Landstadtehens zum bedeut
samen Industrieorte, das Erloschen ganzer Industriezweige oder die 
allmahliche Ausbreitung neuer gewerblicher Tiitigkeit nicht ohne Ein
fluB auf die Tarifgebarung bleiben konnen. 

Solche Verschiebungen der Verhiiltnisse, die sich iiberall in Deutsch
land auf dem oder jenem Gebiete, in der dem Kriege vorausgehenden Zeit 
cines ungeheuren industriellen Aufschwungs und in der dem Kriege 
folgenden wirtschaftlichen Umstellung mehr oder minder bemerkbar 
machten, muBten vielfach zur Um- und Ausgestaltung der Tarife fUhren. 
Man versuchte, den veranderten Verhiiltnissen durch neue Tarife Rech
nung zu tragen, konnte aber nicht ohne weiteres das Alte beiseite 
schieben, sondern muBte bestrebt sein, durch Umiinderungen und Zu
siitze die bewiihrten Tarife den neuen Anforderungen anzupassen. 
Daran hat auch das Fegefeuer der Inflation wenig geiindert, wiewohl 
die Unternehmungen auf demHohepunkt der Geldentwertung gezwungen 
waren, aIle verwickelten Berechnungen beiseite zu lassen und mit den 
einfachsten Tarifen auszukommen. Mit Ruckkehr der festen Wiihrung 
hat sich dann aber infolge der oft erorterten Umstiinde die Zahl der 
Tarife wieder vermehrt, doch machte sich im Laufe der Jahre unver
kennbar das Bestreben nach Vereinfachung und Vereinheitlichung der 
Tarife geltend. Ein Beweis hierfUr kann schon in der Tatsache erblickt 
werden, daB in den beiden groBten deutschen Versorgungsgebieten, 
beim Rheinisch -Westfalischen Elektrizitiitswerk und dem Miirkischen 
Elektrizitiitswerk jeweils nur ein einziges einfaches Tarifsystem fur 
Kleinabnehmer angewendet wird, bei jenem ein Ziihlertarif, bei diesem 
(lin einheitlicher Grundgebuhrentarif. 

Weitaus der groBte Teil aller deutschen Elektrizitiitswerke erzeugt 
die elektrische Arbeit mit Wiirmekraftmaschinen, und zwar uberwiegend 
mit Kohle, die hiiufig - im Vergleich zu anderen Liindern - mit recht 
betriichtlichen Kosten beschafft werden muB; auch die anderen Brenn
stoffe bilden, von wenig Ausnahmefiillen abgesehen, einen wesentlichen 
Teil der Betriebsausgaben. Die Folge ist, daB der Pauschaltarif als 
allgemeiner Tarif selten verwendet wird und nur neben anderen Tarif
system en fUr wenige Verbrauchergruppen, namentlich bei Kleinst
wohnungen und in der Landwirtschaft, in Frage kommt. 

In der Tarifstatistik der Vereinigung der Elektrizitiitswerke (jetzt 
Reichsverband der Elektrizitiitsversorgung) nach dem Stand yom 
Januar 1933 (353) sind im ganzen die Tarife von 511 Unternehmungen 
enthalten, die mehr als 95 % des gesamten Stromverbrauchs in 
Deutschland umfassen. Der Pauschaltarif fUr Beleuchtung wird nur 
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bei 23 Unternehmungen, fur Kraft nur bei 5 angewendet. Nicht 
berucksichtigt ist hierbei der Gebrauch des Pauschaltarifs fUr besondere 
Verwendung der elektrischen Arbeit, z. B. fur Treppenbeleuchtung, 
HeiBwasserspeicher und dergleichen. 

Die Regel bildet der Verkauf der elektrischen Arbeit nach Zahlcr
angaben, und zwar sowohl nach dem reinen Zahlertarif, wie auch nach 
dem Grundgebuhren- oder Regelverbrauchstarif. Diese beiden Arten der 
Preisstellung haben sich in den letzten Jahren in Deutschland auBer
ordentlich verbreitet. Man kann schatzen, daB heute bereits mehr als 
die Halfte der von Kleinabnehmern verwendeten elektrischen Arbeit 
nach Grundgebuhren- und Regelverbrauchstarifen abgerechnet win!. 
Von den Grundformen der Tarife kommt am haufigsten immer noch 
der einfache Zahlertarif vor, so wei sen z. B. 265 Unternehmungen einen 
Lichtpreis und 148 Unternehmungen einen Kraftpreis ohne Abstufung 
auf. Hierzu kommen 139 Zahlertarife fur Licht und 215 fur Kraft mit 
Abstufung nach der GroBe des Verbrauchs, und zwar meist in der Form 
von Stufenpreisen nach Zonen. Staffelpreise und Rabattpreise, ebenso 
Geldrabatte, finden sich nur noch selten. Auch die fruher vielfach 
gebrauchte Abstufung nach der Benutzungsdauer wird nurmehr in 
gering em Umfang angewendet. Bei Beleuchtung stufen nur 6 Unter
nehmungen, hei Kraft aIlerdings noch 51 Unternehmungen die Strom
preise nach der Benutzungsdauer des AnschluBwertes ab. Haufiger 
findet sich die Abstufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs, die fur 
Beleuchtung bei 46, fur Kraftstromlieferung bei 54 Unternehmungen 
noch in Gebrauch ist. 

Von den 511 in der Statistik enthaltenen Werken verwenden 143 den 
Zahlertarif, ferner 50 Unternehmungen ausschlief3lich Grundgebuhren
und Regelverbrauchstarife ohne andere Tarifformen, die restlichen 
318 Werke lassen den Kleinabnehmern die Wahl zwischen einem Grund
gebuhrentarif und einem Regelverbrauchstarif. Dazu treten noch die 
50 Unternehmungen, die ausschlief3lich Grundgebuhren- und Regel
verbrauchstarife benutzen. Die Grundgebuhr wird in der Mehrzahl del' 
FaIle (121) nach der Zimmerzahl bestimmt. Daneben tritt als Be
stimmungsgroBe der Grundgebuhr auch sehr haufig der AnschluBwert 
auf, und zwar in 93 lfallen bei Beleuchtung und in 153 Fallen bei Kraft. 
In ahnlicher Weise wird der Regelverbrauch meist nach der Zimmerzahl 
und nach der Jahreszeit und daneben nach dem fruheren Verbrauch fest
gesetzt. Diese BestimmungsgroBe wird auch bei dem Grundgebuhren
tarif noch haufig angewcndet; es handelt sich hierbei urn eine Uber
gangscrscheinung, die beweist, daB man der Schwierigkeit der objektiven 
Festsetzung der Grundgebuhr vorlaufig aus dem Wege gehen will. 

Diese Ubersicht kann nur ein verschwommenes Bild von der An
wendung der Tarife in Deutschland geben, weil keine Moglichkeit 
besteht, die Anzahl der nach den einzelnen Tarifen abgegebenen kWh 
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festzustellen, sie zeigt aber, daB bei der Preisstellung fUr Kleinabnehmer 
der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit der Abnehmer immer groBeres 
Gewicht beigelegt wird. Dies ergibt sich auch schon daraus, daB neben 
diesen normalen Tarifen zahlreiche Sonderpreise fUr bestimmte An
wendungsgebiete, so fur Reklame- und Schaufensterbeleuchtung, fUr 
Treppen- und Hausnummernbeleuchtung, fur Backereien und Kon
ditoreien, fur Laden, Buros, Gastwirtschaften, Hotels, Gartenlokale, 
fUr Ziegeleien, fur Huhnerfarmen, fur Futterdampfer usw. in Gebrauch 
sind. Es muB ferner beachtet werden, daB die Mehrzahl der Unter
nehmungen verschiedene Tarife gleichzeitig nebeneinander benutzen. 

Uber die Tarife fur GroBabnehmer bestehen keine VeroffentIichungen. 
Doch kann gesagt werden, daB hier der Leistungspreistarif, abgestellt 
auf die gemessene Hochstbeanspruchung, mit einem niedrigen Arbeits
preis die Regel bildet. Auch wird die Abstufung nach der GroBe des 
Verbrauchs, sowie nach der Benutzungsdauer, ferner nach Tag- und 
Nachtstrom angewendet. Viele dieser Tarife sehen eine Berechnung 
des Blindstroms vor. 

Was die Hohe der Tarifpreise fur Kleinabnehmer anlangt, so 
bewegten sich die Lichtpreise etwa bis zum Jahre 1896 meist in der 
Nahe von etwa 70 Rpf/kWh; bemerkenswert ist, daB damals die Preise 
nicht auf die kWh, sondern auf deren 10. Teil, die Hektowattstunde, 
bezogen wurden. Bis zum Jahre 1902/03 etwa lagen die Lichtpreise meist 
bei etwa 60 RpfjkWh und waren vor dem Kriege mit wenig Ausnahmen 
auf und unter 50 RpfjkWh gesunken. Heute entrichtet die Mehrzahl 
der Kleinabnehmer, auch bei dem einfachen Zahlertarif, einen Licht
preis, der sich urn etwa 40 Rpf herum bewegt; man muB dabei im Auge 
behalten, daB dieser Preis beim reinen Zahlertarif in den seltensten Fallen 
ausreicht, urn die Gestehungskosten der Werke zu decken. Die Preise 
fUr Kraft haben sich weniger verandert. Die Ausgangspreise von etwa 
25 Rpf/kWh sind auch heute noch in vielen Fallen in Gebrauch. Doch 
wird die kleinste Menge der fUr Kraftzwecke verwendeten elektrischen 
Arbeit zu diesem Preise abgegeben, da fast uberall bei hoherem Ver
brauch starke ErmaBigungen eintreten, so daB auch bei Kleinkraft der 
mittlere Verkaufspreis etwa zwischen 15 und 18 Rpf liegen durfte. 
Dort, wo besondere Warmepreise vorgesehen sind, liegen sie meist 
zwischen 8 und 10 Rpf. Man kann nach der Haufigkeit des Vorkommens 
diesen Preis beinahe als Normalpreis bezeichnen. In dieser Hohe wird 
auch vielfach schon der Arbeitspreis bei Grundgebuhrentarifen festgesetzt, 
wei! damit die Absicht verbunden wird, das elektrische Kochen ohne 
besonderen Zahler zu ermoglichen. 

Die Entwicklung bewegt sich beim Kleinverbrauch sichtbar in der 
Richtung wachsender Verwendung von Grundgebuhren- und Regel
verbrauchstarifen, unter Anwendung eines Arbeitspreises in Hohe von 
10 RpfjkWh. 
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2. Schweiz (354, 355, 356, 409). 

1m Zusammenhang mit der raschen und lebhaften Entwicklung der 
Elektrizitiitsversorgung weisen die schweizerischen Tarife eine Mannig
faltigkeit auf, wie kaum ein anderes Land. Es sind nicht bloB alle Ziihler
tarife mit ihren verschiedenen Formen vertreten, sondern auch Pauschal
tarife in groBer Menge mit zahlreichen Abstufungen. Die Vielzahl und 
Eigenart der Tarife ist zum Teil dadurch bedingt, daB die elektrische 
Arbeit in der Schweiz fast ausschlieBlich aus Wasserkriiften gewonnen 
wird, die infolge dcr Vielgestaltigkeit der Wasserfuhrung der Energie
erzeugung und -verteilung besondere Aufgaben stellen. Uber den Anteil 
der verschiedenen Energiequellen an der offentlichen Elektrizitiits
versorgung gibt die nachfolgende Zahlentafel AufschluB. 

Zahlentafel36. Energiebeschaffung der schweizerischen Elektrizitats
werke. (Bull. schweiz. elektrotechn. Ver., 1933, S. ll8). 

Hydrographisches Jahr 

Energieq uellen 
~~----

I 1929/30 i 1928/29 I 1931/32 I 1930/31 1927/28 I 

Millionen kWh 

Wasserkraftwerke . 3567 
I 3669 35II 3567 3381 

Warmekraftwerke. II 5 II 9 2 

Bahn- und Industriewerke 76 105 129 174 192 

Einfuhr II 8 31 17 14 
-- ~ -----" --

Zusammen: 3665 3787 3682 3767 3589 

Davon wurden ausgefUhrt . 926 1012 897 1044 1019 
----- .------- ------
Fiir den Betrieb der Pumpen 

zur Fiillung der Speicher-
becken von den Werken 
selbst wieder verbraucht 65 32 78 82 70 

Flir die Inlandabgabe ver-
wendet. 2674 2743 2707 2641 2500 

Die vorwiegende Verwendung der Wasserkraft als Energiequelle 
und die fruhzeitige Entwicklung der schweizerischen Werke hat zuerst 
zu einer Bevorzugung des Pauschaltarifs gefiihrt. Die Hohe des Ver
brauchs an kWh spielte ursprunglich bei der Preisbemessung nur cine 
untergeordnete Rolle; es genugte meistenteils, die fast ausschlieBlich 
von der Leistungsfiihigkeit der Anlagen abhiingigen Kosten in festen 
Betriigen auf die Abnehmer zu verteilen. Diese Art der Preisstellung 
war naheliegend, da die billige Betriebskraft in der Schweiz, selbst in 
unbedeutenden Orten, schon zu einer Zeit zur Errichtung von Elektrizitiits
werken fuhrte, da die Beschaffung von Zahlern aus technischen und 
finanziellen Grunden kaum in Frage kommen konnte. Auch waren die 
Verbrauchsverhiiltnisse einfach und lieBen eine gleichmiiBige und ein-
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fache Verrechnung zu. Es ist nicht zu verkennen, daB in der ersten 
Zeit der Entwicklung die allgemeine Verwendung des dem Verbraucher 
gelaufigen Pauschaltarifs der Schweiz einen Vorsprung in dem Ver
brauch elektrischer Arbeit anderen Landern gegenuber sicherte. Wie 
der Pauschaltarif allmahlich durch den Zahlertarif verdrangt wurde, 
zeigt die nachfolgende Zahlentafel. 

Zahlentafel 37. Anzahl der Pauschal- und Zahlera bnehmer in der Schweiz. 
(Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 1932 S. 376.) 

Jahr 

Pauschalab
nehmer . 

Zahlerabnehmer. 

Insgesamt: 

Anteil der 
Pauschalab
nehmer % . 

1905 I 1912 1919 1925 1929 1931 

100000 I 298651 I 268900 I· 265200 I 243000 I 227000 
35000 I 151904 530200 837000 1068000 1210000 

135000 I 450555 I 791100 1102200 1311000 11437000-

I 70,1 I 66,3 I 34,0 24,1 18,5 15,8 

Daraus geht hervor, daB im Jahre 1905 noch 74% aller Abnehmer 
nach Pauschaltarifen beliefert wurden, im Jahre 1931 nur noch rund 16% ; 
der Unterschied der nach den beiden Tarifgruppen bezogenen kWh ist 
sicherlich noch weit groBer. Diese Entwicklung laBt erkennen, daB der 
einfache Pauschaltarif mit der wachsenden Ausdehnung der Energie
versorgung weder den Erfordernissen der Werke noch denen der Ab
nehmer genugte. Nimmt die Zahl der Abnehmer zu, so ergibt sich bei 
Wasserkraftanlagen meist allzu schnell eine Erschopfung der zur Ver
fugung stehenden Leistung gerade im Winter, also namentlich dann, 
wenn sie am notigsten gebraucht wird. Auch dem Abnehmer ist vielfach 
mit dem einfachen Pauschaltarif dann nicht gedient, wenn ihn die 
wirtschaftlichen Verhaltnisse zu Einschrankungen zwingen. 

1m Laufe der Jahre wurden verschiedene Wege eingeschlagen, urn 
den veranderten Verhaltnissen Rechnung zu tragen. Teilweise wurden 
bei den Pauschaltarifen zahlreiche Abstufungen nach Ort, Art und Zeit 
der Benutzung eingefuhrt. Meist ging man jedoch ganz odor teilweise 
zum Verkauf nach Messung uber, indem man neben dem bestehenden 
Pauschaltarif oder statt seiner vielfach abgestufte Zahlertarife ver
wendete, die einerseits den Werken noch eine yom Verbraueh unabhangige 
Einnahme sicherten, andererseits dem Abnehmer· die Moglichkeit 
gaben, seine Ausgaben fur Beleuchtung und Kraft dem tatsachlichen 
Verbrauch mehr als bisher anzupassen. Die heutigen schweizerischen 
Pauschaltarife fUr Beleuchtung weisen meistenteils mehrere Stufen nach 
der voraussichtlichen Benutzungsdauer, oder nach der Art der Raume 
auf, in denen die Beleuchtung verwendet wird. Die Zahl der Stufen 
wechselt zwischen 2 und 8 und betragt in der Regel 3 oder 4, und zwar 
unterscheidet man: 
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a) selten und unregelmiWig, 
b) selten und regelmiiBig, 
e) dauernd wiihrend der Rauptbeleuehtungszeit, 
d) noeh liinger beleuchtete Riiume. 
Dabei werden die Preise auf die Nennleistung der Lampen in W 

bezogen, ohne daB sie im Verhiiltnis der Wattaufnahme ansteigen 
(s. Beispie156, S. 195). 

Weitere Abstufungen finden sieh bei Pausehaltarifen naeh der Rohe 
des gesamten Jahresumsatzes zur Begunstigung groBerer Anlagen, ferner 
naeh der Jahreszeit. Einige Unternehmungen fUhren noeh Dbergangs
tarife, indem den Abnehmern ein Pauschaltarif zur Wahl angeboten 
wird, bei dem jedoch nur eine bestimmte Anzahl kWh verbraueht werden 
darf, wiihrend der Mehrverbraueh naeh Ziihlern bezahlt werden muB. 
In anderen Fiillen wird der Pauschalbetrag naeh Sehiitzung und auf 
Grund eines bestimmten Einheitspreises fUr die kWh in jedem einzelnen 
Fane festgesetzt. 

Bei Verwendung des elektrisehen Stromes zu Kraftzweeken werden 
die Pausehaltarife regelmiiBig naeh der GroBe des AnsehluBwertes und 
der voraussiehtliehen Benutzungsdauer abgestuft. Dabei werden meist 
folgende Untersehiede gemaeht: 

1. Motoren fUr Fabrikbetriebe, deren Arbeitszeit in der Sehweiz 
gesetzlieh gcregelt ist (Fa brikkraft). 

2. Motoren fur aussehlieI3liehe Benutzung wiihrend der Tagesstunden 
(Tageskraft) . 

3. Motoren mit unbeschriinkter Arbeitszeit (Permanentkraft). 
Die Abstufung naeh der GroBe des AnsehluBwertes bezieht sich auf 

die Nennleistung der Motoren und sieht mit steigendem AnsehluBwert 
oft sehr betriiehtliche ErmiiBigungen vor. Meistenteils werden die 
Pausehalpreise fUr die verschiedenen MotorgroBen fUr "Fabrikkraft" 
festgesetzt und die Preise fur "Permanent-" und "Tageskraft" dureh 
prozentuale Erhohung oder Erniedrigung jener zum Ausdruek gebraeht· 
(s. Beispiel 24 [KraftJ, S. 159). 

Aueh fUr landwirtsehaftliche Kraft sind Pausehaltarife in Y crwendung. 

Beispiel 65: Pauschaltarif mit Abstufung nach AnschluBwert, Uenutzungsdauer und 
GroBe des Grundbesitzes. 1__ GroBe des Grundbesitzes in _Joeh 

An- ° 12 I 10-30 I 25-60 I 50-100 I tiber 100 
wendungs- Motorleistung --. '.-------

gebiet Pausehalpreis 

PS sfrsjJahr i sf;sj,Jah; I sf~sjJahr sfrsj.Jahr !ilisjJahr 

Kraft in 1-1,5 45,- 67,50 90,- 120,- -
der Land- 2--2,.'5 67,50 90,- 120,- 140,-- 160-180,-
wirtsehaft 3-!,0 90,- 120,- 140,- 160,- 180-200,-

4-5 120,- 140,- 160.- 180,- 200--240,-
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Die Benutzungsdauer kann durch Stundenzahler nachgepriift werden. Uber
stun den werden folgendermaBen berechnet: 

Benutzungsdauer hjJahr 

Motorieistung 
150-6001601-8001801-1000 I iiber 1000 

Pauschalzuschlag 

PS RpjJahr I RpjJahr I Rp/Jahr RpjJahr 

bis 1,5 18,5 17,5 16,5 14,5 
iiber 2 18,0 17,0 16,0 14,0 
iiber 3 17,5 16,5 15,5 13,5 
iiber 4 17,0 16,0 15,0 13,0 
iiber 7 16,5 15,5 14,5 12,5 
iiber 12 16,0 15,0 14,0 12,0 

Fiir Motoren, die wahrend der Beleuchtungszeit in Betrieb sind, 30% Zuschlag. 

Mit der steigenden Ausbreitung der Elektrizitatsverwendung nach 
der Breite und Tiefe haben sich die Werke mehr und mehr von den 
Pauschaltarifen ab- und den Zahlertarifen zugewendet. Auch hierbei 
wurden und werden diejenigen Formen bevorzugt, die auf die mit der 
Wasserkrafterzeugung verbundenen Eigentumlichkeiten Rucksicht zu 
nehmen gestatten. Man benutzt daher Tarife, die den Verbrauch in 
den wasserarmen oder hochbelasteten Zeiten, d. h. meist im Winter 
und wahrend der Beleuchtungszeit verteuern und dadurch drosseln, 
in den wasserreichen oder schwachbelasteten Zeiten, insbesondere also 
im Sommer und in den Nachtstunden dagegen verbilligen und fordern. 
DemgemaB werden vielfach verschiedene Sommer- und Winterpreise 
und Mehrfachtarife verwendet, die wechselnde Preise fUr die einzelnen 
Tagesstunden vorsehen, und zwar niedrige in den schwachbelasteten 
Zeiten zur Erleichterung des elektrischen Kochens und besonders er
maBigte wahrend der Nachtstunden fUr elektrische Speichergerate. 

Beispiel 66: Bern. Ziihlertarif mit Abstulung nach Tages- und Jahreszeit. 

Tarifzeit 
.An-

wendungs- Tarif Winter (Oktober I Sommer (April Preis 
gebiet bis Marz) bis September) 

h h Rp/kWh 

Haushalt Hochtarif I 16,30-22,00 

I 
19,00-22,00 50 

Niedrigtarif I 1 22,00-16,30 22,00-19,00 f 20 
Niedrigtarif II J , 7 

In Haushaltungen mit standigem Gebrauch von Elektrowarmegeraten wird 
die gleiche .Anzahl kWh, die nach dem Hochtarif verbraucht wurde, mindestens 
aber 10 kWh/Monat zum Niedrigtarif I, der Rest zum Niedrigtarif II berechnet. 

In weitgehender Verfolgung dieses Grundsatzes sind in verschiedenen 
Stadten der Schweiz die Strompreise mehrmals taglich nach einem 
Stundenplan veranderlich (s. Beispiel 31 u. 32, S. 167/168). Um nicht 

Siegel u. Nissel, Die Elektrizitatstarife. 3. Aufl. 14 
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jeden Zahler mit einer besonderen Schaltuhr zur Steuerung dcr ver
schiedenen Zahlwerke ausriisten zu miissen, vcrlcgt man Steuerleitungen, 
mittels derer die Zahler ganzer StraBenziige durch eine Uhr betatigt 
werden. OdeI' man laBt durch eine derartige Uhr oder cine andere Fern
steuereinrichtung die Spannungsspulen del' Zahler je nach del' Rohe des 
gerade geltenden Strompreises zeitweise fur eine mehr odeI' weniger 
groBe Zahl von Sekunden unterbrechen. Del' Zahler zeigt dann nicht 
den gesamten Verbrauch an, sondeI'll nur eine jeweils im Verhaltnis des 
augenblicklich giiltigen zum hochsten Strom preis des Tarifs geringere 
Arbeitsmenge. Del' gesamte angezeigte Verbrauch wird dann zum 
hochsten Strompreis des Tarifs berechnet. Neben diesel' Abstufung 
nach dem Zeitpunkt werden die Preise haufig auch noch nach der 
GroBe des Verbrauchs abgestuft. 

Beispiel 67: Diirnten. Ziihlertarif mit Abstufung nach Zeitpunkt und GroBe des 
Verbrauchs (Doppeltarif). 

An
wendungs

gebiet 

Hoher Tarif Niedriger Tarif 

Beleuchtung 

Stromverbrauch 'I' 

kWh/Jahr 

i 
die ersten 500 I 

die nachsten 500 I 

die nachsten 1000 I 
die weiteren ' 

Preis 
Rp/kWh 

40 
35 
30 
25 

Stromverbrauch 
kWh/Jahr 

die ersten 500 
die nachsten 500 
die weiteren 

Preis 
Rp/Jahr 

20 
16 
14 

Der hohe Tarif gilt wahrend folgender Stunden; aullerhalb dieser Stunden 
gilt der niedrige Tarif. 

Monat 

Januar, Februar, Marz 
April bis August 
September 
Oktober 
November und Dezember 

Hochtarifzeiten 
h 

7,00-8,30 und 16,30-21,00 
18,30-21,00 
19,30-21,00 
18,30-21,00 

7,00--8,30 und 16,30-21,00 

Fur Haushaltungen gilt der gleiche Tarif, doch werden aullerhalb der Hoch
tarifzeiten nur die ersten 45 kWh/Vierteljahr mit 20 Rp/kWh, der Mehrverbrauch 
mit 7 Rp/kWh berechnet. Aullerdem wird noch ein Dreifachtarif angeboten 
mit einem Mitteltarif wahrend der Tagesstunden und einem Niedrigtarif von 
4,5 Rp/kWh in der Zeit von 1l,30-13,00h und von 21,00-6,00h. 

Auch von del' Moglichkeit, mit dem Doppeltarif dem Verbraucher 
einen Tarif mit drei Preisstufen zu gewahren, wird Gebrauch gemacht. 
Rierbei wird del' Verbrauch zum niedrigen Tarif unterteilt in eine erste 
Zone, die z. B. mit 20 Rp und in eine zweite Zone, die mit 6 RpjkWh 
abgerechnet wird. Die erste Zone entspricht dem Verbrauch wahrend del' 
Sperrstunden oder einem anderweitig festgesetzten Mindestverbrauch 
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je Monat. Der in der Zeit des niedrigen Tarifs daruber hinausgehende 
Verbrauch wird ZUlli Preis der zweiten Zone berechnet. Auf diese Weise 
ergibt sich eine Abart des Regelverbrauchstarifs mit Abstufung nach dem 
Aufwand des Abnehmers (s. auch Beispiele 66 und 67). 

Von der Erfahrung ausgehend, daB namentlich im Haushalt die Strom
abnahme fUr die verschiedenen Verwendungszwecke im wesentlichen mit 
bestimmten Tagesstunden zusammenfiHlt, wird auch vielfach der Ver
brauch fUr die einzelnen Anwendungsgebiete (Beleuchtung, Haushalt
gerate, Kuche, Warmespeicherung) getrennt gemessen und verrechnet. 
Dabei ist bisweilen ein einziger Zahler fUr aIle Verwendungszwecke im Ge
brauch, bei dem die Stromspule Anzapfungen besitzt, an die die ver
schiedenen Verbrauchsapparate angeschlossen sind. Der von diesen Ge
raten aufgenommene Strom durchflieBt dabei nur einen Teil der Strom
spule, so daB der Zahler auch nur den entsprechenden Teil der ent
nommenen Arbeit anzeigt. (In Deutschland sind derartige MeBgerate, 
wie auch solche mit Unterbrechung der Spannungsspule zur amtlichen Be
glaubigung nicht zugelassen und konnen daher fUr die Weiterverrechnung 
an die Abnehmer nicht verwendet werden.) Grundgebuhrentarife fUr 
Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe sind in der Schweiz erst verein
zeIt eingefUhrt, weil die vorherrschende Wasserkrafterzeugung weniger 
zu einer strengen Unterscheidung nach Leistungs- und Arbeitskosten 
als vielmehr nach Jahres- und Tageszeiten zwang. Durch die groBen 
Erfolge des Grundgebuhrentarifs im Ausland aufmerksam gemacht, 
beginnt man diesem Tarif auch in der Schweiz groBere Beachtung zu 
schenken, zumal auch er die hier oft erforderliche Abstufung nach dem 
Zeitpunkt des Verbrauchs gestattet. 

Beispiel 68: Elektrizitiitswerk der Stadt Burgdorf. Grundgebiihrentarif mit Ab
stufung der Grundgebiihr nach der W ohnungsfliiche und des Arbeitspreises nach 

dem Zeitpunkt des Verbrauchs. 

An- Grund- Tarifzeiten Arbeits-
wendungs- gebiihr1 preis 

gebiet sfrs/ms Monate h Rp/kWh 

Haushalt 0,50 Januar, Februar, Oktober, } 7,00--- 8,30 l 15 November, Dezember 16,00-21,30 J 
Januar, Februar, Oktober, } 8,30---12,00 } 10 November, Dezember 13,00---16,00 
Marz, April, Mai, Juni, Juli, } 7,00-12,00 } 10 August, September 13,00---22,00 
Januar bis Dezember aIle iibrigen sowie } 

Ivon Samstag 12,00 5 
bis Montag 7,00 

1 Als Wohnungsflache wird der Berechnung der Grundgebiihr der auBel'e 
Gebaude- oder WohnungsgrundriB einschlieBlich Mauer- und Wandstarke zugrunde 
gelegt. Dabei werden Keller, Waschkiichen und nicht bewohnte Dachraume nur 
mit 1/5 des tatsachlichen AusmaBes eingesetzt. 

14* 
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Bpispiel 69: Elektrizitiitswerk Baden. Ziihlertarif mit Abstufung nach der Grolle 
des Yerbraucbs je Anscblullstelle (Regelverbrauchstarif). 

An- Zahl der 

I 

Stromverbrauch 
I Preis wendungs- AnschluBstellen kWh/AnschluB-

gebiet stelle und J ahr Rp/kWh 

Haushalt die ersten 5 die ersten 30 

1 die nachsten 5 die ersten 25 
die nachsten 5 die ersten 20 35 
die nachsten 5 die ersten 15 

J die weiteren die ersten 10 
die ersten 15 die nachsten 20 I die nachsten 15 die nachsten 15 20 
die weiteren die nachsten 1O r 

die weiteren 8 

Abnehmcr, die Nachtstrom fur Speicherzwecke verbrauchen und fur den 
Tagstromverbrauch eine Mindestgewahr in Hohe des sich aus vorstehendem Tarif 
fur die ersten beiden Stufen ergebenden Verbrauchs ubernehmen, konnen uber 
einen Doppeltarifzahler beliefert werden. Del' vorstehende Tarif wird dann nur 
auf den Verbrauch zwischen 6,00 und 12,00h und 13,30 und 21,00h angewendet 

N ach tstromverbra uch 
kWh/Jahr 

die ersten 
die nachsten 
die nachstcn 
die weiteren 

500 
1000 
1500 

I Nachtstrompreis 
I Rp/kWh 

4,0 
3,5 
3,0 
2,5 

und die wahrend der iibrigen Stunden 
entnommeneArbeit nach nebenstehen
dem Nachtstromtarif verrechnet. 

Auch bei fluchtiger Betrach
tung erkennt man uberall den 
gleichen Zweck einer derartigen 
Tarifgestaltung: del' Lichtstrom 

soIl mit den hochsten Preisen, del' allgemeine Haushaltverbrauch mit den 
Mittelpreisen, del' Kochstrom mit weiter ermiLBigten und del' Speicherstrom 
mit den niedrigsten Preisen berechnet werden. Das Ziel diesel' Tarifpolitik 
kann im wesentlichen als erreicht angesehen werden. Dies ergibt sich 
z. B. aus dem Stromverbrauch der Haushaltungen im .Jahre 1932, del' 
auf Grund cineI' Erhebung bei 179 Werken, die mehr als 48% del' 
Schweizer Bevolkerung umfassen, in del' folgenden Zahlentafel38 mit 
den Durchschnittsstrompreisen fiir die einzelnen Gerate angegeben ist. 

Zahlentafel38. Stromvcrbrauch verschiedcner LHaushaltgeratc ,und 
mittlere Strompreise hierfiir bei 179 schweizerischen Elektrizitats

werken im Jahre 1932 (Bull. schweiz. elektrotechn. Vel'. 1933 S.552). 

Stromverbrauch Einnahmen Mittlerer 
Art del' Gerate imganzenl Anteil imganzenl Anteil Strompreis 

Mill.kWh ~/o Mill. sfrs % Rp/kWh 

Kochherde mit mehr als 
2 Platten. 90,0 16,8 6,26 7,9 6,96 

HeiBwasserspeicher. 225,0 41,9 8,66 10,9 3,85 
Kleine Elektrowarmegerate 80,0 14,9 9,50 12,0 1l,90 
Kleinmotoren 4,7 0,9 1,07 1,3 22,70 
Lampen 137,0 25,5 54,00 67,9 39,40 

Insgesamt 536,7 100,0 I 79,49 100,0 I 14,80 
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Ende 1932 waren bei den gleichen Werken die in 
zusammengestellten Elektrowarmegerate angeschlossen. 

Zahlentafel 39 

Bei den Zahlertarifen 
fUr gewerbliche Beleuch
tung und fur Kraft sind 
die Preise meist nach der 
GroBe des Verbrauchs 
abgestuft; Zahl und 
Rohe der Stufen ist bei 
den einzelnen Werken 
verschieden. Die Be
rucksichtigung der Be
nutzungsdauer ist bei 
den Lichtstrompreisen 

Zahlentafel39. Bei 179 schweizerischen Elek
trizitatswerken Ende 1932 angesehlossene 

Elektrowarmegerate. (Nach Bull. schweiz. 
elektrotechn. Ver. 1933 S.550/51.) 

Art der Gerate 

Koehherde mit mehr als 
2 Platten .... 

HeiBwasserspeicher 
und Futterkoeher 

Backereiofen. . . . 

Anzahl 
(etwa) 

75000 

II 7000 
724 

i AnsehluBwert 
, kW 

339000 

167000 
17000 

weniger gebrauchlich als bei den Krafttarifen und wird im ganzen seltener 
angewendet als in Deutschland. 

Eine bei den Krafttarifen nicht seltene ErmaBigung wird im Gegen
sati zur deutschen Gewohnheit auf die Rohe des AnschluBwertes be
zogen, wohl in Anlehnung an diese viel gebrauchliche Abstufung beim 
Pauschaltarif, wie das folgende Beispiel zeigt, das gleichzeitig eine 
Abstufung nach der Rohe des Verbrauchs und nach der Jahreszeit 
(Winter und Sommer) aufweist: 

Beispiel 70: Schwyz. Ziihlertarif mit Abstufung nach AnschluBwert, GroBe und 
Zeitpunkt des Verbrauchs (Kraft). 

Strom-
Motorleistung in kW 

verbrauch --y r"i~"1 2 I 3 I . () I 10 I 20 I 30 
je Quartal So.r"Wi. So./ wi.- So./Wi. So. iWi. So.IWi. 8o.lwi~ So.-IWi: So./ Wi. 

kWh Rappen/kWh 

I I 
I 

I 50 1l,9 19,8 11,91 19,8 
100 10,9 18,2 1l,61 19,1 1l,9

1
19,8 

I 
150 10,3 17,2 10,9 18,2 11,2118,7 1l,9 19,8 
200 9,8 16,3 10,5 17,5 10,9118,1 11,4 19,0 1l,9

j
I9,8 

300 8,9 14,8 9,8 16'2 10,217,0 10,8 18,0 1l,418,0 
500 7,6 12,7 8,6 14,4 9,2/15,3 10,0 16,6 10,617,8 11,919,8 
800 6,6 11,0 7,5 12,5 8,113,5 9,1 15,0 10,0/16,6 10,918,0 1l,919,8 

1000 6,2 10,3 6,9 11,6 7,5,12,6 8,5 14,3 9,515,9 10,517,5 1l,0 18,4 11,9 19,8 
2000 6,210,3 6,8 11,4 8,0113,4 9,415,6 10,116,8 10,3 17,2 
3000 

i 
6,1 10,2 7,01",7 8,514,2 9,415,8 9,8 16,3 

5000 6,110,1 7,412,2 8,514,3 9,1 15,1 
10000 I 6,0 9,9 7,011,8 7,6 13,0 
20000 

I 

6,2 10,4 I 

Bei Betrieb lediglich auBerhalb der Sperrzeiten 20% Rabatt im Winterhalbjahr 
(Oktober bis Marz). 
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Januar und 
Dezember 

I 
Februar i 

Sllerrzeiten. 

~Iiirz 

6,00- 8,30. 6,00- 8,00 I 6,00- 7,30 
16,00-22,00 i 16,30-22,00 17,00-22,00 

April IMai bis Juli 

6,00- 7,00: 
18,00-22,00 120,00-22,00 

August September I Oktober I November 

- l6,00- 7,00 II 6,00- 7,30 I 6,00- 8,00 
19,00-22,00 18,00-22,00,17,30-22,00! 16,00-22,00 

Bemerkenswert ist, da13 die schweizerischen Tarife bisher fast uberall 
eine Mindestgewahr vorsehen; seit einiger Zeit hat man jedoch nament
lich bei den Lichttarifen i~ gr613eren Stadten weitgehend darauf 
verzichtet. Die Formen fUr die Erhebung der Mindestgewahr sind 
verschieden; wah rend bei dem Krafttarif meist eine feste Summe in 
Franken je kW oder in Prozent der wahlweise angewendeten Pauschal
preise festgesetzt wird, erhebt man beim Lichttarif und bei den Haus
haltungstarifen entweder einen Mindestbetrag je Anlage oder je Lampe 
oder auch je kW Anschlu13wert. Die Garantiesumme wird haufig mit 
steigender Anschlu13gr613e je Einheit erma13igt. 

3. Osterreich (11). 
Die 6sterreichischen Elektrizitatswerke sind bei der Tarifgestaltung 

in den letzten J ahren im wesentlichen der in Deutschland eingeschlagenen 
Richtung gefolgt, wobei gewisse Abweichungen in den verschiedenen wirt
schaftlichen Verhaltnissen und der vorherrschenden Wasserkrafterzeugung 
in Osterreich ihre Begrundung finden. Ubereinstimmend wird der Grund
gebuhrentarif, der fUr Gro13abnehmer fast ausschlie13lich angewendet wird, 
auch fUr Kleinabnehmer, besonders fiir Wohnungen, als geeignete Tarif
form anerkannt. Der yom Verband der 6sterreichischen Elektrizitats
werke herausgegebene "Ratgeber fiir Elektrizitatstarife" empfiehlt unter 
anderem besonders folgende Kleinabnehmertarife [(11) S. 62f.)]. 

Beispiel 71 : Grundgebiihrentaril mit Abstufung der Grundgbiihr naeh der Zimmerzahl 
(N ormaltarif). 

Anwendungs- Grund-

I 
Arbeits-

Zimmerzahl gebiihr preis gebiet 
SjMonat gjkWh 

Haushalt 1 1,5-3 
ohne elektrische 2 2-5 

Kiiche 3 3-6 30-20 
4 4-7 
5 5-8 

jedes weitere 0,50 
Wohnzimmer 
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Beispiel 72 : Grundgebiihrentaril mit Abstulung derGrundgebiihr nach der Zimmerzahl 
(Wahltarif). 

Anwendungs. 
gebiet 

Haushalt 
mit elektrischer 

Kiiche 

Zimmerzahl 

1 
2 
3 
4 
5 

jedes weitere 
Wohnzimmer 

Grund
gebiihr 

SjMonat 

3- 5 
4,5- 6,5 
6- 8 

7,5-- 9,5 
9-11 

1,25- 1,50 

Kiichen und Nebenraume zahlen nicht als Zimmer. 

Arbeits· 
preis 

g/kWh 

15-12 

Beispiel 73: Grundgebiihrentarif mit Abstufung der Grundgebiihr nach dem An
schluJlwert. 

Anwendungsgebiet AnschluBwert ! Grundgebiihr Arbeitspreis 
kW S/Monat gjkWh 

Kleingewerbe: 

I 
Licht die ersten 0,1 3 -4 

je weitere 0,01 0,2-0,3 15-12 
Kraft. das crste 5 -7 

jedes weitere 3 -5 

Jede Lampe wird mit 40 W, die Nennleistung des groBten Motors mit 100%, 
die der iibrigen mit 50% berechnet. 

Beispiel 74: Grundgebiihrentarif mit Abstufung der Grundgebiihr nach der be
wirtschafteten Grundfliiche. 

Anwendungsgebiet 

Landwirtschaft 

Grundflache 1 

ha I 
i 

die ersten 5 I 

die nachsten 10-20 I 
die weiteren I 

Grundgebiihr 2 

S/ha/Monat 

2 -2,5 
1,0--1,5 
0,5-0,6 

Arbeitspreis 2 

gjkWh 

15-12 

1 Wiesen und Acker, ohne Wald, Almen und unproduktive Flachen. 
2 Die Preise haben zur Voraussetzung, daB die Kosten der Ortsnetze durch 

Baukostenbeitrage der Abnehmer gedeckt werden. 

Der allgemeinen Einfuhrung solcher Tarife stellen sich jedoch noch 
vielfach Hindernisse in den Weg, die zum groBen Teil in der Notlage 
weiter Bevolkerungskreise ihren Ursprung haben. 

nber die Anwendung der einzelnen Tarife in den verschiedenen· 
Landesteilen werden a. a. O. (11, S.79) genauere Angaben gemacht. 
Daraus geht hervor, daB fur den Haushalt in Niederosterreich Zahler
tarife, in Salzburg Regelverbrauchstarife und in Steiermark und Tirol 
Raumtarife, d. s. Grundgebuhrentarife nach Zimmerzahl, ublich sind. 
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Haushaltstarife mit Beriicksichtigung der elektrischen Kiiche und der 
HeiBwasserbereitung sind bei fast allen osterreichischen Werken vor
gesehen, fiir die elektrische Kiiche sind Strompreise von 15-10, 
meist von 12 g/kWh und fUr HeiBwasserspeicher halb so hohe in 
Anwendung. Beim Gewerbe ist del' Grundgebiihrentarif vorherrschend, 
wobei als BezugsgroBe meist der AnschluBwert, bei groBeren Be
trieben der Hochstbedarf herangezogen wird. Vielfach werden daneben 
auch Zahlertarife mit der Abstufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs 
angewendet. Fiir landwirtschaftliche Zwecke werden Haushaltstarife 
in Verbindung mit gewerblichen Tarifen verwendet, bei den landwirt
schaftlichen Kleinabnehmern im ganzen Alpengebiete sind Pauschaltarife 
bevorzugt. 

Bei Zahlertarifen betragt der Lichtstrompreis im Durchschnitt etwa 
65 gjkWh, beim Regelverbrauchstarif betragt der niedrige Preis 20 gjkWh 
bis zu 10 g herab in der Sommerzeit. 

4. Ungarn. 

Die Stromversorgung Ungarns in seiner heutigen Gestalt laBt, 
auBer in der Hauptstadt, erst in den letzten Jahren eine neuzeitliche 
Entwicklung erkennen. Die Absatzverhaltnisse sind nicht besonders 
giinstig. Abgesehen von wenigen Industriemittelpunkten mit eigener 
Versorgung, betreibt der iiberwiegende Teil der Bevolkerung Land
wirtschaft, deren wirtschaftliche Lage und Eigenart einer groBzugigen 
Elektrizitatsversorgung bisher nicht fOrderlich war. Dies hangt auch 
damit zusammen, daB die Bevolkerungsdichte gering ist, und daB daher 
umfangreiche und teure Verteilungsnetze notwendig sind, die die An
wendung hilliger Strompreise nur allmahlich gestatten. Infolge dieser 
Umstande kann man zur Zeit in Ungarn von einer zielbewuSten Tarif
politik nicht sprechen. Meist werden einfache Zahlertarife, fUr Klein
verbraucher Pauschaltarife verwendet. Die Preise bewegen sich beim 
Zahlertarif zwischen 0,5 und 1,2 Pg/kWh fur Beleuchtung und zwischen 
0,27 und 0,80 Pg/kWh fiir Kraft, beim Pauschaltarif zwischen 5,60 und 
1,45 Pg je 25 W-Lampe und Monat. In neuerer Zeit sucht man die Aus
breitung von Haushaltstrom zu fOrdern unter Verwendung von Regel
verbrauchstarifen, bei denen der auf statistischer Grundlage erfaBte 
Stromverbrauch des Abnehmers mit dem Lichtpreis, die weitere Ab
nahme mit bedeutend ermaBigten Preisen zwischen 0,12 und 0,5 PgjkWh 
berechnet wird. Die Strompreise fUr industrielle Zwecke werden von 
Fall zuFall durch Vertrage geregelt, die vielfach neuzeitlichen Forderungen 
Rechnung tragen. 

In der Hauptstadt Budapest sind folgende Tarife in Anwendung: 
1. Ein allgemeiner Ziihlertarif mit einem festen Preis je Kilowattstunde fur 

Licht und fur Kraft. 
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II. Ein Grundgebuhrentarif fiir Haushaltungen, bei dem die Grundgebuhr 
von dem AnschluBwert abhangig ist und je Einheit (100 Watt) mit der GroBe der 
Installation ansteigt. 

III. Ein Zahlertarif mit Abstufung nach der GroBe des Verbrauchs fur kleinere 
und mittlere Lichtabnehmer. 

IV. Ein Zahlertarif mit Abstufung nach der Hohe des AnschluBwertes und 
der GroBe des Verbrauchs fUr groBe Lichtabnehmer. Auch hier steigen die Ein
heitspreise je kWh mit dem AnschluBwert. 

V. Ein Zahlertarif fur Reklamebeleuchtung mit Abstufung nach der Be
nutzungsdauer und der Jahreszeit. 

VI. Ein Zahlerarif fUr Kaffeehauser mit Abstufung nach dem AnschluBwert 
und der GroBe des Verbrauchs. 

VII. Ein Grundgebuhrentarif fUr Kraft, bei dem die Grundgebuhr nach dem 
Hochstbedarf berechnet und der Arbeitspreis nach dem Hochstbedarf und nach 
der Benutzungsdauer abgestuft wird. 

VIII. Ein einfacher Zahlertarif fUr Kochstrom. 
Ferner noch Sondertarife flir elektrische Gerate und Klingeln, sowie fur 

HeiBwasserspeicher und sonstigen Nachtstromverbrauch. 

5. Tschechoslowakei (360, 361). 

Die eigene Elektrizitatswirtschaft der Tschechoslowakei beginnt erst 
nach dem Kriege. Die ersten Jahre der Nachkriegsentwicklung sind 
ausgefiiUt durch den Streit iiber die auBere Gestaltung der Elektrizitats
wirtschaft, hauptsachlich iiber die Frage, ob die Elektrizitatsversorgung 
der Privathand, den Gemeinden oder dem Staat iiberlassen werden 
soUte. Die Gesetzgebung hat diese Frage im Sinne einer iiberwiegend 
staatlichen Beeinflussung gelost. Erst nach dieser Entscheidung konnte 
mit Erfolg die Ausbreitung der Elektrizitatsversorgung betrieben werden. 
Da erfahrungsgemaB eine griindliche Behandlung von Tariffragen erst 
dann einsetzt, wenn die Ausbreitung der Elektrizitatsversorgung einen ge
wissen Grad erreicht hat und die Frage der Unternehmerform entschieden 
ist, ist es verstandlich, daB in der Tschechoslowakei die Erorterung der 
Tarifprobleme verhaltnismaBig jungen Datums ist, und daB man erst 
seit einigen Jahren beginnt, sich die auf diesem Gebiet in anderen Landern 
gesammelten Erfahrungen zunutze zu machen. So kommt es, daB bei den 
tschechoslowakischen Elektrizitatswerken noch vorwiegend der Zahler
tarif im Gebrauch ist. Die Bedeutung des Grundgebiihrentarifs ist 
wiederholt auf den Tagungen der dortigen Fachverbande erortert und 
anerkannt worden; bei vielen Werken sind Vorbereitungen zu seiner 
Einfiihrung im Gange, bei wenigen ist er bereits heute in Anwendung. 

Die Zahlertarife sind, besonders fiir Kraftabnehmer, durch Ab
stufungen nach der Benutzungsdauer oder der GroBe des Verbrauchs 
den Absatzverhaltnissen weitgehend angepaBt. Verbreitet sind auch 
Mehrfachzeittarife und Sperrstundentarife, die auBerhalb der Spitzen
stunden erhebliche Preisnachlasse gewahren. Fiir kleine Lichtabnehmer 
sind noch Pauschaltarife gebrauchlich. Ausgesprochene Haushaltstarife 
werden noch selten verwendet; meist werden fiir diese Zwecke die 
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normalen Kraftstrompreise eingeraumt; vereinzeIt sind Grundgebuhren
und Doppeltarife im Gebrauch. AuBerdem sind Sondertarife fUr StraBen
beleuchtung, offentliche Gebaude, Bahnhofe, Schulen, Kirchen, Hotels, 
Gastwirtschaften, Kinos, Schaufenster usw. eingefiihrt. 

Die Lichtstrompreise liegen bei den Zahlertarifen im allgemeinen 
zwischen 3 und 4 KcjkWh und bei den Pauschaltarifen ungefahr zwischen 

Beispiel 75: Nordbiihmische 
Elektrizitiitswerke A. G. Bodenbach. Ziihlertaril 

mit Abstulung nach der Benutzungsdauer. 

90 und 150 KcjJahr fur eine 
25W-Lampe. Die Kraftstrom
preise bewegen sich urn etwa 
2 KcjkWh, wobei Abstufun
gen nach der Benutzungs
dauer und nach der Zeit der 
Stromentnahme (Mehrfach
tarife) zum Teil erhebliche 
Preisnachlasse gewahren. 

An
wendungs

gebiet 

Kraft 

Benutzungsdauer I Strom reis 
des AnschluBwertes p 

h/Jahr Kc/kWh 

die ersten 300 I 
die nachsten 300 
die weiteren 

2,40 
1,40 
0,70 

Beispiel 76: Nordbiihmische Elektrizitiitswerke A. G. Bodenbaeh. Ziihlertarif mit 
Abstulung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs und der Benutzungsdauer (Drei

fachtarif). 

An-
Spitzenstrom Tagesstrom Nachtstrom 

wendungs- Preis Benutzungsdauer 

I 
Preis Preis 

gebiet des AnschluBwertes 
Kc/kWh h/Jahr Kc/kWh Kc/kWh 

Kraft 4,50 die ersten 600 
I 

1,30 0,50 
die weiteren 0,60 

Diese Abstufungen werden bei manchen Werken auch noch von dem 
AnschluBwert derart abhangig gemacht, daB die Preisnachlasse mit 
steigendem AnschluBwert zunehmen. Bisweilen wird auBerdem die Zeit 
der Stromentnahme berucksichtigt. 

Beispiel 77: Stiidtisches Elektrizitiitswerk und Vberlandzentrale Gablonz a. X. 
Ziihlertarif mit Abstulung naeh Leistung, Benutzungsdauer und Zeitpunkt des 

Verbrauchs. 

An
wendungs

gebiet 

Kraft 

AnschluBwert 

kW 

0--10 
10--20 
20-30 
30 und dariiber 

Strompreise 
abgestuft nach der 

Benutzungsdauer 
Kc/kWh 

von 
2,20 
2,20 
2,20 
2,20 

bis 
1,00 
0,90 
0,80 
0,70 

Fiir Nachtstrom zwischen 19 und 6 Uhr wird 40% NachlaB gewiihrt. 
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Mit GroBabnehmern werden im allgemeinen Sonderabkommen ge
troffen, wobei keine bestimmten Tarifformen bevorzugt werden. Meist 
sind Wirtschaftsklauseln entsprechend einem RegierungsbeschluB yom 

23. September 1918 vorgesehen, dagegen wird der Blindstrom selten 
berucksichtigt (16, Bericht XII/I, 1930). 

6. Polen (358, 359). 

Polen wurde durch den Weltkrieg wieder zu einem selbstandigen 
Staate, der sich aus ehemaligen Teilen Deutschlands, Osterreichs und 
RuBiands zusammensetzt. Wie auf politischem Gebiet muBte auch in wirt
schaftlicher Hinsicht aus diesen Teilen eine Einheit gei>chaffen werden. 
Urn dieses Ziel fur die Elektrizitatsversorgung zu erreichen, wurde am 
22. Marz 1922 ein umfassendes Elektrizitatsgesetz (19, Bd. III, S. 247) 
eriassen, das in vielen Punkten sehr fortschrittlich ist und aIle Einzelheiten 
von der Konzessionsvergebung bis zur Bestimmung der Strompreise regeIt. 
Die Strompreise, deren Vereinheitlichung dieses Gesetz anstrebt, wurden 
zunachst in Goldgroschen, seit 1927 in stabilisierten Zloty (1 Zloty 
= 0,58 sfrs) festgesetzt. D~e in den Lastenheften vorgesehenen Hochst
preise unterliegen einer Anderung von 0,25 % fUr je 1 % Anderung der 
Kohlenpreise oder Arbeitslohne und von 0,4% fur je 1 % Anderung des 
Goldwertes. Besonders die letztgenannte Bestimmung ist von grund
satzlicher Bedeutung, da die Frage der Strompreisanderungen bei Kurs
abweichungen in Landern mit schwankender Wahrung fUr die Elektrizitats
werke wegen ihrer starken Abhangigkeit vom Kapitaldienst besonders 
wichtig, in den meisten Landern jedoch noch nicht eindeutig geregelt 
ist. Abgesehen von diesem selbsttatigen Gleiten der Preise ist von 1935 ab 
aIle 5 Jahre eine allgemeine Nachprufung der Tarife unter Berucksichti
gung etwaiger Anderungen der wirtschaftlichen Bedingungen moglich. 

Die Elektrizitatswirtschaft Polens ist in einzelnen Landesteilen noch 
sehr wenig entwickelt (359). Am weitesten zuruck sind die ostlichen, 
rein landwirtschaftlichen Gebiete, die einen Stromverbrauch von weniger 
als 2 kWhjKopf der Bevolkerung aufweisen. Dann kommt weiter west
lich ein Gebietsstreifen mit 2-20 kWh/Kopf und Jahr, der von Lemberg 
bis Wilna reicht. Ein drittes Gebiet umfaBt die starker industrialisierten 
Wojwodschaften im westlichen Teil des Landes, deren Verbrauch zwischen 
20 und 100 kWh/Kopf und Jahr liegt. In weitem Abstande folgt Schlesien, 
das infolge dichter Bevolkerung und sehr entwickelter Industrie fast 
1000 kWh/Kopf und Jahr verbraucht. 1m Mittel betrug der Verbrauch 
nur 61,3 kWh/Kopfl. 

Die in den Lastenheften vorgesehenen Zahlertarife fur Kleinabnehmer 
sind, trotz der Abstufung nach der Benutzungsdauer fur Haushaltungen 

1 Die bier angefiihrten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 1925; sie haben sich 
infolge der Wirtschaftskrise bis zum Jahre 1934 nicht wesentlich verandert. 
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wenig geeignet. Die Elektrizitatswerke haben zwar das Recht, hierfiir 
andere Tarife einzufUhren, doch wird dieses Recht durch die Bestimmung 
unwirksam gemacht, daB die sich aus diesen Sondertarifen ergebenden 
Strompreise in keinem FaIle hohel' sein durfen, als die vorgesehenen 
Zahlertarife unter Berucksichtigung aller Nachlasse. 

Die Hochstpreise fUr Beleuchtung betragen zwischen 0,75 und 
1,00 Zl/kWh, in Ausnahmefallen noch weniger. Fur Kraft sind bei 
Niederspannung Preise von 0,32-0,50 ZI/kWh und bei Hochspannung 
von 0,25-0,40 ZI/kWh gebrauchlich. Auf diese Preise werden abhangig 
von der Benutzungsdauer des AnschluBwertes Nachlasse bis 90% ein
geraumt. Weiter wird in die Lastenhefte meist eine Blindstromklausel 
aufgenommen, nach der sich der Strom preis um hochstens 1 % erhoht 
fur je ein Hundertstel Verschlechterung des cosqJ unter 0,7, in manchen 
Fallen unter 0,8. 

Die Uberlandwerke wenden fur GroBabnehmer vielfach Zahlertarife 
mit Abstufungen der Preise nach der GroBe des Gesamtverbrauchs und 
der Benutzungsdauer an. Z. B. ermaBigt sich in einem FaIle der Preis 
von 0,25 ZI/kWh bei Verbrauchszahlen zwischen 5 und 15 Millionen 
kWh/Jahr um 4-30%. Hierzu kommen noch Benutzungsdauerrabatte, 
so daB sich bei mehr als 15 Millionen kWh/Jahr und einer Benutzungs
dauer von 2000 hjJahr ein Preis von 0,1378 ZI/kWh ergibt. Fur hahere 
Benutzungsdauern wird der Preis nach einem Tarif mit einem Leistungs
preis von 8,25 sfrs/kW und Monat und einem Arbeitspreis von 
3 scts/kWh bestimmt. 

7. Danemark (362-365). 
Die Elektrizitatsversorgung Danemarks befindet sich sowohl be

zuglich der Stromerzeugung als auch der Absatzverhaltnisse nieht in der 
gleich gunstigen Lage wie die seiner Nachbarstaaten. Das Land verfugt 
nur uber geringe Kohlenvorkommen und Wasserkrafte, so daB die 
Kraftwerke fast ausschlieBlich auf eingefuhrte Brennsto££e angewiesen 
sind. Eine betrachtliche Menge elektrischer Arbeit wird auch von 
schwedischen Kraftwerken bezogen. Auf der anderen Seite ist Danemark 
vorwiegend Agrarstaat, Industrie ist nur wenig vorhanden und die 
groBeren Betriebe haben vielfach noch eigene Anlagen. Die Werke 
sind daher, abgesehen von der Hauptstadt Kopenhagen und einigen 
wenigen anderen Stadten, hauptsachlich auf den Absatz an die land
wirtschaftlichen Kleinabnehmer angewiesen. Auch in Kopenhagen wird 
der groBte Teil des Stromes an kleine Niederspannungsabnehmer ab
gegeben. Unter diesen Umstanden ergibt sich, bei einer Gesamterzeugung 
der offentIichen Werke von etwa 432 Millionen kWh (1932/33), von 
denen rund 194 MiIIionen kWh auf Kopenhagen entfaIlen, nur eine 
mittlere Ausnutzung der vorhandenen Maschinenleistung der Kraftwerke 
(486000 PS) von etwa 1200 h im Jahr. Auch der Verbrauch, bezogen 
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auf die Bevolkerungszahl ist entsprechend niedrig. In Kopenhagen 
betrug er im Jahre 1932/33 etwa 240 kWh/Kopf, im ubrigen Lande, 
ausschlieBlich der Eigenerzeugungsanlagen der Industrie, nur wenig 
uber 50 kWh/Kopf, einschlieBlich dieser etwa 107 kWh/Kopf und Jahr. 
Hierzu kommt noch, daB die Stromerzeugung in viele kleine und kleinste 
Kraftwerke zersplittert ist, da man erst vor wenigen J ahren mit einer 
systematischen Planung der Landesversorgung begonnen hat. Es ist 
auch zu bedenken, daB 
es nur zwei Stadte mit 
uber 100000 Einwoh
nern gibt und die land
wirtschaftlichen Gebiete 
groBtenteils dunn be
siedelt sind, wodurch 
sich die Zersplitterung 
der Stromerzeugung er
klart. Die stadtischen 
und Dberlandwerke be
finden sich uberwiegend 
in Gemeindebesitz, die 
landlichen Werkehaupt
sachlieh im Besitz von 
Genossenschaften. Die 
Stromversorgung der 
Landbevolkerung er-
folgt groBtenteils durch 

"Transformatorenver
einigungcn", die die 
Umspann- und Netzan
lagen auf eigene Kosten 
errichten, den Strom 

hochspannungsseitig 
einkaufen und ihn an 
die Abnehmer weiter-
verteilen. 

Beispiel 78: Aarhus Kommunale Elektricitetsverk. 
a) Ziihlertarif mit Abstulung nach der GroBe des 

Verbrauchs. 

Stromverbrauch I Rabatt 
kWh/Jahr % 

Anwendungs- Preis I 
gebiet ere/kWh 

Allgemeine 
Beleuchtung I 

0--- 5000 
5000- 7500 
7000- 10000 

0 
5 

10 

30000- 50000 35 
50000 und dariiber 40 ~ ___ 33_

1 

Kraft 
I 

18 

0--- 5000 
5000--- 10000 

10000--- 20000 

150000-225000 
225000 und dariiber 

0 
5 

10 

40 
45 

b) Regelverbrauchstarif mit Abstulung nach der 
J ahreszeit. 

Anwendungs
gebiet 

Wohnungen 

Regelverbrauch 
kWh/Zimmer 

1. Vierteljahr 15 
2. Vierteljahr 5 

1
3. Vierteljahr 5 
4. Vierteljahr 15 

Preis 
",re/kWh 

[Regelverbrauch 33 I dariiber 12 

Sowohl fur Licht- wie fUr Kraftstrom wurden bis III die letzten 
Jahre vorwiegend Zahlertarife angewendet. Die Preise liegen fur Licht 
meist zwischen 30 und 50 ore/kWh und fur Kraft zwischen 15 und 
25 ore/kWh. 

Neben den Arbeitspreisen werden vielfach jahrliche feste "Abgaben" 
erhoben, die nach der Flache des landwirtschaftlichen Besitzes, seinem 
Ertrage, seinem Steuerwert (vgl. England), dem AnschluBwert der 
Motoren, der Zahl der Brennstellen oder mehrerer dieser GroBen gleich
zeitig bemessen werden. Diese "Abgaben" entsprechen in ihrer Form 
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den Grundgebiihren in anderen Landern, doch konnen sie nach ihrer 
Hohe und im Hinblick darauf, daB die Arbeitspreise fast so hoch 
wic beim normalen Zahlertarif bemessen sind, eher als eine Mindest
gewahr angesprochen werden. Die Kraftstrompreise sind meist, die 
Lichtstrompreise haufig nach der GroBe des Verbrauchs oder der 
Benutzungsdauer abgestuft, wobei Zonentarife, Rabattstaffeln und andere 
Formen der Abstufung gebrauchlich sind. 

Beispiel 79: N ordvestjaellands Elektricitetsverk. Ziihlertarife mit Abstufung nach 
der GroBe des Verbrauchs (Regelverbrauch) mit festen jiihrlichen "Abgaben". 

An- Feste Abgabe Zahl der 
Stromverbraueh 

Preis wendungs- Kr/Brennstelle Brennstellen 1. und 2. Zone 3. Zone 
gebiet und Jahr je kWh/Jahr kWh/Jahr ore/kWh 

Beleuehtung 1 6 
und 2 12 1. Zone: 

Haushalt 50 
2,-

19 97 die 2. Zone: 
20 100 weiteren 15 

jede weitere 4 
----~-~--~ 

Landgtiter 50 3. Zone: 
2,- beliebig + 3 je 1000 Kr 10 

Grundwert 

An- Motor- Feste Ahgabe Stromverbraueh 
Preis wendungs- leistung Kr/PS Kr/l000Kr 1. und 2. Zone 3. Zone 

gebiet PS und Jahr Grundwert je kWh/Jahr kWh/Jahr ore/kW 

Kraft ftir bis 5 4,- I, 15 1. Zone: 
Landwirt- 5-10 6,- Ij 2,- je 1000 Kr 23 

sehaft tiber 10 8,- Grundwert die 2. Zone: --- weiteren 13 Handwerk bis 5 8,-
und 5-10 12,- 75/PS 3. Zone: 

Industrie tiber 10 16,- I 10 

N unmehr beginnt man, auch Grundgebiihrcntarife einzufiihren, 
bei denen die feste jahrliche Abgabe hoher und der Arbeitspreis 
niedriger ist als bei den gewohnlichen Tarifen. Bei Haushaltungen 
wird hierbei fiir die Bemcssung der Grundgebiihr vielfach die Woh
nungsflache zugrunde gelegt (vgl. Niederlande) oder die Zimmer
zahl, die Zahl der Brennstellen usw. Verbreitet sind Sondertarife 
fiir Laden, Gastwirtschaften, Hotels, Reklamebeleuchtung, Kochen, 
Warmespeicherung usw., wobei entweder einfache Zahlertarife oder 
auch Doppeltarife zur Anwendung kommen. Fiir Haushaltzwecke 
werden Preise von etwa 10 ore/kWh, fiir Warmespeicherung etwa 
6 ore/kWh bercchnet. 
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8. Schweden (366-369, 410, 423-436). 

Von besonderer Bedeutung fiir die Entwicklung der Elektrizitats
wirtschaft Schwedens ist der groBe Reichtum an Wasserkraften; iiber
trifft doch dieses Land nachst N orwegen in der Hohe der Wasserkraft
leistung aIle anderen Staaten Europas. Der gesamte Arbeitsinhalt der 
vorhandenen Wasserkrafte wird auf 100 Milliarden kWh/Jahr geschatzt, 
wovon 1/3 ausbauwiirdig ist, jedoch vorerst nur etwa 5% ausgeniitzt 
werden. An dem Ausbau der offentlichen Stromerzeugungsanlagen ist 
der Staat in erster Linie beteiligt. 1m Jahre 1933 wurde etwa 1/3 der 
gesamten elektrischen Arbeit von staatlichen Kraftwerken erzeugt. 
Etwa 40% verwendeten private Industriekraftwerke ftir eigenen Bedarf. 
In die restliche Erzeugung teilten sich kommunale und private Werke. 
Der Staat hat somit etwa die Halfte der offentlichen Versorgung iiber
nommen. Die Industrie hat sich in den letzten Jahrzehnten zum 
wichtigsten Wirtschaftszweig neben der Landwirtschaft entwickelt. Das 
Land ist reich an Holz und Erzen; fiir die Gewinnung und Verarbeitung 
dieser Naturschatze wird ein erheblicher Teil der elektrischen Arbeit 
verbraucht. Der gesamte Bedarf Schwedens wird zu 94% durch Wasser
kraft gedeckt und nur etwa 6 % durch Warmekraftanlagen, die zur 
Deckung des Spitzenbedarfs und als Aushilfe fUr die Zeiten niedrigen 
Wasserstandes dienen. Sehr fOrderlich fiir die Entwicklung ist die aus
gedehnte Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Werken, 
die sich besonders in Siid- und Mittelschweden auswirkt. 

Die Stromerzeugung Schwedens bezogen auf die Einwohnerzahl wird 
in Europa nur von Norwegen und der Schweiz iibertroffen. Sie betrug 
im Jahre 1932 etwa 800 kWh/Kopf. Auf die einzelnen Abnehmergruppen 
verteilt sich der Verbrauch etwa folgendermaBen: 

Zahlentafe140. Verteilung des Stromverbrauchs in Schweden. 

I 
Strom-

Abnehmergruppe verbrauch 
% 

Elektrothermische und elektrochemischeIndustrie nebst Dampferzeugung 22 
Sagewerke, Papier- und Zellulosefabriken und sonstige GroBindustrie 58 
Elektrische Voll- und StraBenbahnen .............. 5 
Stromverbrauch fiir sonstige Zwecke in Stadt und Land ..... 15 

Insgesamt 100 

Wie in allen Landern mit gut entwickelter Elektrizitatswirtschaft, 
wird auch in Schweden der Versorgung der Haushaltungen besonderes 
Interesse zugewendet. In manchen Stadten sind 95 % aller W ohnungen 
angeschlossen, die dort, wo keine Gasversorgung vorhanden ist, zum 
groBten Teil zur elektrischen Kiiche iibergegangen sind. Fiir Haus
haltungen sind vorwiegend Grundgebiihrentarife gebrauchlich, bei denen 
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die Grundgebiihr nach der Zahl der Zimmer oder, wie meist fUr Warme
speichergerate, nach dem Leistungsbedarf bemessen wird. Die Arbeits

Beispiel 80: FiIipstad. Grundgebiihrentarif mit Ab
stufung der Grundgebiihr nach der Zimmerzahl und 

des Arbeitspreises nach der J ahreszeit. 

An
wendungs

gebiet 

Haushalt 

Grund
gebiihr 

KrjZimmer 
u. Jahr 

14,-

Arbeitspreis 

Winter 
ore/kWh 

9 

Sommer 
ore/kWh 

6 

preise sind im Winter 
oft hoher als im Som
mer; wo Gleich- und 
Wechselstrom geliefert 
wird, ist Gleichstrom 
meist teurer. 

Vielfach wird auch 
bei dies en Tarifen, ab
weich end vom Ge
brauch in Deutschland 

und den meisten anderen Landern, cine besondere Zahler- oder Ab
nehmergebuhr erhoben, wodurch der Grundgebuhrentarif zu einem 
Dreitaxentarif (Doherty-Tarif) wird. 

Beispiel 81: Halmstad. Dreitaxentarif mit Abstufung der Grundgebiihr naeh del' 
Zimmerzahl uud des Arbeitspreises naeh der Stromart. 

An-
wendungs

gcbiet 

H>tushalt 

Grundgebiihr1 Abnehmergebiihr 

Kr/Zimmer u. Jahr Kr/Jahr 

12,.';0 4,-

Arbeitspreis 

Gleichstrom I 'Vechselstrom 
ore/kWh ore/kWh 

8 I 6 
I 

1 }lindestcns 16,- Kr/Jahl'. - Die Kiiche wird nicht als Zimmer gerechnet. 

Fur Haushaltungen wird vielfach neben der Grundgebuhr (z. B. nach 
Bodenflache) noch ein Leistungspreis fiir die a bonnierte Leistung berechnet. 

Beispiel 82: Stockholm. Dreitaxentarif mit Abstufung der Grundgebiihl' nach del' 
Bodenflaehe, des Leistungs- und Arbeitspreises nach der Leistungsbeanspruchung. 

An
wendungs

gebiet 

HanshaH 

Boden
Wiehe 

0-25 
25-i5 
45-65 
65-85 
usw. 

I 
Grund
gebiihr 

I Kr/,Jahr 

9,--
12,-
15,-
18,--
usw. 

Leistungs
preis 1 

Kr/kWu.Jahr 

100,-

1 Bezogen auf die abonnierte Leistung. 

Ar beitspreis 2 

unterhalb _I _o_ber~lb
der abonniertcn Leistung 

ore/kWh ore/kWh 

4 1 3 in 
Gebieten I 
ohne Gas 

12 

2 Mindestens fiir den einer Benutzungsdauer der abonnierten Leistung von 
4000 h/Jahr entsprechenden Verbrauch zu bezahlen. 

Derartige Tarife erfordern Einrichtungen, die den Yerbrauch bei 
Cberschreitung der abonnierten Leistung, der mit einem wesentlich 
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hoheren Preise berechnet wird (s. Beispiel 12, S. 150) besonders anzeigen 
(fiberverbrauchszahler) . 

Neben diesen Tarifen findet man fUr den Haushalt auch Regel
verbrauchs-, Doppel- und einfache Zahlertarife mit und ohne Abstufung 
und fiir ganz kleine Abnehmer vereinzelt noch Pauschaltarife. 

Beispiel 83: Djursholm. Regelverbrauchtarif mit Abstufung nach der Zimmerzahl 
und Jahreszeit. 

Stromverbrauoh 
I An- Abnehmer-

wendungs- Winter 
I 

Sommer 
I 

Preis gebiihr 
gebiet kWh/Zimmer kWh/Zimmer 

u. Vierteljahr I u. Vierteljahr lffl"e/kWh Kr/Jahr 

Haushalt 
I 

die ersten 10 
I 

die ersten 5 35 
die naohsten 40 die naohsten 20 7 4,-
die weiteren I die weiteren 5 

Fiir Kraftstrom werden vorwiegend Leistungspreistarife mit oder 
ohne Abstufung nach der Leistungsbeanspruchung und nach dem Strom
verbrauch verwendet. Bemerkenswert ist der Industrienormaltarif der 
kgl. Wasserfalldirektion, der ebenfalls Leistungs-, Arbeits- und Ab
nehmergebiihr und zahlreiche Abstufungen nach der Leistungsbean
spruchung, der AnschluBspannung und eine besondere Vergiiustigung 
fUr sehr hohe Benutzungsdauer enthalt. 

Beispiel 84: Normaler lndustrietarif der kgl. Wa8serlalldirektion. Dreitaxentarif mit 
Abstufung der Abnehmergebiihr und des Leistungspreiscs nach der Leistungsbean
spruchung und der tlbergabestelle und des Arbeitspreises nach der Benutzungsdauer. 

Abnehmergebiihr Leistungspreis Arbeitspreis 
Abonnierte 

I b I I d a I b I e I d bis I iiber Leistung a 0 

4oooh/Jahr 
~ -

kW Kr/Jahr Kr/kW u. Jahr ere/kWh ere/kWh 

0--- 50 1000 1000 I 1000 1000 80 90 80 80 

I 
I 50--- 100 2000 2000 2000 2000 60 70 60 70 

100--- 200 3000 4000 2000 20(}() 50 50 60 70 2 1 200- 500 3000 4000 2000 3000 50 50 60 65 

J 
500-2000 3000 4000 4500 5500 50 50 55 60 

2000---4000 3000 4000 14500 1- 50 50 501-

a) Bei Abnahme aus den Hauptumspannwerken mit 10000--40000 V 
b) " " " " 1500- 6000 V 
0) " " Hochspannungsleitungen " 10000--40000 V 
d) " " Ortsumspanner 1500- 6000 V 

Der Tarif enthiHt ferner eine Leistungsfaktor- und Kohlenklausel; er gilt nur 
bei einer Vertragsdauer von 10 Jahren; bei einer :Vertragsdauer von 5 Jahren 
erhohen sioh Abnehmergebiihr und Leistungspreis um 10%. 

In der Landwirtschaft werden vorwiegend Grundgebiihrentarife ver
wendet, bei denen die bewirtschaftete Bodenflache als MaBstab dient. 

Siegel u. NiBBeI, Die Elektrizitatstarife. 3. Aufl. 15 
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Beispiel 85: Norrkopings Kommunales Afliirsverk. Dreitaxentarif mit Abstufung 
der Grundgebiihr und des Arbeitspreises nach der Bodenfliiche. 

Anwendungs
gebiet 

Landwirtschaft 

Grundgebiihr 

Kr/ha u. Jahr 

4,-

I 

Stromverbrauch ; Arbeitspreis 

kWh/ha u. Jahr lore/kWh 

die ersten 40 I·. 

die weiteren ' 
I 

8 
6 

Abnehmer
gebiihr 

Kr/Jahr 

15,- innerhalb 
25,- au13erhalb 

der Stadt 

Die Energie wird niederspannungsseitig gemessen; fiir die Umspannverluste 
werden 30 ore je W Transformatorenleistung und Jahr berechnet. Die Grund
gebiihr ist fiir mindestens 10 ha zu entrichten. 

Ein groBer Teil der landwirtschaftlichen Abnehmer Schwedens wird 
aus den Anlagen der kgl. Wasserfalldirektion versorgt. Die Tarife lehnen 
sich daher meist an die Preisstellung an, die von der Wasserfalldirektion 
fUr den Stromverkauf an die landwirtschaftlichen Wiederverkaufer fest
gesetzt ist. Sie besteht in der Erhebung einer Grundgebuhr nach MaB
gabe der sog. Tarifeinheiten, einer Leistungsgebuhr, die pauschal nach 
der in Anspruch genommenen Leistung berechnet wird und einem Arbeits
preis fUr den Uberverbrauch. Die Tarifeinheiten werden im wesentlichen 
nach der Aufnahmefahigkeit fUr elektrische Arbeit, vor allem nach dem 
zu versorgenden Grundbesitz bestimmt, z. B. wird jeder ha unter dem 
Pflug mit einer Tarifeinheit, jedes Wohngebaude mit einem Grundbetrag 
von 2 und einem Zuschlag von je 1 bzw. 1/2 Tarifeinheit fUr jedes 
Zimmer berechnet usw. 

Beispiel 86: KgI. Wasserfalldirektion. Dreitaxentarif mit Abstufung der Grund
gebiihr nach Tarifeinheiten, des Leistungspreises nach Leistungsanspruch und (Ies 

Arbeitspreises nach J ahreszeit. 

Grundgebiihr Leistungs- Ar bei tspreis 1 
Anwendungs- Tarif- Kr/Tarif- preis 

gebiet einheiten einheit, u. KrjkW Winter 

I 
Sommer 

Jahr u. Jahr ore/kWh ore/kWh 
I 

Landgebiet 1500- 60001 2,- 175,- 7 
I 

3,5 10000-20000 1,60 

1 Nur fiir den Uberverbrauch. 

Die Hohe der Strompreise ist bei den einzelnen Elektrizitatswerken 
und in den einzelnen Teilen des Landes sehr verschieden. 1m Mittel 
wird Lichtstrom mit 25-35, Kraftstrom mit 15-20 ore/kWh abgegeben, 
worauf meist noch je nach Jahreszeit, GroBe des Verbrauchs usw. 
Nachlasse gewahrt werden. Bei den Haushalttarifen bewegt sich die 
Grundgebiihr um etwa 8-12 Kr/Zimmer und Jahr und der Arbeits
preis zwischen 10-5 ore/kWh. 
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Bemerkenswert ist, daB die Strompreise in Schweden, wie auch in 
Danemark, Norwegen, England und Amerika trotz der Abwertung der 
Wahrung bisher eine nennenswerte Erhohung nicht erfahren haben, da 
die innere Kaufkraft der Wahrung aufrecht erhalten blieb; der Durch
schnittspreis ist vielmehr gefaIlcn und geht aIlmahlich weiter zuruck. 

Wie aus der vorstehenden Darstellung ersichtlich, sind die Tarife 
in Schweden keineswegs einfach zu nennen. Eine Vereinheitlichung 
wird angestrebt mit dem Ziele moglichster Anpassung der Tarife an 
die Gestehungskosten, in einer Form, die die zahlreichen Sondertarife 
unnotig machen solI. 

9. Norwegen (31, 370, 411). 
Infolge des groBen Reichtums an wirtschaftlich ausbaufahigen 

Wasserkraften und infolge des Mangels an sonstigen Energiequellen, 
hat sich die Elektrizitatswirtschaft Norwegens schon fruhzeitig ent
wickelt. Diese Entwicklung wurde vorwiegend durch die hydrologisch 
gunstigen Verhaltnisse gefordert, aber auch dadurch, daB die in 
kommunaler Hand befindlichen Elektrizitatswerke, oft ohne Rucksicht 
auf die Wirtschaftlichkeit der Unternehmungen, die Strompreise von 
vornherein auBerordentlich niedrig gehalten haben. 

Da bis auf einige wenige Stadte - unter diesen die Hauptstadt 
Oslo - die gesamte Stromerzeugung durch Wasserkraft erfolgt, die fast 
wahrend des ganzen Jahres ausreichende Energiemcngen liefert, und 
deren Kosten von der erzeugten Arbeitsmenge nahezu unabhangig sind, 
wurden in Norwegen in groBerem Umfang als in anderen Landern fur 
aile Verwendungszwecke Pauschaltarife (nach der bekannten Ausfiihrung 
der Strombegrenzer "Wippetarife" genannt) benutzt. Fur Beleuchtung 
und den sonstigenHaushaltsverbrauch wird meist eine bestimmteHochst
leistung vereinbart, deren Einhaltung durch Strombegrenzer gesichert 
wird, wahrend bei kleinen Kraftabnehmern die Festsetzung der Pauschale 
vorwiegend nach dem AnschluBwert, bei groBen nach der gemessenen 
H6chstbelastung im Mittel einer Viertelstunde erfolgt. Bei manchen 
Werken wird die Benutzungsdauer der pauschal vereinbarten Leistung 
begrenzt und der daruber hinausgehende Verbrauch besonders berechnet. 
Um den Kleinabnehmern - namentlich den Haushaltungen - die 
Uberschreitung der vereinbarten und durch Stromunterbrecher begrenzten 
Leistung bei besonderen Gelegenheiten (festlichen Anlassen usw.) zu 
ermoglichen, werden die Begrenzer vielfach gegen einen je Tag zu 
berechnenden Zuschlag auBer Betrieb gesetzt. Es sind auch Strom
begrenzer mit zwei Spulen in Gebrauch, die tagsuber (fur Haushaltungs
zwecke) die doppelte Leistung wie abends (fur Beleuchtung) zu ent
nehmen gestatten. SobaJd eine Lampe eingeschaltet wird, ermaBigt 
sich die Schaltleistung des Begrenzers auf die Halfte; zu bezahlen ist 
nur die niedrigere Leistung. 

15* 
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Die Unterschiede in der Rohe der Pauschalpreise sind noch recht erheb
lich; fiir Kleinabnehmer schwanken sie je nach dem Verwendungszweck 

Beispiel 87 : Komm. E1ektricitetsverk Volda. 
Pauschaltarif mit Abstufung nach dem 

Verwendungszweck. 

Anwendungsgebiet 

Beleuchtung . . . . 
Kraft ...... . 
Kochen und Heizen 

I Pauschalpreis 
Kr/kW und Jahr 

I 200,-
I 180,-

150,-

zwischen 70 und 400 Kr/kW und 
Jahr, fiir Licht werden meist 
hohere Satze als fiir Kraft be
rechnet; fiir Kochen und Warme 
liegen sie vielfach noch unter 
dem Kraftpreis. 

Bei kleineren Lichtabneh
mem wird die Pauschale viel
fach unmittelbar nach Zahl und 

Beispiel 88: Komm. Elektricitetsverk Stange. Pauschaltarif mit Abstufun~ nach 
dem Anschlullwert. 

Anwendungs- AnschluBwert Pauschalpreis 
gebiet 1----W-=--------,---P-S---1 Kr/kW u. Jahr 

Kraftanlagen bis 1 
1- 3 
3-10 

10-20 

bis 736 
736- 2200 

2200- 7350 
7350-15000 

15000 und mehr 20 und mehr 

320,-
280,-
240,-
196,-
190,-

GroBe der Lampen bestimmt. Sie betragt hicr meist zwischen 10 und 
15 Kr/Jahr fUr eine 50 W-Lampe. Bei Krafttarifen wird vereinzelt die 
Scheinleistung der Berechnung zugrunde gelegt. 

In neuester Zeit wird die Anwendung des einfachen Pauschaltarifs 
bei Raushaltungen immer mehr eingeschrankt, weil es sich als sehr 
schwierig herausgestellt hat, die Ausbreitung des elektrischen Kochens 
zu fordem, wenn nicht der Pauschalpreis fiir diesen Zweck bedeutend 
ermaBigt wird. Einige Werke haben versucht, den Pauschaltarif fiir 
Licht beizubehalten oder zu erhohen, dagegen fiir elektrisches Kochen 
wesentlich herabzusetzen. Da ein solches Verfahren jedoch die Ver
wendung mehrerer Strombegrenzer nnd gesonderte Leitungsanlagen 

Beispiel 89: Komm. Elektricitetsverk Kongsberg 
(Stadt). Regelverbrauchstarif mit Abstufung nach 

der Grolle des Verbrauchs. 

An
wendungs

gebiet 

Haushalt 

Stromverbrauch 

kWh/Jahr 

die ersten 100/Zimmer 

Preis 

jere/kWh 

25 
5 
3 

erfordert, sind die meisten 
Werke zu einem Zahler
oder Grundgebiihrentarif 
iibergegangen, der durcn 
stark fallenden Arbeits
preis bei steigendem Ver
branch gekennzeichnet ist. 
Fiir die Arbeitsmenge, 
die dem Lichtbedarf ent-I die nachsten 1500 

die weiteren 
spricht, wird ein hoher Be

trag, etwa 25-40 ere/kWh, fiir die nachsten 1500-2000 kWh, die als 
f.ill Kochzwecke benotigt anzusehen sind, wird cin Preis berechnet, der 
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mit Gas und Brennholz in Wettbewerb treten kann, etwa 5-10 ore/kWh 
und fiir weiteren Verbrauch kommt ein noch niedrigerer Preis in 
Frage, der die Anwendung elek
trischer Speicherapparate er
moglichen solI (Beispiel 89). 

Beim Grundgebiihrentarif 
fiir Kraft bewegen sich die 
Leistungspreise zwischen 40 und 
90 Kr/kW und Jahr, die Ar
beitspreise zwischen 15 und 
2 ore/kWh. In der Landwirt
schaft wird die Grundgebiihr 
vielfach nach der beackerten 
Bodenflache berechnet. Nicht 

Beispiel90: Komm. Elektricitetsverk Kri
stiansund (Stadt). Grundgebiihrentarif mit 

Abstufung nach der Zimmerzahl. 

.An-
Zimmer-

Grund- Arbeits-
wendungs- gebiihr preis 

gebiet zahl 
KrjJahr ore/kWh 

Haushalt 1 45 

I 2 70 
3 90 3 
4 110 
5 130 

selten wird fiir die Grundgebiihr eine bestimmte Anzahl kWh ohne 
weitere Bezahlung geliefert und erst der dariiber hinausgehende Ver
brauch, nach der GroBe abgestuft, mit fallenden Preisen bezahlt. Bei 
manchen Werken wird, namentlich im hohen Norden, bei etwas hoherem 
Leistungspreis der Arbeitspreis nur in den Wintermonaten berechnet. 

Besonders groBe Abnehmer zahlen pauschal etwa 35-55 Kr/kW und 
Jahr. 

Da der Verbrauch und die Benutzungsdauer aller Abnehmer sehr 
hoch ist (iiber 3000 kWh/Kopf und Jahr), ergeben sich mittlere Strom
preise, die zu den niedrigsten in der Welt gehoren. 

10. Finnland (412). 
Die Tarifgestaltung in Finnland zeigt eine gewisse .Ahnlichkeit mit 

der Schwedens, obwohl die Erzeugungsverhaltnisse sehr verschieden 
sind. Finnland besitzt weder eigene Kohlengruben oder Olquellen, 
noch Hochdruckwasserkrafte. Die vorhandenen Wasserfalle haben mit 
wenig Ausnahmen nur geringes Gefalle und eine auBerordentlich schwan
kanda Wasserfiihrung, so daB in der Regel mit besonders billigen 
Gestehungskosten nicht gerechnet werden kann. Dennoch hat sich, 
wenigstens in den dichter besiedelten Gegenden die Elektrizitatsver
sorgung friihzeitig entwickelt und steht heute auf beachtlicher Hohe. 

Infolge der angedeuteten Erzeugungsverhaltnisse ist der Pauschal
tarif fast nicht in Gebrauch; beinahe ausschlieBlich wurde von Anfang 
an der Zahlertarif angewendet, und zwar auf dem Lande in seiner ein
fachsten Form, mit Abstufung nach dem Verwendungszweck, in den 
Stadten mit weiteren Abstufungen, insbesondere als Doppeltarif. Fiir 
Beleuchtungsstrom schwanken hierbei die Preise in den Stadten zwischen 
2,5 und 4 Fmk/kWh, auf dem Lande zwischen 4 und 6 Fmk/kWh, fiir 
Kraftstrom zwischen 2 und 4 Fmk/kWh. Daneben findet der Grund
gebiihrentarif steigende Anwendung, fiir Haushaltungen nach der 
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Zimmerzahl, auf dem Lande nach der bewirtschafteten Grundflache, im 
Gewerbe nach dem AnschluBwert der Motoren. 

Beim Gewerbe schwankt die Grundgebiihr fUr Motoren zwischen 15 
und 50 Fmk/PS und Jahr, bei einem Arbeitspreis von etwa 2,50 Fmk/kWh : 

Beispiel 91: Helsingfors. Grundgebiihrentarif mit 
Abstufung nach der Zimmerzahl. 

An- i Grund- Arbeits-
wendungs- Zimmerzahl I gebiihr preis 

gebiet IFmk/Jahr Penni/kWh 

Haushalt 

60 

in der Landwirtschaft bc
tragt die Grundgebiihr 21 
bis 31 Fmk/ha und Jahr. 

Fiir GroBabnehmer ist, 
wie iiberaIl, der Leistungs
preistarif allgemein in An
wendung mit Abstufung 
der Grundgebiihr nach der 
Hohe des Leistungsbedarfs 
und des Arbeitspreises 
nach der GroBe des Ver-
brauchs. Gebrauchlichsind 

Preise von 500-S00 Fmk/kW und Jahr und IS-50 Penni/kWh, wobei 
die obere Grenze fiir Niederspannungs-, die untere fUr Hochspannungs
anschliisse gilt. 

1 ohne Kiiehe I 

1 mit Kiiehe ' 
2 mit Kiiehe 
3 mit Kiiehe 
4 mit Kiiehe 
5 mit Kiiehe 
jedes weitere 

240,-
300,-
4lO,-
545,-
685,-
830,-
150,-

Auch in Finnland sind Bestrebungen zur Vereinfachung und Ver
einheitlichung der Tarife im Gange, die aber iiber die Empfehlung von 
Grundgebiihrentarifen noch nicht hinausgekommen sind (412). 

11. England (371-373, 413). 
Rei der Beurteilung cnglischer Tarife sind einige besondere Um

stande zu beriicksichtigen. Einmal erfolgt die Erzeugung der elektrischen 
Arbeit fast ausnahmslos in Warmekraftwerken mittels Kohle, die zu 
billigerem Preise als auf dem Festland beschafft werden kann, ferner 
sind, namentlich auBerhalb der ganz groBen Stadte, die Wohnungs
und Lebensverhaltnisse gleichmaBiger als in den anderen Landern. 
Weiter befindet sich das Wirtschaftsleben dort nicht in dem tief
greifenden ProzeB der Umbildung, wie z. B. in Deutschland. Schliel3lich 
ist von besonderer Bedeutung, daB in England eine umfangreiche 
Elektrizitatsgesetzgebung besteht, die den zustandigen Behorden unter 
Umstanden Eingriffe in die Tarifpolitik gestattet. Bereits in dem sog. 
Klauselgesetz vom Jahre IS99 ist festgesetzt, daB die in jedem Einzelfalle 
zugelassenen Hochstpreise nicht iiberschritten werden diirfen und daB 
unter bestimmten Umstanden auch auf Antrag einer verhaltnismaBig 
gering en Zahl von Abnehmern eine Nachpriifung der Tarife erfolgen 
muB. AIle diese Umstande bringen eine groBere GleichmaBigkeit der engli
schen Tarife mit sich, als sie in anderen Landern zu bemerken iRt. Dennoch 
ist auch in England der Offentlichkeit und den Behorden die Verschieden
heit der Tarife noch zu groB und es sind fortgesetzt Bestrebungen im 
Gange, urn eine gro/3ere Einheitlichkeit herbeizufiihren (s. S. 277). 
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Der Pauschaltarif wird in England fast nirgends verwendet; infolge
dessen fehlt auch fUr diesen Tarif eine einfache Bezeichnung in eng
lischer Sprache (der Ausdruck "flat rate", der in Amerika zur Bezeichnung 
des Pauschaltarifs gebraucht wird, be
deutet in England den Zahlertarif ohne 
Abstufung), nur in ganz vereinzelten 
Fallen wird er unter der Bezeichnung 
"fixed price system" oder "unlimited 
service tariff" oder "contract tariff" 
neben anderen Tarifen verwendet. 

Beispiel 92: Barnes U .D.C. Pauschal
tarif mit Abstufung nach dem An

sehluBwert (contract tariff). 

An· 
wendungs· 

gebiet 

Pauschalpreis 
d/20 W-Lampe 

und Woche 

Bei dem Zahlertarif sind fast aIle be- Beleuchtung 2 

kannten Arten der Abstufung zu finden, 
in erster Linie solche, die eine moglichst enge Anpassung an die Gestehungs
kosten gestatten. Dennoch sind die englischen Werke hierbei vielfach zu 
Tarifen gelangt, die gleichzeitig in vorztiglicher Weise der Wertschatzung 
und der Leistungsfahigkeit der Abnehmer Rechnung zu tragen gestatten. 

Die einfacheren Wirtschaftsverhaltnisse in kleineren Orten haben es 
ermoglicht, mit dem Zahlertarif ohne Abstufung auszukommen. Nach der 
von der Electrical Times herausgegebenen Statistik tiber die in England 
gebrauchlichen Tarife, in der Angaben tiber die Tarife von mehr 
als 600 Unternehmungen enthalten Beispiel 93: Bury (Lanc.). Ziihlertarif mit 
sind, verwenden etwa 50 einen ein - Abstufung nach dem Verwendungszweck. 
heitlichen kWh-Preis. Als nachster 

I Preis 
Schritt zur Anpassung derTarife an Anwendungsgebiet d/kWh 
die Verbrauchsverhaltnisse kommt I 
die Abstufung der Preise nach Beleuchtung von: 

ijffentlichen Gebauden 6 
groBeren Gruppen und nach dem :·.1 Laden . . . . . 5 
Anwendungsgebiet in Frage. So ist Wohnungen . ... 41/2 

z. B. die Festsetzung eines besonde- Hotels und Klubs . . 41/2 
ren Preises fUr Privatwohnungen Kinos....... . I 41/ 2 

und fUr Laden gebrauchlich; auch fUr Reklamebeleuchtung, Kinos, Klub
hauser, Kirchen usw. werden vielfach besondere Strompreise berechnet. 

Selten wird, sofern der Bezug 
von Beleuchtungsstrom allein in 
Frage kommt, eine besondere 

Beispiel 94: Aberdeen. Ziihlertarif mit Ab
stufung nach der GroBe des Verbrauchs. 

Abstufung, z. B. nach der GroBe Anwendungs· fltromVl'rbrauch PreiR 
des Verbrauchs vorgesehen. Da- gebiet kWh/Viert.eljahr d/kWh 

gegen ist diese Abstufung fast 
tiberall bei dem Verkauf von 
Kraftstrom gebrauchlich. 

Es ist zu beachten, daB sich 
im vorliegenden Beispiel 94 die 

Kraft die ersten 125 
die nacbsten 125 
die nachsten 1250 
die nachsten 3500 
die wciteren 

11/ 
; 2 

1 
0,7 

Abstufung auf den Verbrauch im Vierteljahr bezieht, und zwar stets 
auf das Kalendervierteljahr; auch nach dem Wochenverbrauch kommen 
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Abstufungen vor, fast nie aber nach Monaten. Seltener ist wie in dem 
Beispiel eine groJ3ere Anzahl von Abstufungen; vielfach wird nur eine 
Stufe vorgesehen mit einer betrachtlichen Ermal3igung nach einem 
bestimmten Verbrauch. 

Beispiel 95: Halifax. Ziihlertarif mit Abstufung nach dem Verwendungszweck und 
der GroBe des Verbrauchs. 

Anwendungsgebiet 

Beleuchtung von Biiros. . . . . 

Beleuchtung von anderen Raumlichkeiten 

Stromverbrauch 
kWhfVierteljahr 

I , die ersten 1200 
. I: die weiteren 

I die ersten 1200 
. I: die weiteren 

Preis 
d/kWb 

7 
2 
6 
2 

Fast unbekannt sind Abstufungen der in Deutschland vielfach 
gebrauchlichen Art nach der Benutzungsdauer bezogen auf den An

Beispiel 96: Adwiek - Le - Street, U.D.C. 
Ziihlertarif mit Abstufung nach der Be

nutzungsdauer (Verbrauch je PS). 

Anwendungs
gebiet 

Kraft 

Stromverbrauch 
kWhjPS und 

Vierteljahr 

die erf'ten 125 
die natJhsten 125 
die weiteren 

I 

I 
Preis 

djkWh 

schluJ3wert. Falls solche Tarife 
verwendet werden, erfolgt die 
Abstufung nach dem Verbrauch 
fur bestimmte Lampengr6J3en 
oder fur die N ennleistung der 
Motoren, oder auch unter Zu
grundelegung des Belastungs
faktors nach Art des Regelver
brauchstarifs. 

Beispiel 97: Ashford, U.D.C. Ziihlertarif mit Abstufung nach der Benutzungsdauer 
(Verbrauch je Lampe) und dem Verwendungszweck. 

Anwendungsw~biet 

Licht flir Gesohaftshii.user { 

Licht flir Wohnungen .. 

Stromverbrauch I P . 
relS 

kWhj:lO W-Lampe I 
u. Jahr d/kWh 

die ersten 12 
die weiteren 
die ersten 10 
die weiteren 

Fruher wurde in England fur die Ermittlung der Benutzungsdauer 
fast ausschliel3lich die Hochstbelastung des einzelnen Abnehmers nach 
dem von Wright (s. S.81) angegebenen Verfahren zugrunde gelegt. 
Die umstandliche Berechnung und die Kostspieligkeit der MeJ3einrichtung 
hat jedoch dazu gefiihrt, daJ3 dieser Tarif in den meisten Fallen wieder 
verlassen wurde. Selbst in dem ehemaligen Wirkungskreis von Wright, 
in Brighton, wird der Tarif nicht mehr verwendet. Wo er noch im 
Gebrauch ist, wurde meist die ursprungliche Form beibehalten, d. h. der 

. gemessene Hochstbedarf muJ3 fur eine Anzahl von Stunden am Tage 
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oder im Vierteljahr mit einem hoheren, der daruber hinausgehende 
Verbrauch mit einem niedrigeren Preis bezahlt werden. Dieser Tarif 
wird, wie alie Tarife, bei denen der Hochstbedarf der Berechnung 
zugrunde gelegt wird, "Maximum Demand Tariff" (M.D. Tariff) genannt. 

Beispiel 98: Birkenhead R. C. Ziihlertarif mit Abstufung nach der Benutzungsdauer 
(Wright) und Jahreszeit. 

An
wendungs

gehiet 

Beleuehtung 1 

Benutzungsdauer 1 

Winter 
h/Tag 

Sommer 
h/Tag 

die ersten 1,51 die ersten 0,51 
die nachsten 3 die nachsten 0,5 
riie weiteren die weiteren 

1 Bezogen auf den gemessenen Hochsthedarf. 

Preis 
d/kWh 

Wahrend fruher Abstufungen nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs 
(Mehrfachtarife, Sommer- und Winterpreise) in England fast unbekannt 
waren, sind in den letzten J ahren zahlreiche Abstufungen dieser Art 
eingefiihrt worden. So
wohl bei den Zahlertarifen 
als auch bei den anderen 
Tarifen werden haufig 
verschiedene Preise fur 
den Verbrauch im Som
mer und Winter, sowie 
am Tage und wahrend der 
Nacht berechnet. 

Beispiel 99: Blackburn T. C. Ziihlertarif mit Ab
stufung nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs 

(Doppeltarif). 

Anwendungs
gehiet 

Releuehtung 

Tageszeit 
h 

Sonnenuntergang his 23 
23 his Sonnenuntergang 

Preis 
d/kWh 

Schon friihzeitig wurden in England die Vorzuge des Grundgebuhren
tarifs anerkannt, der nach dem V organg der Telephongeselischaften 
zuerst "Telephone System" genannt wurde. Er findet sich in ver
schiedenen Formen; z. B. wird fUr die Hochstbeanspruchung fUr Licht 
oder fiir Kraft oder fiir jede angeschlossene Lampe oder fur die Gesamt
anlage nach Schatzung, haufig nach der Zimmerzahl und nach der Grund
flache der benutzten Raume ein fester Betrag je Vierteljahr oder je 
Jahr erhoben und auBerdem fiir jede verbrauchte kWh ein sehr niedriger 
Einheitssatz, vielfach nur 1/2 d, berechnet. Derartige Tarife gehen in 
England unter verschiedenen Namen, eine einigermaBen wortliche 
Dbersetzung des Ausdrucks "Grundgebuhrentarif" ist nicht vorhanden. 
Allgemein wird der Tarif "Two Part Tariff" (sinngemaB ubersetzt 
"Zweigliedertarif") genannt. Da er meist in Wohnungen und im Haus
halt angewendet wird, ist haufig von einem "Residential Tariff" bzw. 
von einem "Domestic Tariff", die Rede. Auch der Ausdruck" All-in
Tariff" (Tarif fur alies) ist im Gebrauch. Die Grundgebiihr wird mit 
"Primary Charge", der Arbeitspreis mit "Secondary Charge" bezeichnet. 
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Beispiele 100-102: Gruudgebiihrentarife. 

Beispiel 100: Aberdare T. C., Abstufung der Grundgebiihr naeh der Zahl der an
gesehlossenen Lampen. 

Grundgebiihr Anwendungsgebiet 
£/32 HK-Lampe u_ .Tahr I 

Arbeitsprcis 
d/kWh 

Haushalt I O. 3. 6 I 

Beispiel 101: Alton District Elertrieity Co., Abstufung der Grundgebiihr nach der 
Zimmerzahl und Iler Jahreszeit. 

An
wendungs

gebiet 1
_- - Wi~t~~~rundlgebiihrs~Illmer 
£/Zimmer u. Vierteljahr . .t/Zimmer u. Vierteljahr 

Arbeits
preis 

d/kWh 

Haushalt I O. 6. 8 I O. 3. 4 

Beispiel 102: Rideford and District E.S.C., Abstufung 
der Grundgebiihr nach der Grundfliiche und dem 

Verwendungszweck. 

Anwendungs
gebiet 

Wohnungen. 
Garagen 
Schulen 
Kirchen 

Grundgebiihr 

d/lOqfuB u. Vierteljahr 

Arbeits
preis 

d/kWh 

Einer besonderen 
Verbreitung erfreut sich 
ein Grundgebuhren
tarif, der zum ersten 
Male im Jahre 1908 in 
der Stadt Norwich an
gewendet wurde (s. 
S. 154). Die Grundge
buhr wird hierbei nach 
dem Mietwert der W oh

nungen oder der Hauser bemessen. Ermoglicht wird diese Art der Preis
stellung dadurch, daB von seiten der Behorden auf den Mietwert der 

Beispiel 103: Burnley T. C., Grundgebiihrenta.rif mit 
Abstufung der Grundgebiihr nach dem lUietwert 

(R.V.-Tarif). 

Mietwert preis 
Arbeits-An

wendungs
gebiet 

I Grund
I gebiihrl 
! % 

£ jJahr ~desMietwerts d/kWh 

Haushalt die ersten 20 
die nachsten 20 
die nachsten 20 
die niichsten 40 
die weiteren 

1 .\'Iindestgewahr: 2 £/Jahr. 

2 
15 
10 

7,5 
5 

Hauser und Grund-
stucke eine Steuer er
hoben wird, so daB der 
zur Bemessung der 
Grundgebuhr herange
zogene Mietwert genau 
bestimmt ist. Der Tarif 
gestattet in geradezu 
vorbildlicher Weise, der 
W ertscha tzung und Lei
stungsfahigkeit der Ab
nehmer Rechnung zu 
tragen und ermoglicht 

auf das einfachste die vielseitige Verwendung der Elektrizitat im Haus
halt. Es ist daher begreiflich, daB er sich in England rasch eingefUhrt 
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hat und in zahlreichen Werken in Gebrauch ist, trotzdem in dem spater 
(s. S. 277) erorterten Bericht des Tarifausschusses (413) zahlreiche Be
denken gegen diesen 
Tarif geltend gemacht 
worden sind, insbe
sondere die Unzuver
lassigkeit der Grund-
ge biihren berechnung, 

falls die Mietwertsteuer 
geandert wird. Wenn 
trotz dicscr bestimmt 
und ausfiihrlich vor
getragenen Bedenken 

Beispiel 103a: Dlackburne. Grundgebiihrentarif mit 
Abstufung der Grundgebiihr nach dem Mietwert. 

An- Mietwert I Grundgeblihr 
Arbeits-

wendungs- preis 
gebiet £/Jahr I £!Jahr djkWh 

Haushalt die ersten 15 
I 

3 I} 1 je weitere 5 1 

Bei einem Mietwert liber 70 £ wird an Stelle 
dieser Satze 20% des Mietwertes als Grundgeblihr 
berechnet. 

der Tarif so verbreitet ist, so erhellt daraus, daB die Bedenken mehr 
theoretischer Natur sind und die Vorteile in der Praxis iiberwiegen. 
DerTarif wird abgekiirzt "R.V.-Tariff" genannt (Rateable Value = Steuer
wert). Meistenteils wird nur ein einziger bestimmter Prozentsatz des 
Steuerwertes erhoben, jedoch wird dieser Prozentsatz auch nach der 
Hohe des Mietwertes abgestuft (Beispiel 103). 

Eine eingehende Wiirdigung der verschiedenen Grundgebiihrentarife 
ist in dem bereits erwahnten 
Bericht des Sonderausschusses 
zur Vereinheitlichung der Tarife 
(413) enthalten. Dort wird fiir 
Haushaltungen vor allem eine 
Grundgebiihr nach der "Haus
groBe" und folgendes Muster, 
dessen Zahlen nach den be
sonderen Verhaltnissen j edes 
Versorgungsgebietes zu andern 
sind, empfohlen (Beispiel 104). 

Beispiel 104: Grundgebiihrentarif mit Ab
stufung der Grundgebiihr nach der 

HausgriiGe. 

An-
KJassel HausgroBe I 

Grund-
wendungs- geblihr 

gebiet Nr_ 
qfuB I shjJahr 

Haushalt 1 bis 1000 72 
2 1001-1200 80 
3 1201-1400 88 
4 1401-1600 95 
5 1601-1800 101 
6 1801-2000 106 

Ein groBer Tell der in Eng
land verbrauchten elektrischen Arbeit wird iiber das von dem staat
lichen Elektrizitatsamt (Electricity Board) errichtete Hochspannungs-
netz (Grid) aus den von 
den Kommissaren aus
gewahlten Kraftwerken 
[Selected Stations] (s. 
19, Bd.2, S. 187f.) an 
die einzelnen Versor
gungsunternehmen ge
liefert, und zwar auf 
Grund von Leistungs
preistarifen, bei denen 

Beispiel 105 : Central-Scotland Grid System. Leistungs
preistarif mit cos <p- und Kohlenklausel. 

Leistungsbeanspruchung 

kW 

Grundleistung . . . . . . . 
1. Normalleistungssteigerung. 
2. Normalleistungssteigerung_ 
Mehrleistung. . . . . - . . 

Lcistungs
preis 

£lkW 
u. '.Tahr 

3.10.0 
3. 5.0 
3. 0.0 
2.15_0 

Arl::eits
preis 

dfkWh 

I 0,2 
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Als Grundleistung wird im allgemeinen die Leistungsbeanspruchung im 
Jahre 1932 betrachtet. Die Normalleistungssteigerungen uber diese Grund
leistung hinaus sind nach deren Hohe abgestuft derart, daB sie mit steigender 

Grundleistung 

kW 

bis 3000 

12000-13000 

22000 und mehr 

Normalleistungs
steigerungen 

kW 

3000 

2000 

1000 

Grundleistung kleiner werden, urn Unter
nehmer, die von vornherein eine hohe 
Grundleistung haben, nicht zu benach
teiligen (s. nebenstehende Zahlentafel). 

Die Leistungspreise verstehen sich 
bei cos q; = 0,85. Fur jeO,1 Verschlechte
rung erhoht sich der Leistungspreis urn 
4 sh 6 d/kW und Jahr. Der Arbeitspreis 
beruht auf einem Kohlenpreis von 13 sh 
6 dje t Steinkohle mit einem Heizwert von 
11 000 BTUflbs. Fur je 1 d/t Preisande
rung bezogen auf diesenHeizwert andert 
sich der Arbeitspreis urn 0,001 d/kWh. 

der Leistungspreis vom cos qJ und der Arbeitspreis vom Kohlenpreis 
abhangig ist. Die Hohe der Tarife ist in den verschiedenen Landes
teilen nicht ganz einheitlich, doch sind die Unterschiede gering. 

Die Hohe der Strompreise in England bewegt sich beim Zahlertarif 
von Ausnahmefallen abgesehen, zwischen 10 und 4 d/kWh und diirfte im 
Mittel etwa 6 d betragen, beim Grundgebiihrentarif schwankt der Arbeits
preis zwischen 1/2 und 2 d/kWh und nahert sich dem Durchschnitt von 1 d. 
Wie schon bei den Besprechungen der skandinavischen Preise bemerkt, 
haben sich auch in England die Strompreise nach der Abwertung des 
englischen Pfundes nicht verandert, da die innere Kaufkraft der Walirung 
sich nicht vermindert hat. 

12. Freistaat Irland (371). 

Die Elektrizitatswirtschaft von Irland ist deshalb von besonderem 
Interesse, weil hier fast die gesamte Versorgung mit allen Einzelheiten 
- also auch die Festsetzung der Tarife - in die Hand einer Behorde, 
des Elektrizitatsamtes, gelegt worden ist. Dabei bestimmt das irische 
Elektrizitatsgesetz, daB als Grundlage der Tarife vor aHem die Selbst
kosten dienen miissen; sie miissen Einnahmen ergeben, die samtliche 
Ausgaben, auch die Kapitalkosten, zu decken gestatten. Hierauf und 
auf das englische Vorbild ist es wohl zuriickzufiihren, daB in dem ge
samten staatlichen Versorgungsgebiet des Freistaates Irland der Grund
gebiihrentarif eingefiihrt ist mit der Abstufung der Grundgebiihr nach 
dem Mietwert (Rateable Value). Da der Mietwert in den einzelnen Orten 
nicht einheitlich ist, ist auch die Grundgebiihr verschieden und bewegt 
sich zwischen 6 d und 4 sh/Woche, je nach dem Betrag des Miet
wertes. Der Arbeitspreis ist fast einheitlich 1 d/kWh; als Wahltarif 
ist vereinzelt auch der Zahlertarif, abgestuft nach den verschiedenen 
Anwendungsgebieten eingefiihrt. Fiir Kraft wird meistens der Zahler
tarif mit Abstufung nach der GroBe des Verbrauchs verwendet. 



Niederlande. 237 

13. Niederlande (374-377). 
Die Strompreispolitik der Niederlande ist wesentlich beeinfluBt 

durch die gewerbliche Schichtung der Bevolkerung; Ackerbau, Garten
bau, Handel und Schiffahrt iiberwiegen bei weitem die industrielle 
Tatigkeit, deren Bedarf an elektrischer Arbeit in den meisten iibrigen 
Landern fiir die Wirtschaftlichkeit einer groBziigigen Elektrizitats
versorgung Voraussetzung ist. Je mehr sich in den Niederlanden die 
Elektrizitatsversorgung ausbreitete, urn so mehr waren die Unter
nehmungen, urn die Stromversorgung wirtschaftlich zu gestalten, ge
zwungen, in dem erhohten Absatz der elektrischen Arbeit zu haus
lichen Zwecken einen Ausgleich zu suchen. Die Losung dieser Aufgabe 
ist stets gefordert worden. In den Stadten und auf dem flachen Lande 
sind - mit Ausnahme der schwach bevolkerten Inseln - heute fast 
alle Wohnungen und Betriebe an die Verteilungsnetze angeschlossen 
und die Anwendung der Elektrizitat fiir die verschiedensten Zwecke 
- besonders auch zum Kochen und Heizen - verbreitet sich immer mehr. 

Unterstiitzt wurde diese Entwicklung durch giinstige Erzeugungs
und Absatzverhaltnisse. Obwohl die Niederlande nur in geringem Aus
maBe iiber eigene Kohlenvorkommen verfiigen, ist die Kohle billig, da 
der starke Wettbewerb der Nachbarlander einen dauernden Druck auf 
die Preise der Kohle ausiibt. Auch die Transportkosten sind niedrig, 
da zur Beforderung meist Wasserwege zur Verfiigung stehen. So sind 
die Werke - auch ohne Wasserkraft wie in der Sehweiz oder in den 
nordischen Staaten - in der Lage, fiir die elektrische Arbeit niedrige 
Preise einzuraumen. Diese Umstande sind auch bei der Preisstellung 
fiir die GroBabnehmer von Wichtigkeit, bei denen die Arbeitskosten 
besonders ins Gewicht fallen. 

Auch die Abnehmerverhaltnisse unterstiitzen bis zu einem gewissen 
Grade die Bestrebungen der hollandischen Werke. Infolge des umfang
reichen Welthandels des Landes ist die Bevolkerung, die sieh zu einem 
wesentliehen Teile in den groBen Hafenstiidten zusammendrangt, wohl
ha.bender als in den meisten Industrielandern, so daB aueh auf seiten 
der Abnehmer mit einer hoheren Leistungsfahigkeit und Wertsehatzung 
der elektrischen Arbeit gereehnet werden kann. 

Die Tarifpolitik und die Werbearbeit der Elektrizitatswerke tat 
das iibrige, urn den Stromabsatz, z. B. fiir den Haushalt, in wenigen 
Jahren zu vervielfaehen. Viele Werke fordern die AnschluBbewegung 
dureh die Ausfiihrung von Mietinstallationen, wobei die Miete dureh 
einen Zusehlag zum Leistungs- oder Arbeitspreis der Tarife erhoben 
wird. So betragt der Stromverbraueh je Kopf der Bevolkerung in den 
GroBstadten etwa 300 kWh im Jahre, wovon ein groBer Teil auf 
die Kleinabnehmer entfallt. Selbst im Landesmittel, unter Einbeziehung 
des platten Landes, ergibt sieh ein Durehschnittsverbrauch von etwa 
200 kWh je Kopf und Jahr. 
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Die Elektrizitatswerke befinden sieh iiberwiegend im Besitze der 
Gemeinden und Provinzen. Der Staat, der vor einigen Jahren einen 
starkeren Eingriff in die Elektrizitatswirtschaft plante, hat sich praktisch 
auf diesem Gebiete wenig betatigt. Dazu war urn so weniger Anlal3 
gege ben, als die bestehenden V erhaltnisse, die in verschiedenen Fallen 
zu einem freien ZusammenschluB benachbarter Werke gefiihrt haben, 
<lurch weitere staatliche Eingriffe eine V crbesserung kaum erfahren hatten. 

Bei den Tarifformen kann man in den Niederlanden eine gewiss(' 
Einheitlichkeit beobachten. Fiir den Haushalt sind iiberwiegend Grund
gebiihrentarife in Anwendung, bei denen die Grundgebiihr meist nach 
der Flache der Wohnung, selten nach der Zimmerzahl bemessen wird. 
Vielfach wird ein derartiger Tarif noch mit einer Abstufung des Arbeits
preises nach dem Zeitpunkt des Verbrauchs verbunden, urn den Betrieb 
von HeiBwasserspeichern ohne besonderen Zahler zu ermoglichen. III 
anderen Fallen sind hierfiir besonderc Nachtstromtarife vorgcsehen, von 
denen vielfach Gebrauch gemacht wir<l. 

Beispiel 106: ('emeente Electriciteitsbedrijf, lIaarlem. Grundgebiihrentarif mit Ab
stufung nach der WohnungsrIitche. 

d d W h ArbeitspreiH An- I Grundflache /' Grundpreif! 
wen ~ngs- er 0 TIung bei Normalzahler bei Miinzzahler 

geblet m2 fl/1O m 2 und Jahr fl/l0 m2 und ,Tahr cts/kWh 

Haushalt IbiS 100! 2,88 3 1') r: 
tiber 100 3,00 ' - iJ 

Der Grundpreis wird fiir mindestens 60 m2 berechnet. Bei Wohnungen mit 
mehr als 300 m2 Grundflache wird die Mehrflachc nur halb bewertet. 

Beispiel 107: Gemeente Electriciteitsbedrijf, Arnhem. Grundgebiihrentarif mit Ab
stufung der Grundgebiihr nach der Wohnungsfliiche und des Arbeitspreises nach 

dem Zeitpunkt des Verbrauchs. 

Grundgebiihrl /. Arbeitspreis 
wendungs- fl/lO m2 Tarifzeit Tarif I I Tarif U---ITarif UI-I Tarif IV 

gebiet und Monat. cts/kWh ctsjkWh cts/kWh ets/kWb 

An-

Haushalt 0,25 Abend 
Tag 
Nacht II 4,5 IJ l~:~ I l!:g I J ::: 

Die Grundgebiihr wird fiir mindestens 60 m2 in Anrechnung gebracht. Die 
Flache liber 200 m 2 wird nur halb bewertet. -- Die Arbeitflpreise nach Tarif I-I\' 
werden wahl weise eingeraumt. Die Tarifzeiten sind folgende: 

Monate 

.Tanuar, November, Dezember 
Februar, Oktober. 
YIiirz, September . 
}Ia.i, Juni, Juli 

Tarifzeiten 

Abend 
h 

16,00-20,00 
17,00-20,00 
18,00-20,00 
20,00-21,00 

Nacht 
h 

23,00-7,30 

Die verbleibenden Stunden werden als "Tag" gerechnet. 
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Diese Art der Tarifgestaltung hat in Holland nur wenig Anklang 
gefunden. Vereinzelt sind Regelverbrauehstarife in Verwendung. Gute 
Erfahrungen hat man - aueh bei Grundgebuhrentarifen - mit Munz
zahlern gemaeht, die bei manehen Werken aueh fur das Einziehen 
der Installationsmiete mitverwendet werden. Es wird beobaehtet, daB 
Abnehmer mit Munzzahlern, die ihren Verbraueh in kleineren Betragen 
im voraus bezahlen, einen hoheren Stromverbraueh haben als solehe 
mit gewohnliehen Zahlern und naehtraglieher Verreehnung. Wegen der 
hoheren Ansehaffungs- und Instandhaltungskosten werden diese Zahler 
jedoeh naeh und naeh wieder abgesehafft. 

Fur aussehlieBliehe Beleuehtungsanlagen werden Grundgebuhren
und Zahlertarife angcwcndet, und zwar vielfaeh mit Abstufung naeh 
dem Zeitpunkt des Verbrauehs (Doppeltarif). Die Arbeitspreise beim 
Grundgebuhrentarif sind haufig in gleieher Hohe wie bei den Haushalt
tarifen vorgesehen. Die Grundgebuhr wird - soweit derartige Tarife 
angewendet werden - naeh der Zahl der Brennstellen oder dem 
AnsehluBwert festgesetzt. Fur Mietinstallationen wird bei den Zahler
tarifen ein hoherer Arbeitspreis verreehnet. Bei Grundgebuhrentarifen 
wird vielfaeh aueh statt dessen die Grundgebuhr erhoht oder je Brenn
stelle ein besonderer Mietbetrag nach der GroBe der Anlage, z. B. in 
Nijmegen 6-15 ets/Brennstelle und Monat erhoben. 

Aueh fUr Kraftabnehmer werden Zahlertarife und Grundgebuhren
tarife angewendet. Die Strompreise sind naeh der Verbrauehsmenge 
(Zonentarif) oder nach der Zeit der Stromentnahme (Mehrfachtarif) 
abgestuft. Bei manehen Werken beruht die Preisstellung auf einer 
Mindestgewahr. 

Beispiel 108: Gemeente Electriciteitswerken, Amsterdam. Zahlertarif mit Abstufung 
nach der GroJle des Verbrauchs unter Zugrundelegung einer Mindestgewahr. 

An
wendungs

gebiet 

Kleinkraft 

Stromverbrauch 

kWh/Jahr 

die ersten 5000 
die nachsten 2500 
die nachsten 2500 
die weiteren 

Strom- I Die Preisstufe wird nur eingeraumt 
preis bei einer Mindestgewahr von 

cts/kWh I kWh/Jahr 

15 
12,5 
11 
10 

7500 
10000 
11000 

Die niedrigeren Preisstufen werden ohne Leistung der Mindestgewahr auch 
dann nicht eingeraumt, wenn der entsprechendc Verbrauch tatsachlich erreicht wird. 

Fur Hoehspannungs- und andere GroBabnehmer sind ebenfalls die 
angefUhrten Tarife gebrauehlieh. Daneben fUhren sich in steigendem 
Mafie Leistungspreistarife naeh gemessener Hoehstleistung ein. Der 
Verwendungszweek wird meist bei der Preisstellung berueksiehtigt. 
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Beispiel 109: Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. Groningen. Ziihlertarif mit 
Abstufung nach der GroJle und dem Zeitpunkt des Verbrauchs. 

An
wendungs

gebiet 

Nieder
spannungs

groB
abnehmer 

Stromverbraueh 

kWh/Jahr 

5000- 10000 
10000- 15000 
15000- 20000 
20000- 30000 
30000- 40000 
40000- 50000 
50000- 75000 
75000-100000 

100000 und darliber 

Strompreis 

innerhalb der ! auBerhalb der 
Sperrstunden I Sperrstunden 

ets/kWh eta/kWh 

20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

10 
9,5 
9 
8,5 
8 
7,5 
~ , 
6,5 
6 

Sperrstunden 

Monate 

Januar, November und Dezember 
Februar und Oktober . 
Miirz ............ . 
September .......... . 
April, Mai und August . . . . . 

I fUr ~ieht 

16,00-20,00 
16,30-20,00 
17,00-20,00 
17,00-20,00 
18,00-20,00 

fUr Kraft 
h 

16,00-22,00 
17,00-22,00 
18,00-22,00 

Beispiel 110 : Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. Groningen. Leistungspreistarif mit Ab
stufung nach Leistungsbedarf. Verwendungszweck. Zeitpunkt undGroJle des Verbrauchs. 

I 
Leistungspreis 

I 
I inner- I auBer- Arbeits-

An- Leistungs- halb halb preis 
wendungs- bedarf I der Sperrstunden 

Stromverbraueh 
gebiet 

Ueht iKraftlL. u. Kr. LiehtlKraft 
kW I fl/kW u. Jahr kWh/Jahr ets/kWh 

Roeh-
I 

die ersten lOG 60 50 

} 
die ersten 20 000 j 5,0 5,0 

spannungs- die naehsten 100 55 45 25 die naehsten 300001 4,5 4,5 
groB- die weiteren 50 40 die naehst~n 500001 4,0 4,0 

abnehmer die naehsten 1000f)Oj 3,9 3,5 
die naehsten 1000001 3,8 3,4 
die nachsten 100000' 3,7 3,3 
die nachsten 1000001 3,6 3,2 
die nachsten 250000i 3,5 3,1 
die weiteren 3,4 3,0 

Die Preise hangen von einer Kohlenklausel abo Die Leistungsbeanspruehung 
wird mittels Hoehstbe
lastungsmesser festgestellt. 
Der ermiWigte Leistungs
preis von 25,- fl/kW 
wird flir die auBerhalb der 
Sperrstunden entnommene 
Mehrleistung berechnet. 

SperrRtunden 
-~------

Monate 

Januar, November und Dezembel" 
Februar und Oktober. .. .. 
Miirz ............ . 

h 

16-22 
17-22 
18-22 
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Wahrend Kohlenklauseln in den meisten GroBabnehmertarifen vor
gesehen sind, findet man kaumBlindstromklauseln. Der Leistungsfaktor 
spielt in Holland keine groBe Rolle, da die Industriebelastung, wie 
bereits erwahnt, nicht allzusehr ins Gewicht fallt und die Hochspannungs
leitungen, die durchweg als unterirdische Kabel verlegt sind, durch 
ihre Kapazitat eine wesentliche Verbesserung des cos cp bewirken. 

Die Strompreise bewegen sich in Holland fur Licht bei den groBeren 
Werken zwischen 20 und 28 cts/kWh; die mittleren Einnahmen sind 
niedriger, da vielfach Abstufungen angewendet werden. Bei kleineren 
Elektrizitatswerken sind die Strompreise zum Teil hoher (bis zu 
40 cts/kWh). Die Arbeitspreise der Haushalttarife liegen bei etwa 
4-6 cts/kWh mit Abweichungen nach unten und oben. In der ganzen 
Provinz Utrecht z. B. betragt der Arbeitspreis beirn Haushaltungstarif 
auch in den kleinsten Ortschaften 3,5 cts/kWh. Fur Mietanlagen sind 
die Preise etwas hoher. Die Grundgebuhren betragen etwa 2-3 £1/10 m 2 

und Jahr. Nachtstrom wird zu 1,5--2,5 cts/kWh abgegeben. HeiB
wasserspeicher werden bei einzelnen Werken einschlieBlich Installation 
pauschal verrechnet. Pauschalpreis monatlich etwa 2,50 £1 fUr den 
30 I-Speicher, 9 £1 fUr den 200 I-Speicher. Die Kraftstrompreise sind 
meist etwa halb so hoch wie die fUr Licht. Fur GroBabnehmer werden 
teilweise sehr niedrige Strompreise nach besonderer Ubereinkunft gewahrt. 

Um die verschiedenen Tarife vergleichen zu konnen, hat Briick
man (377) vorgeschlagen, die fiir bestimmte, bezuglich ihrer Abnahme
verhaltnisse, Lebensgewohnheiten usw. genau umrissene "Abnehmer
typen" sich ergebenden Strompreise gegenuberzustellen. Ein von ihm 
entworfenes "Tarifthermometer" zeigt mittlere Preise zwischen 12 und 
26 cts/kWh fUr denselben Abnehmertyp. Da die Einzelheiten der Ab
nahmeverhaltnisse usw. willkurlich angenommen werden miissen, erhalt 
man so keinen allgemein gultigen, objektiven VergleichsmaBstab. 

14. Belgien (378-380). 

Reiche Bodenschatze, eine hochentwickelte Industrie, wohlhabende 
Stadtbevo1kerung und eine ertragreiche Landwirtschaft haben die 
Entwicklung der Elektrizitatsversorgung Belgiens begunstigt. Selbst 
auf dem flachen Land ergibt sich ein Elektrifizierungsgrad von iiber 
90%. Der jahrliche Stromverbrauch betragt uber 250 kWh je Kopf 
der Bevo1kerung der elektrisch versorgten Orte. Auf dem flachen Lande 
rechnet man mit einem Jahresverbrauch von 8-15 kWh je Kopf fUr 
Licht und 3-6 kWh je Kopf fUr Kraft. Bezogen auf die Leitungslange 
ergibt sich in stadtischen und industriellen Gebieten ein Jahres
verbrauch von 13 und in landlichen Gebieten von 3 kWh je m. 

Diese Entwicklung wurde in den letzten Jahren durch den Zu
sammenschluB der groBen Versorgungsunternehmen gefOrdert, die 

Siegel u. Nissel, Die Elektrizitatstarife. 3. Auf!. 16 
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hierdurch eine gute wirtschaftliche Ausnutzung ihrer Kraftwerke ermog
lichten. In dies en ZusammenschluB wurden auch die groBen Zechen
kraftwerke einbezogen, deren Anlagen mit Gichtgas betrieben werden. 
1m ubrigen wird der groBte Teil der Energie mit Kohle erzeugt; erst 
in den letzten Jahren hat man einige Wasserkraftwerke errichtet, deren 
Ausbau infolge niedrigen GefiLlles ziemlich kostspielig ist. 

Die Energie wird innerhalb der zusammengeschlossenen Kraftwerks
gruppen nach MaBgabe der zur Verfugung gestellten oder bez~genen 
Leistungen und Arbeitsmengen verrechnet. Bei der Lieferung an auBen
stehende Abnehmer werden die Kosten zugrunde gelegt, die diese bei 
Selbsterzeugung aufzuwenden hatten. Bei einer Versorgungsgruppe, 
der "Linalux" (Union des centrales electriques de Liege, Namur et 
Luxembourg) ist ein besonderes Verrechnungsverfahren "Erefka" (r f k) 
in Anwendung. Der Buchstabe r bezeichnet hierbei die Kapitalkosten 
in bfrs/kW, f die leistungsabhangigen Betriebskosten fUr denachtstundigen 
Arbeitstag in bfrs/kW und k die Arbeitskosten in bfrs/kWh. Die Gesell
schaft hat Tabellen ausgearbeitet, denen die Werte fur r, fund k fur 
Dampfturbinen und Gasmaschinen verschiedener Leistung entnommen 
werden konnen. Soweit es sich hier um die Stromlieferung an auBen
stehende Abnehmer handelt, tritt das Wertschatzungsprinzip (Eigen
erzeugungskosten) bei der Preisgestaltung deutlich hervor. 

1m ubrigen sind fur GroBabnehmer normale Leistungspreistarife ge
brauchlich, die in dem durch den koniglichen EriaB yom 11. Februar 1927 
eingefuhrten Musterlastenheft allgemein vorgesehen sind. Dieses Lasten
heft, das fur Gemeinden, die noch keine Konzession verge ben haben 
oder eine bestehende erneuern wollen, verpflichtend ist, enthalt auch 
uber die Kleinabnehmertarife Bestimmungen. 

Fur Hochspannungsabnehmer, die nach Leistungspreistarifen zu 
beliefern sind, ist eine Formel festgesetzt, nach der die Preise berechnet 
werden (s. S. 178). 

Die sich aus dieser Formel ergebenden Preise gelten bei cos rp = 1,0. Fur 
Abnehmer bis zu 10 kVA AnschluBwert, die nicht die Aufstellung eines 
besonderen Blindstromzahlers wiinschen, werden die Preise mit 1,225 ent
sprechend einem cos rp = 0,8 multipliziert. Der Abnehmer hat dann 
aber dafiir zu sorgen, daB dieser Leistungsfaktor nicht unterschritten 
wird. Fur groBere Abnehmer erfolgt die Verrechnung des Blindstroms 
nach einem besonderen Zahler zu etwa 30% des Wirkstrompreises. In 
alteren Vertragen findet man vorwiegend prozentuale Zuschlage in der 
GroBenordnung von 0,5-1,5 % fur je 0,01 Verschlechterung des Leistungs
faktors unter 0,8. Oberhalb dieses Wertes werden Vergutungen gewahrt. 

Fur Niederspannungsabnehmer sieht das Musterlastenheft Zahler
tarife vor, deren Hohe, ahnlich wie bei den Hochspannungstarifen, yom 
Kohlenpreis, in manchen Fallen auch yom Arbeitslohn, abhangt. Sehr 
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verbreitet sind Nachtstromtarife, dagegen werden Mehrfachzeittarife 
fast gar nicht angewendet. 

In neuerer Zeit haben eine Anzahl zusammengeschlossener GroB
unternehmungen einheitliche Tarife fiir Haushaltzwecke eingefUhrt. 

Beispiele 111 und 112: Grundgebiihrentarife liir Raushaltungen mit Abstulung 
(Ier Grundgebiihr nach der Zimmerzahl und des Arbeitspreises nach dem Kohlenpreis. 

Beispiel 111: Rohe Grundgebiihr, niedriger Arbeitspreis. 

Anwendungsgebiet 

Wohll1mgen mit voll
standiger elektriseher 

Ausriistung 
(elektrisehe Kiiehe) 

Beispiel 112: 

Anwendungsgebiet 

Wohnungen mit unvoll
standiger elektriseher 

Ausriistung 

Zimmerzahl 

2 bewolmbare Zimmer 
jedes weitere 

jedes Sehlafzimmer 
jeder N'ebenraum 

I 
Grund-
gebiihrl 

frs/Monat 

30 
10 
5 
2 

Arbeitspreis3 

ets/kWh 

10,10 + 0,003 P 

Niedrige Grundgebiihr, hOherer Arbeitspreis. 

I Grund- Arb·t . 3 
Zimmerzahl gebiihr2 e1 spre1s 

I frs/Monat ets/kWh 

2 bewohnbare Zimmer 
jedes weitere 

jedes Sehlafzimmer 
jeder Nebenraum 

15 
5 
2,50 
1,-

I 0,30 + 0,003 P 

1 Mindestgrundgebiihr 50 frsjMonat. 
2 Mindestgrundgebiihr 25 frsjMonat. 
3 P bedeutet den Preis je t Kohle in frs frei Waggon Grube, Type emit 15 % 

Asehe und 3% Feuehtigkeit. 

Die Strompreise bewegen sich in der Regel fUr Hochspannungs
abnehmer zwischen 160 und 400 bfrs/kW zuzuglich 0,50-0,15 bfrs/kWh. 
Die Lichtstrompreise fiir Niederspannungsabnehmer betragen zwischen 
1,75 und 3,75 bfrs/kWh, die Kraftstrompreise zwischen 0,85 und 
3,25 bfrs/kWh. In landlichen Versorgungsgebieten sind die Preise teil
weise hoher, etwa bis zu 4,50 bfrs/kWh. 

15. Frankreich (381-385). 

Das Tarifwesen in Frankreich war fruher, bis nach dem Kriege, 
trotz grundlegender theoretischer Arbeiten wenig entwickelt; es wurden 
meist hohe Pauschal- und einfache Zahlertarife benutzt. Erst seit dem 
Kriege schenkt man der Tarifgestaltung, wie in den meisten anderen 
Landern, gro.Bere Beachtung. Man hat hier jedoch im Gegensatz zu 
Deutschland Leistungspreistarife im wesentlichen nur fur GroBabnehmer 
eingefiihrt, wahrend man fiir Kleinabnehmer die Zahlertarife durch 
entsprechende Abstufungen den Bediirfnissen der einzelnen Abnehmer
gruppen anzupassen suchte. Diese Entwicklung wurde auch durch 

16* 



244 Die Tarife in verschiedenen Landern. 

gesetzgeberische MaBnahmen gefordert. Das fur die Vergebung von Kon
zessionen vorgesehene Musterlastenheft sieht im Gegensatz zu fruheren 
eine weitgehende Unterteilung del' Tarife nach Spannung, Leistung, 
Benutzungsdauer, Verwendungszweck, Tages- und Jahreszeit VOl'. 

:Fur Kleinabnehmer findet man, wie erwiihnt, den Grundgebuhren
tarif, der erheblichen Widerstiinden begegnet, selten. Er wird jedoch 

Beispiel 113 : Lyon. Grundgebiihrentarif mit Abstufung 
der Grundgebiihr nach dem Anschlullwert und des 

Arbeitspreises nach der Griille des Verbrauchs. 

An- Leistungspreis 1 Ar bei tspreis 2 wendungs-
gebiet frsjPS und Monat frs/kWh 

Kraft 5,- 0,28-0,105 

1 Uber 100 PS Rabatte von 2-15%. 
2 Nachtstrom 30% Rabatt. 

Die Rochstpreise verstehen sieh bei einem elek
trischen Wirtsehaftsindex (vgl. Beispiel 34, S. 178) 
von 220. Ubersteigt dieser Index y den Wert von 
220, dann sind die Grundgebiihren im Verhaltnis: 

1 + 19o' JLf~2Q zu erhOhen. 

bisweilen fUr Kraft
abnehmer verwendet 
(Beispiel 113). 

Fur Beleuchtung 
findet man vorwiegend 
einfache Ziihlertarife, 
bei denen hiiufig eine 
Abstufung nach der 
GroBe des Verbrauchs 
und dem Anwendungs
gebiet (Privatbeleuch
tung, offentliche Be
leuchtung, landwirt
schaftliche Genossen-
schaften usw.) vorge
sehen ist. Fur Haus

haltzwecke werden neuerdings Regelverbrauchs- und Mehrfachtarife 
angewendet: 

Beispiel1l4: Compagnie Parisienne de Distribution de I'ElectrieHe. Regelverbrauchs. 
tarif mit Abstufung nach der Zimmerzahl und den Bestandteilen der Gestehungskosten. 

Anwen- I Roehst- I Stromverbraueh Strompreis 
dunge- Zimmer- ; zulassiger 

~-

gebiet zahl !AnSChluB-1 1. Zone I 2. Zone I. Zone I 2. Zone 13. Zone] 
wert I h frs/kWh frs/kWh Ifrs/kWh : kWh/Jahr {Wb/Ja r 

Haus- 1 1,0 70 35 a) 1,55 1,000 
I 

0,330 
halt 2 1,0 100 50 b) o,on o,on o,on 

3 1,5 130 65 c) 0,029 0,019 
I 

0,006 
4 1,5 160 80 d) 0,17491 ~- -
5 2,0 200 100 e) 1,76491 1,030 1 0,347 Ii 2,0 240 120 
7 2,5 300 150 Der Strom preis e) setzt. 
R 2,5 380 190 sieh zusammen aus: '-

9 3,0 460 230 a) Ausgangspreis 
10 3.0 540 270 b) Kohlenklauselzusehlag 

je 1 c) Lohnklauselzuschlag 
weiteres 4,0 + 80 + 40 d) Gemeindesteuer 

1 Die 3. Zone umfaBt den iiber die beiden erstenZonen hinausgehenden Verbraueh. 

Die Nebcnraumc werden zusammen als 1 Zimmer gerechnet. Besonders groBe 
Zimmer werden doppeJt gezahlt. Der hochstzulassige Ansehlu13wert wird beim 
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AnschluB von HeiBwasserspeichern oder Kiichenherden auf das Dreifache des 
AnschluBwertes dieser Gerate, jedoch nicht iiber das Doppelte der in vorstehender 
Tabelle angegebenen Zahlen erhOht. Da die Abstufung nach dem jahrlichen Strom
verbrauch eriolgt, sind zur gleichmaBigen Verteilung der monatlichen Strom
rechnungen bestimmte Zahlungsmiiglichkeiten vorgesehen. Werden die hiichst
zulassigen AnschluBwerte iiberschritten, dann ist der in Beispiel 115 beschriebene 
Dreifachtarif anzuwenden. 

Beispiel 115: Compagnie Parisienne de Distribution de l'Electricite. Ziihlertarif mit 
Abstufung nach der Tages- und Jahreszeit (Dreifachtarif). 

Die Strompreise sind a.uf dem Haushaltstrompreis (2. Zone) des vorbeschriebenen 
Regelverbrauchtarifs aufgebaut, die wahrend der Nacht um 70%, am Tage um 
23% ermaBigt nnd wahrend der Spitze um 50% erhiiht werden. Da der Haus
haltstrompreis unter den augenblicklichen Wirtschaftsverhaltnissen 1,03 frs/kWh 
betragt, ergeben sich folgende Strompreise: 

Tarifzeiten 
Tarif Oktober bis Februar Marz bis September 

Preis 

h h frs/kWh 

Nacht . 
Tag .. 
Abend. 

18,00- 7,00, 11,00-13,3018,00- 7,00, 11,00-13,30 0,317 
0,796 
1,540 I 7,00-11,00, 13,30-15,00 7,00-11,00, 13,30-18,00 

15,00-18,00 -

Der gesamte Verbrauch wird zunachst zu den vorstehenden Preisen verrechnet. 
AuBerdem wird ein Zuschlag P fUr den Lichtverbrauch N berechnet, der sich 
aus der Formel P = N (e - 0,57 f) 
ergibt, worin e und f die normal en Preise fiir Beleuchtungs- und Haushaltstrom 
ohne Kohlenklauselzuschlag sind. N entspricht hierbei dem ersten Block des 
Regelverbrauchtarifs Beispiel 114. Die Verrechnung des Zuschlages erfolgt in 12 
gleichen Monatsraten. 

Die beiden Tarife sind verwickelt und unubersichtlich, ergeben aber 
verhiiltnismaBig niedrige Strompreise. Diese Eigenschaft teilen sie 
mit den meisten franzosischen Tarifen, die fast allgemein seit der 
Frankenentwertung niedriger als in anderen europaischen Landern 
sind. Das Ministerium fUr offentliche Arbeiten hat im Jahre 1931 eine 
Statistik herausgegeben, in der die Strompreise zusammengestellt sind, 
die sich aus den einzelnen 
Tarifen fUr einen Lichtab
nehmer mit 500 W AnschluB
wert und 100 kWh J ahresver
brauch und fur einen Kraft
abnehmermit3kW AnschluB
wert und einem jahrlichen 
Verbrauch von 3000 kWh er-
geben. Die Preise schwanken 

Zahlentafel 41. Mittlere Strompreise in 
Frankreich. 

i •. i Land- i Ins-
Verwendungs-I Stadte! b· tit zweck i ge Ie· gesam 

I frs/kWh I frs/kWh frs/kWh 

Licht. 
Kraft. 

1,60 I 2,20 I 2,00 
1,10 1,30 1,20 

fiir Lichtstrom zwischen 0,70 und 5,26 frs/kWh, fiir Kraftstrom zwischen 
0,24 und 2,77 frs/kWh. 1m Mittel ergeben sich die in Zahlentafel41 
angegebenen Preise. 
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1m Jahre 1919/20 wurden fur die GroBabnehmertarife durch mml
sterielle Verfugung die Berucksichtigung des Leistungsfaktors und 
die Anwendung von Wirtschaftsklauseln vorgeschrieben. Fur die Ver
rechnung des Blindstroms sind drei Klauseln im Gebrauch. Ent
weder werden 30% der Blindarbeit zur Wirkarbeit zugeziihlt und 
mit dem voUen Preis berechnet; oder fUr j edes hundertstel Ver
schlechterung des cos T unter 0,8 erhoht sich der Strom preis urn 2 % 
und ermiiBigt sich entsprechend bei einer Verbesserung des cos T; oder 

der Strom preis iindert sich im Verhiiltnis ~, d. h. nach der Schein-
cos qJ 

leistung. Die Wirtschaftsklausel sieht einen Index vor, der yom Kohlen
preis und Arbeitslohn abhiingig ist und der periodisch yom Ministerium 
fur offentliche Arbeiten festgesetzt und veroffentlicht wird (vgl. Bei
spiel 34, S. 178 und Beispiel 113, S.244). 

16. Spanien. 
Die Bestrebungen der spanischen Elektrizitiitswirtschaftler, das fruher 

vernachliissigte Tarifwesen zu einer erfolgreichen Waffe im Kampfe 
fur die Ausbreitung der elektrischen Arbeit zu entwickeln, haben mit 
groBen Schwierigkeiten zu kiimpfen. Die spanische Elektrizitiitsgesetz
gebung kannte bis vor wenigen Jahren kein ausschlieBliches Recht fur 
die Verlegung von Leitungen. In ein und derselben Ortschaft, auch 
in unbedeutenden, finden sich daher hiiufig die Netze mehrerer Unter
nehmungen. Dies bedeutet einen fur die Entwicklung der Unter
nehmungen schiidlichen Wettbewerb, der nicht nur auf die Hohe, sondern 
auch auf die Form der Tarife einwirken muBte, indem nur die einfachsten 
Preisformen angewendet werden konnten. 

Ferner muB in Spanien jede Tarifiinderung nicht nur von den Be
zirks-, sondern auch von den Zentralbehorden genehmigt werden, ohne 
daB die GewiBheit einer sachverstiindigen Entscheidung besteht. Da bei 
der Eigenart der spanischen Bevolkerung und der groBen Verschieden
heit der einzelnen Landesteile die Wirkung neuer Tarife nicht ohne 
weiteres ubersehen werden kann, bedeutet die Neueinfuhrung eines 
Tarifes somit stets ein Wagnis, zumal die gesetzliche Bedingung ein
gehalten werden muB, daB auch fur einzelne Abnehmer Strompreis
erhohungen gegenuber einem fruheren Zustand nicht eintreten durfen. 

Weiter bildet - wie in Italien - die schon seit lang em eingefUhrte 
Besteuerung der zu Beleuchtungszwecken verbrauchten elektrischen 
Arbeit ein Hindernis fUr die Anwendung neuzeitlicher, bewiihrter Haus
halttarife. SchlieBlich sind auch die Erzeugungsverhiiltnisse hiiufig 
ungleichmiiilig. Spanien verfugt zwar uber zahlreiche Wasserkriifte, 
die bereits in groBem MaBstab zur Erzeugung elektrischer Arbeit ver
wendet werden (85--90% der gesamten erzeugten Energie stammen 
,ans Wasserkriiften), doch ist die Wasserfuhrnng stark schwankend, so 
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daB vielfach die Spannung unzureichend ist, oder aber teure Dampf
reserven erstellt werden miissen, die den weitaus groBten Teil des 
Jahres stillstehen. Demgegeniiber besteht sowohl bei den staatlichen 
Stellen, wie auch bei der Bevolkerung ein starres FesthaIten an den 
einmal festgesetzten Preisen, die ohnedies durch den Sturz der spani
schen Wahrung fiir eine finanziell gesicherte, groBziigige Elektrizitats
versorgung unzureichend sind. 

Die Elektrizitat erzeugenden und verteilenden Unternehmungen sind 
in einer sog. Kammer (Camara Oficial de Productores y Distribuidores 
de Electricidad) zusammengefaBt. Diese Korperschaft ist, durchdrungen 
von der Wichtigkeit eines geregelten und zweckmaBigen Tarifwesens 
schon lange bemiiht; wenigstens die der Einfiihrung giinstiger Tarife 
entgegenstehenden gesetzlichen Widerstande zu beseitigen und hat der 
Regierung bereits vor einigen Jahren in einer Eingabe entsprechende 
Vorschlage unterbreitet. In dieser Eingabe wird dargelegt, daB die 
spanischen Elektrizitatswerke bestrebt seien, neuzeitliche Tarife, be
sonders fiir Raushaltungen einzufiihren, da sie hiervon eine Forderung 
der Elektrizitatsanwendung und eine wesentliche Verbilligung des Mehr
verbrauchs erwarteten. Sie seien hieran jedoch durch die bestehende 
Berechnungsform der Lichtsteuer gehindert, die auf den gesamten iiber 
den Lichtzahler gelieferten Verbrauch erhoben wird. Bei Einfiihrung 
neuer Raushaltstarife miisse diese Art der Berechnung geandert werden, 
da ein groBer Teil des· Raushaltverbrauchs nicht Lichtstrom, sondern 
Kleinkraft- und Warmestrom sei. Die Verwendung zweier getrennter 
Zahler im Raushalt sei nicht moglich. Es wird dann vorgeschlagen, 
fUr ganz Spanien einen neuen Raushalttarif in Form eines Grund
gebiihrentarifs einzufUhren, bei dem die Grundgebiihr nach der Rohe der 
Miete berechnet wird. Der Arbeitspreis solI eine einzige Abstufung nach 
der Benutzungsdauer erfahren, die auf den ZahlermeBbereich zu beziehen 
ist. Der ZahlermeBbereich solI ebenfalls von der Rohe der Miete abhangen. 

Diese Vorschlage haben keine Verwirklichung gefunden, dagegen 
wurden neue Beschliisse der oben erwahnten Kammer von dem amt
lichen Wirtschaftsrat genehmigt, die die Einfiihrung aines Grund
gebiihrentarifs empfehlen, dessen Grundgebiihr sich nach dem AnschluB
wert richtet, wahrend der Arbeitspreis nach der Rohe des Verbrauchs 
in Zonen abgestuft werden solI. Die Grundgebiihr solI ungefahr einem 
Verbrauch entsprechen, der sich bei einer monatlich 50stiindigen Be
nutzungsdauer des gesamten AnschluBwertes des betreffenden Raushaltes 
ergibt. Der Arbeitspreis fiir weitere 40 Benutzungsstunden solI dem bis
herigen Zahlertarif abziiglich eines Rabattes von etwa 10% entsprechen. 
Die ErmaBigung in der zweiten Zone solI etwa 40% betragen. Die Grund
gebiihr kann auBer auf den AnschluBwert auf die Wohnungsmiete, auf 
die Grundflache der Wohnung, auf die Zahl der Wohnraume, auf die 
Hochstbeanspruchung oder auf den Verbrauch friiherer Jahre bezogen 
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werden. Ein solcher Tarif solI wahlweise fiir die Abnehmer neben dem 
bisherigen normalen Zahlertarif eingeraumt werden. Es bleibt ab
zuwarten, ob diese Vorschlage durchgefiihrt und welch en ErfoIg sie 
zeitigen werden. 

17. Italien (25, 26, 27, 357). 
Die Entwicklung der Elektrizitatswirtschaft Italiens ist durch den 

Mangel an einheimischen Brennstoffen und durch den Reichtum des 
Landes an Wasserkraften, deren Ausbau von der Regierung auf jede 
Weise gefOrdert wird, beeinfluBt. Demzufolge wird der Energiebedarf 
Italiens bis auf wenige Prozent durch Wasserkraft gedeckt. Uber die 

Verteilung der Energie
Zahlentafel 42. Erzeugung der elektrischen beschaffung auf die ver-

Arbeit in Italien. schiedenen Quellen gibt 

Beschafft durch 

Wasser kraft. . . 
Warmekraft 
Aus dem Ausland 

Summe: 

1931 I 1932 'I 1933 
Mi 11. kWh Mill. kWh Mill. kWh 

I 
9644 9889 1 10900 

263 292 338 I 173 169 177 
10080 10350 11415 

Zahlentafel 42 Auf-
schluB. 

Ferner ist die Tat
sache von Bedeutung, 
daB fast die gesamte 
GroBindustrie durch 
niedrige Tarife zum An

schluB an die offentlichen Elektrizitatswerke veranlaBt werden konnte. 
Der Gesamtverbrauch der Industrie betrug im Jahre 1932 rund 
6,2 Milliarden kWh. Hiervon wurden etwa 72,4% von den offent
lichen Elektrizitatswerken geliefert und nur 27,6% in eigcnen An
lagen der Industrie erzeugt. 

Die Tarifgestaltung an sich ist in Italien von behordlichen MaE
nahmen im wesentlichen unbeeinfluBt. Diese Tatsache Ieistet dem 
Bestreben, die Tarife durch Vielgestaltigkeit den sehr verschieden
artigen wirtschaftlichen Verhaltnissen der einzelnen Landesteile anzu
passen, wesentlichen Vorschub und macht es erklarlich, daB in Italien 
das Bild der Tarifgebahrung, auch innerhalb der einzelnen Unterneh
mungen, ja selbst der Ortschaften besonders vielfarbig ist. GroBere 
Versorgungsunternehmungen wenden nicht nur die Grundformen der 
Tarife nebeneinander an, sondern stufen die Preise nach Verwendungs
zweck, Gewerbe, Zahl der Einwohner, Benutzungsdauer, Jahres- und 
Tageszeit usw. ab und benotigen infoIgedessen zur Zusammenstellung 
der Verkaufspreise oft recht umfangreiche Drucksachen. 

So werden z. B. in der Tarifzusammenstellung des Societa Elettrica 
del Valdarno, Florenz, foIgende Tarife aufgefiihrt: 

1. Zahlertarif fiir Orte mit mehr als 5000 Einwohnern, 
2. Zahlertarif fiir Orte mit weniger als 5000 Einwohnern, 
3. Zahlerta.rif fiir Landhauser, 
4. Zahlertarif fiir Biiros, Gaststatten, Theater, Geschiifte, 
5. Pauschaltarif fiir offene Schankwirtschaften und Laden, 
6. Pauschaltarif fiir Treppenbeleuchtung, 



ltalien. 249 

7. Pauschaltarif fiir offentliche Beleuchtung, 
8. Pauschaltarif fiir Werbebeleuchtung, 
9. Pauschaltarif fiir Votivlampen, 

10. Zahlertarif fiir Kraftstromlieferung mit Mindestgewahr, 
11. Zahlertarif fiir Kraftstromlieferung ohne Mindestgewahr, 
12. Zahlertarif fiir Kraftstromlieferung bis 4 kW, 
13. Zahlertarif fiir Warmezwecke im Haushalt, 
14. Pauschaltarif fiir Speichergerate, 

dazu noch 17 Sondertarife fur die verschiedenen Gewerbe. 
Dabei wird die Tarifgestaltung noch dadurch beeinfluBt, daB seit 

langem sowohl seitens des Staates wie auch seitens der Gemeinden 
eine Steuer auf die elektrische Beleuch
tung und fruher auch auf die elektrische 
Heizung gelegt wurde. Die Steuer wird 

fl 

5 / 
in der Regel von den verkauften kWh 'I /./ und bei Pauschaltarifen auf Grund be-
sonderer Vereinbarung erhoben. Hiermit 
steht im Zusammenhang, daB in Italien 
auch heute noch neben dem Pauschal
tarif fur kleine Beleuchtungsanlagen 
und in der Landwirtschaft hauptsachlich 
Zahlertarife fur Beleuchtungs-, Haushalt
und Kraftzwecke in Gebrauch sind. Doch 
wendet man sich auch in Italien immer 
mehr den Grundgebuhrentarifen zu. 

'I 

J 

1 

0,8 

.~ ..... -;:-- '" ~ / 

/ji 
/ 

./ 
I 

1/ .I / i 3 

/. I i 
.i/ 

// ,/ 
j /~,/ 

.~ :pJ 
Fur GroBabnehmerwerden vorwiegend 

Leistungspreistarife oder entsprechend 
gestaltete Mindesta bnahmetarife verwen
det. Wirtschaftsklauseln sind hierbei 
entsprechend der staatlichen Politik, die 
Preise moglichst stabil zu halten, nicht 
ublich, dagegen sind fast allgemein 
cos q:-Klauseln eingefuhrt, wofur ver
schiedene 'interessante Berechnungsarten, 
Beispiel gebrauchlich sind. 

/ 

4~ U U P U U 

Beispiel 116: Blindstromklauseln. 

costp~ 

Abb. 52. Auswirkung italienischer 
BIindstromklauseln nach Beispiel 116. 

gemaB dem nachfolgenden 

Wird mit cos 'Po der im Tarif vorgesehene Solleistungsfaktor und mit cos 'P 
der tatsachliche Leistungsfaktor bezeichnet, dann ergibt sich der Strompreis 8 aus 
<10m Strom preis 80 beim SoI\eistungsfaktor aus folgenden Formeln: 

1. 8 = 80 cos 'Po 
cos 'P 

2. 8 = 81 jCoS'Po 
o V cos'P 

3. 8 = 80 (1 + 0,6 cos 'Po - cos f£) 
cos 'P 

4. 8 = 80 (1 + ct. (cos 'Po - cos 'P), worin ct. = 1,05-1,5 ist. 
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Diese 4 Formeln, von denen die erste die Abhangigkeit von der Schein
leistung darstellt, sind in Abb. 52 bildlich wiedergegeben. Der cos CPo ist 
hierbei zu 0,8 angenommen und fur den Fall 4 die Zahl (J. = 1,5. 

Die .mittleren Einnahmen fur Wohnungsbeleuchtung bewegen sich 
in der GroBenordnung von etwa 1,20 Lire/kWh. Hierzu kommen, wie 
oben erwahnt, die recht bedeutenden staatlichen und kommunalen 
Abgaben, die bis zur Halfte des Durchschnittspreises ansteigen. Bei Klein
kraftabnehmern konnen die mittleren Einnahmen zu etwa 0,60 Lire/kWh 
angenommen werden. 1m Laufe des Jahres 1934 wurde in Italien ent
sprechend der gestiegenen Kaufkraft des Lire eine Preisherabsetzung 
fUr aIle Gegenstande des taglichen Bedarfs, auch fUr die elektrische Arbeit, 
angeordnet. Die Preise wurden fUr den Kleinverkauf um 5-15% 
ermaJ3igt. 

18. Rumiinien (387-390). 
Die Elektrizitatswirtschaft Rumaniens ist, abgesehen von groBeren 

Stadten, noch wenig entwickelt. Das Energiegesetz von 1930, das fur 
die Betatigung der privaten Hand und des auslandischen Kapitals 
Erleichterungen und Sicherungen bietet, versprach zwar eine Belebung 
des Ausbaus, doch haben sich die hieran geknupften Hoffnungen infolge 
der Wirtschaftskrise bisher noch nicht erfullt. Auf dem flachen Lande 
bestehen meist vereinzelte kleine Versorgungsanlagen, haufig im AnschluB 
an eine der zahlreichen Muhlen. Diese Anlagen sind selbst in groBeren 
Orten fur eine ausgiebige Versorgung unzureichend, der Absatz ist daher 
niedrig. In den Stadten begann man zwar schon fruhzeitig mit der 
Errichtung von Elektrizitatswerken - Timisoara (Temesvar) 1884, 
Bukarest 1888 usw. - doch ging auch hier die Entwicklung sehr lang
sam vor sich. Nur wenige groBere Stadte haben einen jahrlichen Strom
absatz von mehr als 100 kWh/Kopf der Bevolkerung. In diesen Stadten 
werden zwischen 150 und 160 kWh/Kopf verbraucht. Das Landesmittel 
betragt dagegen, da bis vorkurzem erst 23 % der Gesamtbevolkerung 
AnschluBmoglichkeit hatten, nur 18 kWh/Kopf (1932) und einschliel3lich 
der Gruben und Industrieunternehmungen 30 kWh/Kopf. Bezogen auf 
die versorgte Bevolkerung ergibt sich aus dem Stromabsatz der offent
lichen Elektrizitatswerke ein Verbrauch von 78 kWh/Kopf und Jahr. 

Diese niedrigen Verbrauchsziffern hangen, abgesehen von dem be
schrankten Ausbau, auch damit zusammen, daB die in den offentlichen 
Elektrizitatswerken erzeugte Energie zu einem sehr hohen Prozentsatz 
nur .fur Beleuchtungszwecke verwendet wird, da die Industrie zum 
groBen Teil eigene Stromerzeugungsanlagen besitzt und Kleinkraft 
infolge der Billigkeit menschlicher Arbeitskraft wenig verwendet wird. 
Der Stromabsatz fUr Haushaltzwecke ist noch bescheiden, wird jedoch 
seit einigen J ahren durch entsprechende Tarife zu fordern gesucht. 

Die elektrische Energie wird in Rumanien zu etwa 54 % mit Dampf
kraft-, zu 24% mit Wasserkraft- und zu 22% mit Verbrennungskraft-
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maschinen erzeugt. Neben Rohal, an dem das Land sehr reich ist, wird 
auch Erdgas fiir Dampf- und Verbrennungskraftanlagen verwendet. Die 
Dampfkraftanlagen werden jedoch vorwiegend mit Kohle, von der das 
Land ebenfalls groBe Vorkommen besitzt, gespeist. Die Verarmung 
der zum groBen Teil bauerlichen Bevolkerung zieht der Elektrizitats
wirtschaft trotz der reichen Bodenschatze und der zum Teil niedrigen 
Tarife zur Zeit enge Grenzen. 

Fiir die Haushaltversorgung sind verschiedene Preisformen in An
wendung, die meist bewahrten Tarifen anderer Lander (Schweiz, V.St.A., 
Deutschland usw.) nachgebildet werden. Eine einheitliche Richtung 
ist hier noch nicht zu erkennen. Grundgebuhrentarife begegnen viel
fach dem Widerstand der vorwiegend landwirtschaftlichen Bevolkerung, 
deren EinfluB auch in den Stadten groB ist. 

Beispiel 117: Societatea Generala de Gaz ~i Electricitate S.A.R. din Bueure~ti. 
Regelverbrauchstarif nach Zimmerzahl mit Abstufung nach der Jahreszeit. 

Anwen
dungs
gebiet 

Haushalt 

Zimmer
zahl1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

je 1 I 
weiteres i 

Stromverbrauch 
November bis April Mai bis Oktober Preis 

1. und .2. Zonel 3. Zone 1. undo 2. zonel 3. Zone 
Je Je 

kWh/Monat ikWh/Monat kWh/Monat kWh/Monat Lei/kWh 

15 
18 
22 
26 
31 
38 
47 
58 
71 

+ 15 

die 
weiteren 

7 
9 

11 
14 
17 
21 
26 
32 
39 

+ 7 

die 
weiteren 

1. Zone: 
10 

2. Zone: 
7,5 

3. Zone: 
4 

1 Zuziiglieh Nebenrii.ume. 

Der Tarif sieht eine starke Abstufung der Preise nach der Jahreszeit 
VOl', wa.s durch die uberwiegende Lichtbela.stung und den niedrigen 
Kraftstromabsatz (etwa 30% des Gesamtverbrauchs) gerechtfertigt 
eracheint. Ein ahnlicher Tarif ist in Brasov neben einem Regelverbrauchs
tarif auf der Grundlage der angeschlossenen Brennstellen in Benutzung. 

In Temesvar ist fiir den Haushalt ein Doppeltarif nach schweizer 
Vorbild (vgl. S.21O) eingefuhrt. Dieser sieht drei Preisstufen von 12, 
4,5 und 2,5 Lei/kWh vor. Der hOchste Preis ist fur den Verbrauch 
wahrend der Spitzenstunden, der mittlere Preis fiir die eraten 
50 kWh/Monat auBerhalb der Spitzenstunden und der niedrigste Preis 
fiir den Mehrverbrauch zu bezahlen. Die Spitzenstunden sind nach 
der Jahreszeit verschieden. Dieser Tarif kann auch fUr Geschaftsraume, 
Restaurants und Kaffeehauser Verwendung finden. 
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Daneben besteht noeh ein Grundgebiihrentarif, bei dem die Grund· 
gebiihr nach der Zimmerzahl und der Arbeitspreis nach Art eines 
Regelverbrauchstarifs abgestuft ist. Die Gewahrung der beiden 
Tarife ist an die Verpflichtung einer bestimmten Mindestabnahme 
gebunden. 

Bemerkenswert ist der Tarif in der Stadt Arad. Dort ist naeh Pariser 
Vorbild (s. Beispiel 114, S. 244) ein Zahlertarif in Gebraueh, bei dem 
die fUr die einzelnen Abnehmergruppen verschiedenen Einheitspreise 
aus einem festen und einem nach den Personalausgaben und dem 
Kohlenpreis veranderlichen Anteil bestehen. 

Von allgemeinen GroBabnehmertarifen in engerem Sinne kann kaum 
gesprochen werden, da diese Abnehmer, soweit sie an die offentlichen 
Versorgungsnetze angesehlossen sind, auf Grund von Sondervertragen 
beliefert werden, bei denen die Preisgestaltung den j eweiligen Ver
haltnissen des Einzelfalles angepaBt wird. In Temesvar werden die 
GroBabnehmer nach einem Zahlertarif mit Abstufung nach der GroBe 
des Verbrauchs beliefert ; auBerdem wird am J ahresende eine Benutzungs
stundenpriimie gewahrt, aueh kann der Leistungsfaktor beriicksichtigt 
werden. In Brasov ist ein mit der Benutzungsdauer stark fallender 
Zahlertarif in Kraft. Fiir Kleinabnehmer werden - abgesehen yom 
Haushalt - vorwiegend Zahlertarife, vereinzelt auch Pauschaltarife, 
verwendet. Die Strompreise bewegen sich fUr Beleuchtung bei groBeren 
Elektrizitatswerken zwischen 11 und 16 Lei/kWh und betragen im 
Mittel 14,5 Lei/kWh. Die Kraftstrompreise fUr kleingewerblichen Ver
brauch sind etwa halb so hoch und liegen zwischen 6 und 8 Lei/kWh. 
Abgesehen von wenigen kleinen Werken mit hoheren Preisen, sind die 
Durchschnittspreise niedriger als in Deutschland und fiir eine groBziigige 
Entwicklung, die fremdes Kapital in betrachtlichem Umfange erfordert, 
nicht ausreichend. 

19. UdSSR (386). 
In der Sowjetunion untersteht wie das gesamte gewerbliche Leben 

auch das Tarifwesen vollig behordlicher Regelung durch den Obersten 
Wirtschaftsrat. Friiher waren vielfach die einfachsten Verrechnungs
methoden im Gebrauch: Zahlertarife und insbesondere Pauschaltarife, 
diese namentlich bei kleineren Werken. Durch Verordnung des 
Obersten Wirtschaftsrats wurde im Jahre 1931 in Moskau fiir Haus
haltungen ein Grundgebiihrentarif eingefiihrt, mit der Wohnflache als 
BestimmungsgroBe fUr die Grundgebiihr. Sie betragt jahrlich 64 K/m2 

bei einem Arbeitspreis von 8 K/kWh, daneben besteht ein allgemeiner 
Zahlertarif fiir Beleuchtungszwecke in Hohe von 16 K/kWh. Dieser 
Preis darf auch bei dem Grundgebiihrentarif als durchschnittlicher 
Hochstpreis nicht iiberschritten werden. Ein Zahlertarif, nach dem 
Verwendungszweck a bgestuft, wird in folgendem Beispiel gezeigt: 
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Beispiel1l8: Moskauer Vereiuigte Elektrizitiitswerke (MOGES). Ziihlertarif mil 
Abstufung nach dem Verwendungszweck. 

Anwendungsgebiet 

StraBenbahn ............ . 
Elektrische Eisenbahn . . . . . . . . 
Landwirtschaft und Diirfer (Hochspannung) . 
Kleinindustrie usw. unter 50 kW ........... . 
Haushaltmotoren, Ventilatoren, Fahrstiible usw. unter 5 kW . 

" " "" iiber 5 kW . 
StraBenbeleuchtung. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tbeater, Hotels, Reklameanlagen, Kinos, Warenhauser .. 

Blindstromklausel wie bei nachstehendem Beispiel1l9. 

·1 
·1 
• I 

. r 

: I 
·1 

Strompreis 
K/kWh 

4,5 
4,0 
6,6 
8,0 

16,0 
10,0 
8,0 

26-80 

1m iibrigen sind die Strompreise in den einzelnen Bezirken je nach 
den Gestehungskosten verschieden. 

Die neuen Gro13abnehmertarife, die im Jahre 1931 eingefiihrt 
wurden, stehen im Zeichen der Industrialisierung und Rationalisierung. 
Die fortschreitende Entwicklung der Industrie, die gro13enteils 24 h 
taglich ohne Unterbrechung durch Sonn- und Feiertage (5 Tage-Woche) 
arbeitet, machte den Ersatz der starren Zahlertarife durch andere Tarife 
notwendig, die sich diesen Verhaltnissen besser anpassen. Gleichzeitig 
soUten die neuen Tarife die Ausnutzung der bestehenden Stromerzeugungs
und Verteilungsanlagen moglichst steigern. Diesen Bestrebungen wird 
am meisten ein Leistungspreistarif mit cos IP-Klausel gerecht, der den 
Abnehmern mit steigender Benutzungsdauer und giinstigerem cos IP 
faUende Strompreise gibt und sie dadurch zu einer Betriebsfiihrung 
veranla13t, die den erwahnten Wiinschen der Elektrizitatswerke ebenso 
entgegenkommt wie denen der Abnehmer. Bei den eingefiihrten Tarifen 
wird der Leistungspreis nach dem Anschlu13wert bemessen, und zwar 
bei Transformatoren in kVA, sonst in kW. Er ist mit steigender Leistung 
abgestuft. Der Arbeitspreis ist bei Hochspannung niedriger als bei Nieder
spannung. Die Strompreise sind au13erdem noch vom cos IP abhangig. 

Beispiel1l9: Moskauer Vereinlgte Elektrlzitiitswerke (MOGES). Leistungspreis
tarif mit Abstufung nach Leistung, Ubergabespannung und cos cp. 

An- Leistungspreis Arbeitspreis 

wendungs- AnsehluBwert RjkVA und Jahr Hoeh- I Nieder· 
gebiet oder spannung I spannung 

kVA oder kWl R/kW und Jahr K/kWh ; K/kWh 

GroB- 62,40 
I 

50- 250 

I 
I 

abnehmer 251- 600 57,60 I 601-2000 54,00 2,75 
i 

3,1 
2001-5000 50,40 
.5001 und dariiber 48,00 

1 Bei Transformatoren kVA, sonst kW. 
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Die vorgenannten Strompreise verstehen sich bei einem Leistungsfaktor von 
0,8. Fiir andere Werte des cos cp gelten folgende ErmaBigungen oder Zuschlagc: 

Leistungs
faktor 
cos cp 

1,0 
0.9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 

I 
PreisnachlaB (-) 

oder -zuschlag ( + ) 
% 

- 9 
- 5 

+ 6 
+ 14 
+ 25 
+ 42 
+ 70 

Der cos cp wird jeweils auf volle Zehntel 
auf- oder abgerundet. 

Dcr Strompreis P errechnet sich fiir Werte 
des Leistungsfaktors unter 0,8 aus dem Aus
gangspreis bei cos cp = 0,8 nach der Formel 
P = a . t, worin 

t = 1 + 0,26 (tg cp - tg arc cos 0,8) 
oder angenahert 

1/ 0,8 
t = V cos cp 

ist. Hieraus 
abgeleitet. 

sind die nebenstehenden Werte 

Die mittleren Einnahmen des Unternehmens betrugen im Jahre 
1931 etwa 7 K/kWh, fUr GroBabnehmer 5,2 K/kWh, fUr Beleuchtung 
16,65 K/kWh. Die Tarife sollen sich gut bewahrt haben. 

20. Der nahe Orient. 
a) Tiirkei. Die Elektrizitatsversorgung in der Tiirkei erstreckt sich 

zur Zeit im wesentlichen nur auf die wichtigeren Stadte, wahrend das 
schwach besiedelte Land vorlaufig noch unversorgt ist. Die bedeutendste 
Anlage des Landes befindet sich in der ehemaligen Hauptstadt Istan bul 
(Konstantinopel), deren Leistungsfahigkeit etwa 70000 kVA betragt. 
Nach der Verlegung des Regierungssitzes nach Ankara wurde hier im 
Jahre 1928 ein Elektrizitatswerk errichtet. Das Kraftwerk hat eine 
Leistungsfahigkeit von 4200 kW. Eine kleinere Anlage wurde gleich
zeitig in Adana, im Suden der kleinasiatischen Halbinsel, in Betrieb 
genommen. Daneben bestehen noch in Smyrna, Mersina, Trapezunt, 
Kaisarie, Eskichehir u. a. kleinere Werke. In Istanbul und Smyrna 
wird die Energie mittels Dampfturbinen, in Ankara und Adana, wie 
in den meisten anderen Werken, mittels Dieselmotoren erzeugt; auch 
einige kleinere Wasserkraftanlagen sind in Betrieb. Die Werke in den 
groBeren Orten befinden sich in der Hand privater Gesellschaften, 
einige Werke werden auch von den Gemeinden selbst betrieben. 

Die tiirkischen Konzessionslastenhefte sehen - ahnlich wie die 
polnischen - Strompreisformeln vor, nach denen sich der Strompreis 
selbsttatig aIle 3--4 Monate abhangig von der Lohnhohe, dem Kohlen
preis und den Kurs des tiirkischen Pfundes gegenuber dem Schweizer 
Franken andert (s. Beispiel 36, S. 179). 

Die Formel fUr Lichtstrom lautet z. B. in Istanbul: 
S' 23 

P = 3,9 S + 0,85 . F' + 0,28 K 

Darin bedeutet: 
p den Strompreis in Ptrs/kWh, 
S den Arbeitslohn zur Zeit des Vertragsschlusses, 
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S' den Arbeitslohn zur Zeit der Strompreisfestsetzung, 
F' den Kurs des Ltq in sfrs zur Zeit der Strompreisfestsetzung, 
K den Kohlenpreis in Ltq!t zur Zeit der Strompreisfestsetzung. 
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In Ankara und anderen Stadten sind die Formeln ahnlich aufgebaut. 
Die Strompreise, die sich daraus ergeben, sind bei den einzelnen 

Werken verschieden hoch. In Istanbul betrug der Kleinabnehmerlicht
strompreis Anfang 1934 17,5 Ptrs/kWh, in Ankara 27,5 Ptrs/kWb. Hier
bei ist zu beriicksichtigen, daB die Abnahmeverhaltnisse in diesen beiden 
Stadten auBerordentlich verschieden sind. In Istanbul betragt der 
Absatz etwa SO-90 Millionen kWh/Jahr, in Ankara dagegen nur rund 
7 Millionen kWh/Jahr. Zudem wird in Ankara die Encrgie vorwiegend 
an GroBabnehmer und Behorden zu niedrigen Preisen abgegeben, wahrend 
Istanbul als Fremden- und wichtige Hafenstadt erhebliche Strommengen 
zu den normalen Tarifen absetzen kann. Auch rechtfertigt schon die 
GroBenordnung der beiden Unternehmungen den Preisunterschied. 

Wahrend Licht und Kleinkraft zu den erwahnten Zahlertarifen 
abgegeben wird, sind fiir GroBabnehmer auch Leistungspreistarife im 
Gebrauch, z. B. werden in Ankara mit derartigen Abnehmern im all
gemeinen Vertrage mit einem Leistungspreis von 75,- Ltq/kW Hochst
belastung und Jahr und einem Arbeitspreis abgeschlossen, dessen Hohe 
im einzelnen FaIle von den besonderen Umstanden abhangig ist. Die 
Verhaltnisse liegen, abgesehen von Istanbul, deshalb besonders un
giinstig, weil die Bevolkerung mit der Elektrizitatsanwendung noch nicht 
vertraut ist und erst von Grund auf erzogen werden muB. 

b) PaUistina. 1m Gegensatz zu den anderen Landern des nahen 
Orients ist die Elektrizitatsversorgung Palastinas, die abgesehen von 
Jerusalem in der Hand einer einzigen Gesellschaft liegt, trotz der Kiirze 
ihres Bestehens gut entwickelt. Dies liegt hauptsachlich daran, daB 
hier auBer den Stadten auch die zahlreichen im Laufe der letzten Jahr
zehnte entstandenen Kolonien als Abnehmer in Betracht kommen. 
Da im Sommer kein Regen fallt, ist kiinstliche Bewasserung notwendig, 
fiir die mechanischer Betrieb unerlaBlich ist, da das Wasser ZUlli Teil 
auserheblicher Tiefe gefordert werden muB. Zudem handelt es sich bei 
den Kolonisten im Gegensatz z. B. zu den agyptischen Bauern um 
Menschen, die mit neuzeitlichen Arbeitsverfahren und technischen Hilfs
mitteln vertraut sind. Da in den Jahren nach der Griindung der 
palastinensischen Uberlandzentrale eine groBe Zahl neuer Kolonien 
errichtet wurde und auch die stadtische Bevolkerung durch Einwanderung 
aus Europa stark zunahm, fand das Elektrizitatswerk von vornherein 
eine groBe Zahl guter Abnehmer. Zudem hat Palastina z. B. vor den 
amerikanischen landwirtschaftlichen Gebieten voraus, daB die Kolonien 
und Farmen dichter zusammenliegen, so daB eine bessere Ausnutzung 
der Uberlandleitungen als dort gesichert ist. Weiter sind die europaiscben 
Einwanderer zum groBen Teil an ausgiebige Elektrizitatsverwertung 
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gewohnt, so daB bei entsprcchcnden Tarifen fur Haushaltzwecke noch 
erhebliche Strommengen abzusetzen sind, urn so mehr als es nirgends 
im Lande Gaswerke gibt, Hilfskrafte fur den Haushalt hoch bezahlt 
sind und auch das Klima die ausgedehnte Verwendung der Elektrizitat 
im Haushalt begunstigt. Es sind auch schon Vorbereltungen fur die 
allgemeine EinfUhrung zweckmaBiger Tarife im Gange, und in Jerusalem 
ist bereits ein Grundgebuhrentarif nach Bodenflache hierfur in Ge
brauch. 

Fur die meisten Verwendungszwecke werden Zahlertarife benutzt. 
Die Strompreise betragen fur Licht 30-40 mils/kWh, fur Kraft 12 bis 
20 mils/kWh und sind nach der GroBe des Verbrauchs bis zu 41/2 mils/kWh 
abgestuft. Zahlergebuhren zwischen 50 und 250 mils/Monat werden be
sonders berechnet. Eine Mindestgewahr ist allgemein vorgesehen. 

Fur Bewasserungszwecke und Hochspannungsabnehmer sind neben 
Zonentarifen mit 9-6 mils/kWh Leistungspreistarife in Verwendung bei 
denen Leistungs- und Arbeitspreis mit steigender Inanspruchnahme fallen. 

Beispiel 120: Palestine Electric Corporation Ltd., Haifa. Leistungspreistarif mit 
Abstufung nach Leistungsbedarf und Grolle des Verbrauchs. 

An- AnsehluBwert i Leistungspreis Stromverbraueh I Arbeits. 
wendungs- I LP/kW 

I • 
I I prClS 

gebiet kW ! und Jahr kWh/Jahr mils/kWh 

Be- die ersten 5 4,- 1- 5000 I 
I) 

wasserung die naehsten 10 2,- 5001-10000 5 
die weiteren 1,- 10001-15000 4 

15001 und dariiber 3,5 

Der Leistungspreis ist in 6 gleiehen Monatsraten von April bis September 
Zli entriehten. 

Ein Grundgebuhrentarif mit entsprechenden Preisen ist fUr Hoch
spannungsabnehmer vorgesehen. 

Abgesehen von den erwahnten Tarifen sind noch verschiedene Sonder
tarife, z. B. fUr Elektrowarme, Beleuchtung der StraBen, Kranken
hauser, Hotels, Kinos, Gotteshauser usw. in Gebrauch. 

c) Agypten. Die Elektrizitatswirtschaft in Agypten ist noch wenig 
entwickelt, obgleich einige Wcrke bereits in den letzten Jahren des 
vorigen Jahrhunderts errichtet wurden. Der Ausbau von Uberland
netzen ist infolge der Armut und Bedurfnislosigkeit der Landbevolkerung 
unwirtschaftlich und auch in den Stadt en kommt nur ein Teil der Be
wohner als Abnehmer - fast ausschlieBlich von Lichtstrom - in Betracht. 
Industrie gibt es nur vereinzelt und die groBeren Betriebe liegen vielfach 
abseits der Stadte, so daB sie auf eigcne Stromerzeugung angewiesen 
sind. Auch die agyptische Regierung, die in den letzten Jahren umfang
reiche Be- und Entwasserungsanlagen errichtet hat, erbaute eigene 
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Kraftwerke, teils weil die Entfernung von den offentlichen Versorgungs
netzen zu groB ist, teils urn von den privaten Konzessionsgesellschaften, 
denen die Elektrizitatswerke (und Gaswerke) in den groBeren Stadten 
- Kairo, Alexandrien, Port-Said - gehoren, in der Strombeschaffung 
unabhangig zu sein. Unter diesen Umstanden dient der Stromabsatz 
der offentlichen Elektrizitatswerke uberwiegend der Lichtversorgung. 
Da die menschliche Arbeitskraft in .Agypten sehr billig ist - die Be
wasserung der Felder erfolgt aus den Kanalen groBtenteils mittels Schopf
einrichtungen, die durch Tiere oder Menschen betrieben werden - besteht 
wenig Aussicht, den Stromabsatz fUr Kleinkraft oder Haushaltzwecke 
wesentlich zu erhohen. Die Stromerzeugung, die ausschlieBlich durch 
Dampf- und Dieselkraftwerke erfolgt, betragt unter diesen Umstanden in 
Alexandrien jahrlich nur 36 kWh/Kopf der Bevolkerung. In Kairo liegt 
diese Zahl noch darunter. Die Regierung plant im AnschluB an die fur 
Pumpwerke erbauten Netze einen groBzugigen Ausbau der Strom
versorgung der kleinen Stadte im Nildelta, sowie die Errichtung von 
Wasserkraftwerken am Nil in Assuan und Assiut, wo sich Stauwehre 
fUr Bewasserungszwecke befinden. 

Unter den geschilderten Verhaltnissen ist es nicht verwunderlich, 
daB noch ausschlieBlich Zahlertarife verwendet werden. Die Licht
strompreise betragen in Alexandria 20 mmI/kWh, in Kairo 25 mm/kWh 
und bei den kleineren, zum Teil in gemeindlichem Besitz befindlichen 
Werken his zu 30 mm/kWh und daruber. Die Strompreise sind unter 
Berucksichtigung der Pfundentwertung zum Teil sehr niedrig. Wenn 
auch die innere Kaufkraft des Pfundes nicht wesentlich gesunken ist, 
so muB doch bei Beurteilung der Preishohe berucksichtigt werden, daB 
das Anlagekapital von den fremden Konzessionsgesellschaften in Gold 
ausgegeben und verbucht ist, so daB der Kapitaldienst und ein Teil der 
Instandhaltungskosten usw. in Gold zu decken sind und daB die An
lagen infolge Zoll- und Transportkosten etwa 25-30% teurer sind als 
in Mitteleuropa. 

Diese TarifverhaItnisse sind auf die Konzessionsvertrage zuruck
zufiihren, die zum Teil vor langer Zeit abgeschlossen sind und fur die 
Preisfestsetzung Bestimmungen enthalten, die den veranderten wirt
schaftlichen Verhaltnissen nicht mehr gerecht werden konnen. So soll 
der Preis inAlexandrien "gleich demPreis von Paris zuzuglich ein Drittel" 
sein, eine Preisklausel, die aus den Verhaltnissen vor 40 Jahren erklarlich 
ist, heute aber viel zu niedrige Strompreise ergibt, zumal wenn die 
Pfundentwertung berucksichtigt wird. 

FUr Kraftstrom sind teilweise Doppeltarife und fiir groBere Ab
nehmer auch Sperrstundentarife im Gebrauch. Bei der hohen Licht
spitze ist eine derartige Tarifform erklarlich. 

1 mm Abkiirzung fiir milliemes (s. Kursumrechnungstafel am Ende des Buches). 

Siegel u. Nissel, Die Elektrizit!l.tstarife. 3. Auf!. 17 
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Beispiel 121: Elektrizitatswerk Kairo, Lebon& Cie. Paris. Zahlertarif mit Abstufung 
nach der Benutzungsdauer und dem Zeitpunkt des Verbrauchs (DoppeltarH). 

An-
Hochtarif (17-23h ) Niedrigtarif (23-17h ) 

wendungs- Benutzungsdauer des I Strom- Benutzungsdauer des 
I Stro~n-

gebiet ZahlermeBbereichs preis ZahlermeBbereichs preIs 
h/Jahr mm/kWh h/Jahr mm/kWh 

Kraft die ersten 400 25 die ersten 200 17,6 

I 
die nachsten 600 19,2 die nachsten 800 11,6 
die weiteren 11,6 die nachsten 1000 9,6 

die weit€ren 7,7 

Infolge der Bestimmungen der Konzession beziiglich del' Preis
festsetzung, die aIle 5 Jahre auf Grund der Anderungen del' Ausgaben 
erfolgt, kann der Kraftstrompreis wahrend der Spitze nicht niedriger sein 
als der normale Lichtstrompreis. Dies ist der Entwicklung des Kraft
stromabsatzes naturgemaB sehr hinderlich. - In Alexandl'ien betragt 
der Strompreis fUr Kleinkraftabnehmer 14 mm/kWh. Es ist wichtig zu 
bemerken, daB hier nur fUr Licht ausschlieBliches Verteilungsrecht 
besteht und Kraftstl'om auch von anderen Gesellschaften verkauft 
werden darf. Mit GroBabnehmern werden - oft in scharfem Wettbewerb 
mit den anderen Stromlieferern - im allgemeinen Sonderabkommen 
getroffen. 

21. Vel'einigte Staaten von Amerika (391-401). 

Die Elektrizitatswerke spielen im Wirtschaftsleben der V.St.A. in 
zweifacher Hinsicht eine bedeutsame Rolle: als Kapitalsanlage und als 
Energieversorgungsunternehmungen. Ihre Bedeutung als Kapitals
anlage erhellt aus der Tatsaehe, daB in manchen Jahl'en in den Elek
trizitatserzeugungs- und -verteilungsanlagen um 25% hohere Betrage 
als Z. B. in Eisenbahnbauten angelegt wurden. Ein bedeutender Teil 
des Anlagekapitals ist durch das zu diesem Zweeke entwickelte "Customer 
ownership"- System aus den Ersparnissen der Abnehmer aufgebrachi, 
die auf diese Weise an dem wirtschaftlichen Wohlergehen der Elek
trizitatswerke und dahel' an einer ausreichenden Hohe del' Tarife 
interessiert werden. 

Ebenso bedeutend wie das Anlagekapital (1932 etwa 12 Milliarden 
Dollar) sind auch die Einnahmen der Elektrizitatswerke, die sich in der 
GroBenordnung von 2 Milliarden Dollar jahrlich bewegen. Hiel'an sind die 
Haushaltungen mit rund einem Drittel beteiligt. Der gesamte Elek
trizitatsverbrauch betragt jahrlich etwa 66 Milliarden kWh, war jedoch 
vor der Krise wesentlich hoher. Hiervon werden annahernd 40% durch 
Wasserkraft erzeugt. 

In der Erkenntnis, daB der Haushalt ein von den Schwankungen 
der Wirtschaftslage weniger abhangiger, gut zahlender Abnehmer ist, 
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wendeten die amerikanischen Elektrizitatswerke diesem Absatzgebiet 
friihzeitig ihr Augenmerk zu und entwickelten Tarife, die den besonderen 
Verhaltnissen - gemischter Licht-, Kraft- und Warmeverbrauch -
Rechnung tragen. In ihren Bemiihungen, diesen Absatz zu fordern, 
werden die Werke durch die wirtschaftlichen und klimatischen Ver
haltnisse des Landes unterstiitzt. Das durchschnittliche Einkommen 
ist in den V.St.A. hoher als in anderen Landern, so daB die Aus
gaben fUr Elektrizitat nicht so schwer ins Gewicht fallen, wie in der 
alten Welt. Dagegen spielen die Ausgaben fUr die meist hochbezahlten 
Hilfskrafte im Haushalt eine groBe Rolle, so daB der durchschnitt
liche Biirgerhaushalt sich ihrer nicht bedienen kann. Die Hausfrau ist 
daher gezwungen, sich auf anderem Wege eine billige Entlastung bei 
der Besorgung des Haushalts zu beschaffen und hat diese in der EJek
trizitat gefunden. Doppelt notwendig macht das Klima diese Hilfe, 
da die groBen Stadte der ostlichen Union, die auf dem Breitegrad Siid
italiens gelegen sind und die teilweise noch unter dem EinfluB des Golf
stroms stehen, wahtend eines groBen Teils des Jahres unter starker 
Hitze zu leiden haben. Daher sind elektrische Kiihlschranke und 
Ventilatoren nicht minder verbreitet als elektrische Herde, Biigeleisen 
usw., die Warme erzeugen, ohne durch Warmestrahlung die bedienende 
Person zu belastigen oder wie Staubsauger, Kiichenmotoren usw., die 
der korperlichen Entlastung dienen. 

Alle diese Umstande haben, unterstiitzt durch eine geschickte Werbe
tatigkeit und Tarifpolitik der Elektrizitatswerke zu einer auBerordent
lichen Steigerung des Stromverbrauchs im Haushalt gefiihrt, der im 
Landesmittel etwa 600 kWh je Haushalt und Jahr betragt, in einzelnen 
Gebieten aber erheblich iiber 1000 kWh hinausgeht. Da in den V.St.A. 
annahernd 20 Millionen Haushaltungen elektrisch versorgt werden - die 
Zahl hat in den letzten Jahren etwas abgenommen - bedeutet das 
einen jahrlichen Stromverbrauch von 12 Milliarden kWh oder 18% des 
gesamten Absatzes. Etwa die gleiche Energiemenge wird an kleine gewerb
liche Licht- und Kraftabnehmer abgegeben, wahrend die GroBabnehmer 
etwas mehr als diese beiden Gruppen zusammen verbrauchen. Der Rest 
verteilt sich auf StraBenbeleuchtung (fiir die man in Amerika viel Geld 
ausgibt), Eisenbahnen, StraBenbahnen usw. Beim Kraftstromverbrauch 
gewinnt der Absatz fiir Elektrowarmeerzeugung von Jahr zu Jahr an 
Bedeutung. Die Elektrizitatswerke fordern dieses Anwendungsgebiet 
durch Forschung, Aufklarung und giinstige Tarife. 

Fiir Kleinabnehmer, besonders fiir Haushaltzwecke, sind bei den 
weitaus meisten Elektrizitatswerken Blocktarife (Zonentarife) gebrauch
lich, bei denen die Strompreise nach der GroBe des Verbrauchs, der 
Benutzungsdauer usw. abgestuft sind; diese Abstufungen werden auf den 
AnschluBwert, die gemessene Hochstbelastung, die Zimmerzahl, die 
W ohnungsflache oder ahnliche GroBen bezogen. 

17* 
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Fur den Haushalt, dem die amerikanischen Elektrizitatswerke, wie 
bereits erwahnt, ihr besonderes Interesse zugewendet haben, werden 
meist drei Blocks vorgesehen, von denen der erste die Beleuchtung, der 
zweite den Verbrauch der kleineren Haushaltgerate und der dritte den 
Kochstromverbrauch umfaBt. Dementsprechend werden auch die Preise 
abgestuft. Bei vielen Werken wird fUr Kochen auch ein besonderer 
Tarif vorgesehen, eben so fUr HeiBwasserspeicher usw. 

Beispiel 122 : Commonwealth Edison Company, Chicago, m. Blocktarif mit Abstufung 
nach der Benutzungsdauer (Stromverbrauch je Zimmer und Monat). 

An- Stromverbrauch Strom-
wendungs- kWh/Zimmer preis 

gebiet u. Monat ~/kWh 

Haushalt die ersten 3 
die nachsten 3 
die weiteren 

8 
6 
3 

Als Zimmer wird jeder Hauptraum der W ohnung gerechnet, Mindestgewahr 
50 ~/Zahler monatlich. 60- und 100 W-Lampen, die ausgebrannt sind, werden frei 
ausgewechselt. Bei der Bezahlung innerhalb von 10 Tagen wird auf den 8 und 
6 ~-Block ein NachlaB von 1 ~/kWh eingeraumt. 

Beispiel 123: Buffalo General Electric Co., Buffalo, N. Y. Blocktarif mit Abstufung 
nach der Benutzungsdauer. 

An- Benutzungsdauer Strom-
wendungs- preis 

gebiet h/Monat ~/kWh 

Haushalt die ersten 60 6 
die nachsten 120 4 
die weiteren 1,5 

Die Benutzungsdauer wird auf die geschatzte Hochstbeanspruchung bezogen, 
die folgendermaBen berechnet wird: 

Licht: 25% allee angeschlossenen Lampenfassungcn werden mit je 40 W be
wertet, mindestens jedoch 250 W. 

Kraft: 2,5% des AnschluBwertes der Herde, Heizplatten, Wasserkocher und 
anderer Gerate von 1 kW und dariiber. 25% des AnschluBwertes der Motoren 
zwischen 1/2 und 1 PS. Kleinere Heiz- und Kochgerate und Motoren unter 1/2 PS 
werden nicht gerechnet. 

Die Mindestgewahr betragt 75 ~/Anlage mona,tlich. Bei Bezahlung innerhalb 
10 Tagen wird auf den 6 ~-Block ein NachlaB von 1 ~/kWh eingeraumt. 

Vielfach werden die Strompreise im Gegensatz zu Beispiel 122 mit 
steigender Zimmerzahl abgestuft (Beispiel 124). 

Neben diesen reinen Blocktarifen findet man bei einer Reihe von 
Werken auch Grundgebuhrentarife, bei denen jedoch meistens der 
Arbeitspreis ebenfaIls zonenformig abgestnft ist. Man sieht in Amerika 
in dieser Tarifform, die das Sinken der Strompreise mit steigendem 
Verbrauch, wachsender Benutzungsdauer usw. sinnfalliger zum Ausdruck 
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Beispiel 124: Laclede Power and Light Co., Saint J,ouis, Miss. BlocktariI mit Abstufung 
nach Zimmerzahl und Benutzungsdauer (Stromverbrauch je Wohnung und Monat). 

An
wendungs

gebiet 

Haushalt 

Zimmerzahl 

1- 4 
5-- 6 
7- 8 
9-10 

11-12 
13-15 
16-20 
21 und mehr 

Stromverbrauch 

kWh/Monat 

die ersten 18 
die ersten 27 
die ersten 36 
die ersten 45 
die ersten 54 
die ersten 63 
die ersten 90 
die ersten 108 

I Preis 

0/kWh 

7 

die weiteren 2,5 
Hierbei werden aIle Zimmer mitgezahIt. Mindestgewahr 50 0/Anlage. Lampen 

iiber 50 W werden frei ersetzt. Bei Bezahlung innerhalb lO Tagen 5% NachlaB 
fiir die ersten 25 $ der Stromrechnung und 1 % fiir den Mehrbetrag. 

bringt als der Grundge buhrentarif einen wesentlichen V orteil, auf den 
man auch bei den ausgesprochenen Grundgebuhrentarifen nicht ver
zichten mochte. Daher ist auch dieser Tarif in den V.St.A. meistens als 
Blocktarif ausgebildet oder mit einem solchen verbunden. 

Beispiel 125: The Lowell Electric Light Corp., Lowell, Mass. Glundgebiihrenblock
tarif mit Abstufung der Grundgebiihr nach del W obnungsfliiche und des Arbeits-

preises nach der GroBe des Verbrauchs. 

An- Grundflache der Grund· Strom· 

I 

Arbeits-
wendungs- Wohnung1 gebiihr verbrauch preis 

gebiet qfuB 0/Monat kWh/Monat 0/kWh 

Haushalt die ersten 1500 90 die ersten 60 
I 

5,5 
je weitere 100 4 die weiteren 3,5 

1 Die Grundflache der Wohnung wird nach den AuBenmaBen des Hauses ab
ziiglich lO% berechnet, hiichstens 4500 qfuB. 

In ahnlicher Weise werden 
derartige Tarife mit einer Grund
gebuhr, bezogen auf die Zimmer
zahl, den AnschluBwert usw. 
und mit einer Abstufung des 
Arbeitspreises nach der Be
nutzungsdauer gebildet. 

Die Kleinabnehmertarife fUr 
Licht und Kraft sind, soweit es 
sich um Blocktarife handelt, die 
auch fUr diese Zwecke sehr ver
breitet sind, meist nach der 
GroBe des Verbrauchs abgestuft. 

Beispiel 126 : Westchester Lighting Co., Mount 
Vernon, N. Y. BlocktariI mit Abstulung nach 

der GroBe des Verbrauchs. 

An- Stromverbrauch Strom-
wendungs- preis 

gebiet 
kWh/Monat 0/kWh 

Be- die ersten 10 lO 
leuchtung die nachsten 190 9,5 

die nachsten 800 8,5 
die weiteren 6 

Mindestgewahr : 
1 $jZahIer monatlich. 
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VieIfach ist eine erheblich groBere Zahl von Abstufungen ublich, 
vereinzelt bis herunter zu 1,5 ~/kWh bei sehr hohen Verbrauchszahlen. 
Eine andere Art der Abstufung - nach Staffeln, nicht nach Zonen -
ist die unter Zugrundelegung eines garantierten Stromverbrauchs. 

Beispiel 127 : Indiana and lUichigan Electric Co., 
South Bend, Ind. Zahlertarif mit Abstufung 

nach der GroRe des Verbrauchs. 

Da die garantierte Strom
menge zu bezahlen ist, auch 
wenn der tatsachliche Ver
brauch niedriger ist, wirkt 
sich dieser Tarif ahnlich aus, 
wie ein Pauschaltarif mit 
Uberverbrauchszahlung. 

Anwendungs
gebiet 

Hotels mit 
24 Stundenbetrieb 
und mindestens 

l00kVA 
Leistungsbedarf 

Gewahrleisteter I Strom
Mindestverbrauch preis 

kWh/Monat sz/kWh 

10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 
50000 
60000 
75000 

100000 

3,5 
3,2 
2,5 
2,3 
2,1 
2,0 
1,9 
1,8 
1,7 
1,6 
1,5 

Bei hochspannungsseitiger Lieferung wird 
auf diese Preise ein NachlaB von 5% ein-

Die Krafttarife sind grund
satzlich ahnlich aufgebaut. 
Vielfach werden bei diesen 
jedoch eine noch erheblich 
hohere Zahl von Zonen (bis 
zu 30 und daruber) ange
wendet. Daneben sind auch 
Blocktarife mit Abstufung 
nach der Benutzungsdauer 
und Grundgebuhrentarife, 
Tarife mit Ra ba ttstaffeln usw . 
in Gebrauch. Auch andere der 

geraumt. 

oben beschriebenen Abstufungen finden Anwendung. Eine bemerkens
werte Abart der Grundgebuhrentarife, die auch fur andere Anwendungs
zwecke anzutreffen ist, enthalt in der Grundgebuhr bereits die Be
zahlung eines gewissen Stromverbrauchs. 

Beispicll28: Central Arizona Light and Power Co., Phoenix, Ar. Grundgebiihrentarif 
mit Abstufung des Arbeitspreises nach der Benutzungsdauer 

(GroRe des Verbrauchs je PS). 

Anwendungs- Grundgebuhr Stromverbrauch I Arbeitspreis 
gebiet SIPS u. Monat kWh/PS u. Monat sz/kWh 

Kraft 2,40 die ersten 40 

die nachsten 30 
die nachsten 250 
die nachsten 500 
die weiteren 

in der Grund-
gebuhr enthaltt'n 

6 
5 
2 
1,25 

Auch Pauschaltarife ohne diesen zusatzlichen Arbeitspreis findet man, 
doch sind sie sehr selten. 

Die Mindestgewahr steigt bei den Krafttarifen im Gegensatz zu den 
Licht- und Haushalttarifen, bei denen sie meist je Anlage oder Zahler 
vorgesehen wird, in vielen Fallen mit der Leistung. 
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Wahrend bei den Licht· und Haushalttarifen die l\Iindestgewahr 
im wesentlichen der Sicherstellung der Abnehmerkosten dient, ist hier 
offensichtlich ein teilweiser Ersatz der Leistungskosten beabsichtigt. 
Der NachlaB bei punktlicher 
Zahlung, der bei den Haus· 
haltstarifen meist nur auf die 
h6heren Preise gewahrt wird, 
betragt bei den Krafttarifen in 
der Regel 10 % . 

Mehrfachzeittarife, wie sie in 
der Schweiz gebrauchlich sind, 
erfahren in den V.St.A. als 
Zwangstarife z. B. fur den Haus
halt allgemeine Ablehnung. 

Beispiel 129: Peoples Power Co., Rock 
Island, Ill. Mindestgewiihr mit Abstufung 

nach dem Anschlullwert. 

An
wendungs

gebiet 

Kraft 

AnschluBwert 

PS 

die ersten 5 
die nachsten 10 
die weiteren 

Mindest
gewahr 

$/PS und 
Monat 

1,00 
0,75 
0,50 

Man wendct dagegen mit Recht ein, daB eine zeitweilige Beschrankung 
in der Verwendung elektrischer Arbeit durch hohe Strompreise 
wahrend der Spitze die Abnehmer zu einer Sparsamkeit erzieht, die 
sich auch auBerhalb der Spitze, wenn die niedrigen Preise gelten, 
auswirkt. Dagegen werden bei vielen Elektrizitatswerken sogenannte 
"off-peak" -Tarife (Sperrstundentarife) besonders fur Kraftstrom, GroB
abnehmer und Sondergebiete, wie Ladung von Akkumulatoren, Kuhl
schranke, HeiBwasserspeicher usw. angewendet. Diese Tarife sollen 
solchen Abnehmern, die ohne besondere Schwierigkeiten ihre Strom
entnahme wahrend bestimmter Stunden einschranken oder v6llig ein
stellen k6nnen, gerechtfertigte PreiJ3ermaBigungen einraumen. 

Beispiel 130: Gary Heat, Light and Water Co., Gary, Ind. Off-peak-Ziihlertarif mit 
Abstufung nach der Griille des Verbrauchs. 

Anwendungs
gebiet 

Stromverbrauch 

kWh/Monat 

Kraftanlagen mit mebr die ersten 500 
als 5 PS AnschluBwert, die nacbsten 1500 
die in der Zeit von 16,30 die nii.chsten 3000 
bis 21h vom 1. Okt. bis die nachsten 5000 
I.Mii.rz keinen Strom ent- die nachsten 10000 

nehmen die weiteren 

I 
Stro~
preIS 
~/kWh 

3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,8 
1,6 

AnschluBgebUhr 50,00 $. Mindestgewahr 50 ~fPS monatlich. 
der Rechnungen innerhalb von 10 Tagen 10% NachlaB. 

Bei Bezahlung 

Bei Grundgebuhrentarifen erstreckt sich die ErmaBigung fUr spitzen
freie Stromentnahme naturgemaB nur auf die Grundgebuhr. Der Nach
laB wird hierbei haufig in einem Rabatt auf die normalen Preise fur die 
auBerhalb der Spitze beanspruchte I~eistung ausgedruckt. Auch Nach
lasse fUr Abnehmer von Nacht- und Sommerstrom werden manchmal 
damit verbunden. 
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Beispiel 131: Northern Indiana Public Service Co., Hammond, Ind. Sondernachliisse 
bei Grundgebiihrentarif fUr Kraft. 

Der Abnehmer kann in jedem Jahr von einer der folgenden Vergiinstigungen 
Gebrauch machen: 

1. Off-peak-Rabatt. 
a) 50% des wahrend des Jahres bezahlten Leistungspreises wird jahrlich 

zuriickbezahlt, wenn an den Wochentagen der Monate November bis Januar 
zwischen 15,30 und 20,30 h keine .Arbeit entnommen wird. 

b) 40% des wahrend des Jahres bezahlten Leistungspreises wird jahrlich 
zuriickbezahlt, wenn die Leistungsbeanspruchung an den Wochentagen der Monate 
November bis Januar zwischen 15,30 und 20,30h hochstens 10% derHochstbelastung 
in den vorhergehenden 12 Monaten betragt. 

2. Off-day-Rabatt. 
80% des wahrend des Jahres bezahlten Leistungspreises wird jahrlich zuriick

bezahlt, wenn in der Zeit von 8-20h keine .Arbeit entnommen wird, mit Ausnahme 
der Sonn- und Nationalfeiertage. 

3. Saison-Rabatt. 
40% des wahrend der iibrigen 8 Monate bezahlten Leistungspreises wird jahrJich 

zuriickbezahlt, wenn wahrend der Monate November bis Februar keine .Arbeit 
entnommen wird. 

Der Tarif unter 2. steUt eine ErmaBigung fur Nachtstromverbraucher 
und unter 3. fUr die Abnehmer von Sommerstrom dar. 

Ein besonderes Problem ist in Amerika die Elektrizitatsversorgung 
der Landwirtschaft (392). Die einzelnen Farmen liegen meist weit 
auseinander, so daB ihr AnschluB die Verlegung langer Leitungen 
erfordert, die vielfach nicht entsprechend ausgenutzt werden. Man 
schatzt das je Farm aufzubringende Kapital auf etwa 1250 $. Auf der 
anderen Seite ist die wirtschaftliche Energieversorgung dieser Abnehmer 
von groBer Bedeutung. Diese Schwierigkeiten finden auch in der Tarif
gestaltung ihren Ausdruck. Um die Deckung der durch den AnschluB 
entstehenden verhaltnismaBig hohen Leistungskosten sicherzustellen, 
werden meistens - z. B. in Kalifornien - Leistungspreistarife an
gewendet, bei denen die Leistungspreise nach der beanspruchten Leistung 
und die Arbeitspreise nach Leistungsanspruch und Arbeitsverbrauch 
abgestuft sind: 

Beispiel 132: San Joaquin Light and Power Corporation, Fresno, Cal. Leistungs
preistarif mit Abstufung nach Leistungsbedarf und GroBe des Verbrauchs. 

Leistungs- Leistungs-
Arbeitspreis 

An- -di;~~;;]di;;i~h;ten idie nachsten I die 
wendungs- bedarf preis 

1000kWhj [1000kWhj 1000kWhj weiteren 
gebiet $!PS Jahr Jahr; .Tahr kWh/Jahr 

PS u. Jahr 0/kWh 0/kWh I 0/kWh 0/kWh 

Land- I- 4 6,50 1,5 
wirtschaft 5-14 5,50 1,3 

15-49 5,00 1,25 0,8 0,7 0,6 50-99 4,50 1,2 
100 und 

mehr 4,00 1,15 
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Der Leistungsbedarf wird nach dem AnschluBweI't geschatzt oder bei gr6Beren 
Anlagen gemessen. betragt jedoch mindestens 75% des AnschluBwertes bei einem 
Motor und 50% bei mehreren Motoren. Der Leistungspreis wird in 6 gleichen 
Monatsbetragen von Mai bis Oktober in Rechnung gestellt. Der Tarif gilt nicht 
fiir ..tlIgemeine Beleuchtung und fiir Kochen. 

Am meisten ausgebreitet ist die landwirtschaftliche Versorgung in 
Kalifornien, dJl, hier billige Wasserkraft zur Verfugung steht und in 
groBem Umfang mechanische Arbeitskraft fUr Bewasserungszwecke 
benotigt wird. In Gebieten, die weniger ausgedehnte Leitungsnetze 
besitzen, wird vielfach ein MindestanschluBwert - etwa 10 kW - je 
Meile als Bedingung fur die Errichtung einer neuen Leitung gemacht. 
Weiter wird der Leistungspreis nach der Zahl der j e Meile angeschlossenen 
Abnehmer abgestuft. Haufig wird der AnschluB auch von einem mehr
jahrigen Vertrage abhangig gemacht. 

Beispiel 133: KaJifornien. Leistungspreistarif mit Abstufung nach Leistung und 
Zahl der Abnehmer je Meile Leitung. 

Leistungspreis 
An- Teil der bei Abnehmern je Meile Leitung Strom- Arbeits· wen- Vertrags- bis 5 I tiber 5 iiber 10 liiber 15 verbrauch preis dungs- leistung 

IbiS 10 
bis 15 bis 20 

gebiet 
I S/kWu. S/kWu. S/kWu·IS/kWu. 

kW Monat Monat Monat Monat kWh/Monat 0/kWh 

Land- das erste 4,00 3,00 2,75 

I 

1,75 dieersten 50 5 
wirt- die nachsten 950

1 
3 

schaft die weiteren 1,50 1.50 1,50 1,50 die weiteren I 2 

In anderen Teilen des Landes, besonders in Pennsylvania werden 
Zahlerblocktarife bevorzugt, bei denen der AnschluBwert berucksichtigt 
wird, wodurch sich die Preise nach der Benutzungsdauer abstufen: 

Beispiel 134: Penn Central Light and Power Company, Altona, Penn. ZiLhlertarif 
mit Abstufung nach der GroBe des Verbrauchs und des AnschluBwertes. 

Anwendungs. Stromverbrauch Strompreis 
gebiet 

kWh/Monat 0/kWh 

Landwirtschaft die ersten 25 10 
die nachsten 25 5 
die weiteren 3 

Fiir jedes kW Leistungsbedarf tiber 1 kW erMht sich der zweite Block um 
50 kWh. Mindestgewahr 2,- SfkW Leistungsbedarf. Bei Bezahlung innerhalb 
10 Tagen 5% Rabatt. Der Leistungsbedarf wird folgendermaBen berechnet: 
Licht, Haushaltgerate, einschlieBlich Herd werden als 1 kW gerechnet, zuztiglich 
50% des AnschluBwertes der Motoren (1 PS = 0,9 kW). 

Die GroBabnehmer werden in den V.St.A. fast ausschlieBlich nach 
Leistungspreistarifen (396) beliefert, bei denen der Leistungspreis nach 



266 Die Tarife in verschiedenen Landern. 

der Hohe der Beanspruchung und der Arbeitspreis nach der GroBe des 
Verbrauchs abgestuft ist. Diese Tarifform wird "Block Hopkinson
Demand Rate" genannt. Die Verrechnung erfolgt meist nach der ge
messenen Hochstbelastung, die aus den Aufzeichnungen schreibender 
oder druckender MeBgerate ermittelt wird. Diese stellen die mittlere 
Belastung wahrend 15 min fest, doch wird bei manchen W:erken auch das 
Mittellangerer oder kurzerer Zeitraume zugrunde gelegt. 1m allgemeinen 
ist die festgestellte Hochstbelastung fUr die Berechnung des Leistungs
preises wahrend 12 Monaten maBgebend. Als Hochstbelastung gilt 
hierbei der einmalige Hochstwert oder das Mittel aus den drei hochsten 
Belastungen. Auch andere Verfahren sind gebrauchlich. Bei den meisten 
dieser Tarife wird der coscp berucksichtigt, wobei sich in steigendem 
MaBe der Scheinleistungstarif (vgl. S. 175) oder eine diesem entsprechende 
Verrechnungsart einfUhrt. 

1m Gegensatz zu Deutschland macht man in Amerika keinen ein
schneidenden Unterschied zwischen hoch- und niederspannungsseitiger 
Belieferung. Diese Behandlung rechtfertigt sich aus der Tatsache, daB 
man in den V.St.A. ein ausgedehntes Niederspannungsnetz wie bei uns 
nach Moglichkeit vermeidet. Vielmehr wird die Hochspannung (2400 bis 
5000 V) so nahe wie tunlich an die Verbraucher herangefUhrt. So legt 
man in vielen Stadten die Hochspannungsleitungen bis in die HOfe der 
in aufgelOster Bauweise angeordneten Wohnhauser und versorgt dann 
von hier aus einen Hauserblock mittels eines einphasigen Masttrans
formators. Die Niederspannungsanlagen spielen hierbei nur eine unter
geordnete Rolle. Die Strompreise sind bei hochspannungsseitiger Messung 
und Lieferung nur wenig niedriger als bei niederspannungsseitiger. 

Dagegen sehen die meisten GroBabnehmertarife erhebliche Preis
unterschiede vor, je nachdem es sich urn Licht- oder Kraftstromverbrauch 
handelt. Dies steht im Gegensatz zu der Handhabung in Deutschland, 
wo man bei GroBabnehmern meist keinen Unterschied nach dem Ver
wendungszweck macht. 

Die Abstufungen (Beispiel 135) sind offensichtlich willkurlich und 
nicht lediglich mit Rucksicht auf die Gestehungskosten festgesetzt. 
Durch die Mindestgewahr wird der Tarif selbsttatig auf GroBabnehmer 
beschrankt. 1m ubrigen sieht er, wie fast aIle GroBabnehmertarife eine 
Kohlenklausel vor. Der Aufbau, der als typisch fUr die amerikanischen 
GroBabnehmertarife angesehen werden kann, hat groBe Ahnlichkeit mit 
dem in Beispiel 45 (S. 184) dargestellten deutschen GroBabnehmertarif. 
Neben der oben beschriebenen Abstufung nach der Lieferspannung findet 
man diese auch vielfach lediglich in Form eines Nachlasses von etwa 
10% bei hochspannungsseitiger Messung. 

Trotz der groBen Vielfaltigkeit, die aus den angefuhrten Beispielen 
spricht, zeigen die Tarife in den V.St.A. in den Grundzugen das Be
streben zur Vereinheitlichung in der Form: fUr Kleinabnehmer ist der 
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Beispiel 135 ; Edison Electric llIumination Co. of Boston, Boston, Mass. Leistungs· 
preisiarif mit Abstufung nach Verwendungszweck, Lieferspannung, Leistungs· 

bedarf und GroBe des Verbrauchs. 

An· Leistungs. 

i
kOOk wendungs. Liefer· Leistungs. preis Stromverbrauch 

spannung bedarf $/kW u. 
preIS 

gebiet 
kW Monat kWh/Monat lZ/kWh 

GroB· Hoch· die ersten 50( 
1 

3,- die ersten 6500 4,00 
abnehmer; spannung die nachsten 100' 2,75 die nachsten 50000 1,15 

Be· die nachsten 1001 1,375 die nachsten 50000 0,85 
leuchtung die weiteren 1,10 die nachsten 200000 0,75 

, die nachsten 1000000 0,662/ 3 

: die weiteren 0,61 
--

Nieder· die ersten 501 3,00 die crsten 6500 4,00 
spannung die nachsten 6001 2,75 die nachsten 100000 1,15 

die weiteren 1,80 die nachsten 200000 0,85 
die weiteren 0,75 

------ ------~ i- -- --- ------------- -----
Kraft Hoch· die crsten 501 1,70 die ersten 4500 4,00 

spannung die nachsten 200
1 

1,375 die nachsten 50000 1,15 
die weiteren , 1,10 die nachsten 50000 0,85 

I ! 

die nachsten 200000 I 0,75 
die nachsten 1477000 0,662/3 

I 
die weiteren 0,61 

---
Nieder· die ersten 50! 1,70 die ersten 4500 4,00 

spannung die weitercn I 1,375 die nachsten 100000 1,15 
1 die nachsten 200000 0,85 
i die weiteren 0,75 

Mindestgewahr 50 kW, d. h. bei Licht 150,- $/Monat, bei Kraft 85,- $jMonat. 
Der Berechnung des Leistungspreises wird der hochste monatliche Leistungsbedarf 
wahrend der vorhergehenden 12 Monate zugrunde gelegt. A1s monatlicher Leistungs. 
bedarf wird jeweils das Mittel aus den 20 hOchsten halbstiindlichenMittelbelastungen 
angesehen. Falls 80 % des in k VA gemessenen Scheinleistungsanspruches einen 
hoheren Wert ergeben als der Wirkleistungsanspruch, wird del' Leistungspreis nach 
dem erstgenannten Wert berechnet. - Lichtabnehmer konnen gegen Zahlung eines 
Zuschlages von 0,55 "/kWh Lampenersatz durch das Elektrizitatswerk vereinbaren. 

Blocktarif bevorzugt und fur GroBabnehmer der Leistungspreistarif 
mit Abstufung nach Leistungsbedarf und Arbeitsverbrauch. Bei Woh· 
nungstarifen wird die Abstufung vorwiegend nach der Zimmerzahl 
oder der Benutzungsdauer, bei Licht· und Krafttarifen, soweit hier 
nicht ebenfalls Grundgebuhrentarife verwendet werden, meist nach der 
Arbeitsmenge vorgenommen. Bei den GroBabnehmertarifen findet man 
weiter fast durchgangig eine cos cp- und eine Wirtschaftsklausel und bei 
den Kleinabnehmertarifen die Mindestgewahr. Aligemein ublich ist weiter 
der NachlaB fUr punktliche Begleichung der Rechnungen. 

Auf der anderen Seite betrachtet man die zahlreichen Unterschiede 
in den Einzelheiten nicht etwa als einen Nachteil. Man sieht hierin eine 
Moglichkeit, die Strompreise den besonderen Forderungen und Be· 
durfnissen des einzelnen Verhrauchers moglichst anzupassen, was dem 
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"Service"- Gedanken des Amerikaners entspricht und die Werbung 
erleichtern solI. Wenn man demgemaB jeder Abnehmergruppe einen 
auf sie besonders zugeschnittenen Tarif anbietet, so ist es leichter maglich, 
sie zum AnschluB zu bewegen, als wenn man lediglich einen allgemeinen 
Tarif vorsieht, auch wenn er praktisch zu den gleichen Preisen fuhrt. 
Daher findet man in den V.St.A. meistens auch Sondertarife fur die 
verschiedensten Anwendungsgebiete, wie Eisbereitung, Akkumulatoren
ladung, Reklamebeleuchtung, Hotels, Kinos, Haushalts- und gewerbliche 
Kuchen, Aushilfsbeleuchtung und -kraft, HeiBwasserbereitung, SchweiB
maschinen usw. 20 und mehr verschiedene Tarife bei einem Elektrizitats
werk sind keine Seltenheit. 
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Abb.53. Lcbcnshaltungskostcn und Haushaltstrompreise in den V.St.A. (1913 ~ 100%). 
[Aus (397) Elektrotechn. Z. 1932 S. 1043.J 

Wenn auch die Grundformen der Tarife eine gewisse Einheitlichkcit 
zeigen, so erg eben sie - abgesehen von den Einzelheiten der auBeren Ge
staltung - in der Preishahe sehr groBe Unterschiede, je nach Art und 
Ausdehnung des Versorgungsgebietes, Form der Strombeschaffung und 
ahnlichen Umstanden. Fur den Haushalt sind die Preise meist niedriger 
als in Deutschland, was im wesentlichen eine Folge der guten Benutzungs
dauer und der hohen Verbrauchsziffern je Haushalt ist. Die mittleren 
Einnahmen aus dem Haushaltstromverbrauch, die eine standig 
fallende Richtung zeigen (397, vgl. auch Abb. 53), betrugen 1933 etwa 
5,5 lljkWh. Die Lichtstrompreise bewegen sich bei kleinem Verbrauch 
zwischen 7 und 10 lljkWh, liegen jedoch teilweise daruber. Infolge der 
meist ublichen Abstufungen, die bei manchen Werken bis zu 2 lljkWh 
fur die haheren V crbrauchsblocks heruntergehen, ist der mittlere Preis 
jedoch niedriger. Wesentliche Preisunterschiede findet man auch bei 
den Krafttarifen fur Klein- und GroBabnehmer, so daB Richtpreise 
- schon mit Riicksicht auf die Verschiedenartigkeit der Tarifformen -
hier nicht angegeben werden kannen. Fur GroBabnehmer liegen die 
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mittleren Einnahmen etwa bei 1,5 lljkWh, der Gesamtdurchschnitt der 
Einnahmen ergibt sich annahernd zu 3 lljkWh, also niedriger als in 
Deutschland, selbst wenn man von der Entwertung des Dollars absieht. 
Auf die Ursachen wurde mehrfach hingewiesen. 

Fiir die Beurteilung der Tarifgebahrung in den V.St.A. ist die Tat
sache von Bedeutung, daB 95% der Energie, die der offentlichen 
Stromversorgung dient, von privaten Werken geliefert werden. Die Tarif
gestaltung ist daher fast unabhangig von politischen und ahnlichen 
Einfliissen und mehr oder weniger ein Ergebnis wirtschaftlicher Krafte 
und lJberlegungen; sie spiegelt, wie kaum in einem anderen Lande, die 
unmittelbare Einwirkung von Angebot und Nachfrage wieder. Der 
Staat hat sich zwar durch die Einsetzung der "Public Utility Com
missions" einen EinfluB auf die Preishohe gesichert, doch iiben diese 
Kommissionen, die sich zum groBen Teil aus erstenFachleuten zusammen
setzen, ihre Tatigkeit meist unter Beriicksichtigung der Wirtschaft
lichkeit der Unternehmungen aus. Sie konnen Strompreise verhindern, 
die den Elektrizitatswerken einen iibermaBigen Gewinn erbringen und 
die Abnehmer ungebiihrlich belasten, sie sollen jedoch auch die Unter
nehmungen vor untragbaren Forderungen seitens der Abnehmer schiitzen. 
Die Elektrizitatswerke sind zwar in den V.St.A. ebensowenig wie in 
anderen Landern vor Angriffen geschiitzt, die meist der Unkenntnis 
der Verhaltnisse entspringen, doch hat das System der Public Utility 
Commissions zur Mehrung des Vertrauens zwischen Abnehmer und 
Verkaufer beigetragen. Erst in neuester Zeit hat auch in den V.St.A. 
die Weltkrise die Beziehungen der Elektrizitatswerke zu den Behorden 
und zu den Abnehmern gewandelt; die offentliche Hand sucht ihren 
EinfluB auf die Elektrizitatswirtschaft zu verstarken und plant eine 
strengere Uberwachung der privaten Werke. 

22. Kanada (391, 394, 400, 402, 403). 

Obwohl Kanada der Bodenflache nach mit fast 10 Millionen km2 
groBer ist als die V.St.A., zahlt die Bevolkerung noch nicht 1/10 

der Einwohner der Union. Die Bevolkerungsdichte betragt im Mittel 
weniger als 1 Kopf/km2 und liegt nur in einigen Provinzen dariiber. -
Die Elektrizitatsversorgung zeigt trotzdem, wenn man von den fast 
unbewohnten Gebieten im Nordwesten absieht, in den meisten Landes
teilen einen erstaunlich hohen Grad der Entwicklung. Eine besondere 
Stellung nehmen in dieser Hinsicht die beiden an die Staaten grenzenden 
Provinzen Ontario und Quebec mit den beiden Stadten Toronto und 
Montreal ein, die 28% der Flache mit 60% der Bevolkerung umfassen 
und iiber 85% der gesamten Stromerzeugung des Landes aufnehmen. 

Die Elektrizitatsversorgung erfolgt in Quebec, ebenso wie in den 
Vereinigten Staaten, fast ausschlieBlich durch die Privatwirtschaft, 
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dagegen licgt sie in Ontario tiberwiegend in offentlicher Hand. Dic 
Stromerzeugung und Fortleitung geschieht hier durch die Provinz 
- Hydro-Electric Power Commission of Ontario ---, dic Verteilung und 
der Verkauf meist durch die Gemeinden. 

Die Energie wird fast amlschlie13lich durch Wasserkraft erzeugt, an 
der das Land sehr reich ist. Die ausbaufahigen Wasserkrafte werden 
auf etwa 45 Mill. PS geschatzt, wovon 7,5 Mill. PS bercits ausgebaut 
sind. Von diesen entfallen etwa 5,8 Mill. PS auf die Provinzen Quebec 
und Ontario. Diese Verhaltnisse sind fUr die Entwicklung der Elek
trizitatsversorgung und ftir die Tarifgestaltung von groJ3er Bedeutung. 
Die Ausnutzung der Anlagen ist sehr gut. Bezogen auf die instal
lierte Kraftwerksleistung ergibt sich eine Benutzungsdauer von tiber 
3500 h/Jahr. Bei einigen groJ3eren Werken liegen die Verhaltnisse noch 
gtinstiger; z. B. betragt die Benutzungsdauer des Queenstown-Chippawa
Kraftwerks bezogen auf die installicrte Maschinenleistung von 500000 PS 
rund 5000 hi J ahr und bezogen auf die Hochstbelastung sogar 5400 h/ J ahr. 
Die hohe Benutzungsdauer, die zu niedrigen Gestehungskosten jc kWh 
fUhrt, findet ihr Gegensttick in hohen Verbrauchsziffern je Kopf der 
Bevolkerung. Die Jahresstromerzeugung betrug in Ontario im Jahre 
1933 rund 4,6 Milliarden kWh, d. i. bezogen auf die Zahl der ver
sorgten Einwohner rund 2500 kWh/Kopf und bezogen auf die Gesamt
bevolkerung 1400 kWh/Kopf. Je Abnehmer und Jahr ergeben sich 
dabei 8500 kWh. In der gleichen GroJ3enordnung liegen die Zahlen 
in Quebec. 

Der Versorgung der Haushaltungen schenkt man seit Jahren 
mit groJ3em Erfolge besondere Aufmerksamkeit. 1m Versorgungsgebiet 
der Hydro -Electric Power Commission of Ontario betrug - ebenfalls 
1933 - in den 84 Stadten mit mehr als 2000 Einwohnern, in denen 
sich tiber 85% der angeschlossenen Haushaltungen befinden, bei 55% 
der Jahresverbrauch tiber 1000 kWh/Haushalt, bei 24% tiber 1500 kWh 
und bei 12% tiber 2000 kWh. In Toronto (627000 Einwohner) ergab 
sich ein mittlerer Verbrauch von 1670 kWh/Haushalt und Jahr. Diese 
Ziffern werden verstandlich durch die Tatsache, daJ3 etwa 10% der 
angeschlossenen Haushaltungen HeiJ3wasserspeicher, mehr als 25% 
elektrische Ktichenherde und tiber 23 % elektrische Raumheizkorper 
verwenden. Auch die Sattigung mit anderen Haushaltgeraten ist 
weit fortgeschritten. Ebenso hoch wie der Verbrauch je Kopf oder 
je Abnehmer ist der AnschluJ3grad, der sich fUr die einzelnen 
Provinzen aus Zahlentafel 43 ergibt (402). Soweit feststellbar sind 
die Stromverbrauchsziffern je Haushalt und Jahr angegeben. -
Von dcm gesamten Stromverbrauch Kanadas, der sich auf tiber 
16 Milliarden kWh belauft, entfallt rund ein Drittel auf die Haus
haltungen. 
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Zahlentafel43. AnschluBgrad der Haushaltungen in Kanada. 

Je 100 Ein- Mittlerer Strom

Provinz wohner an- verbrauch je Haus-
geschlossene halt und J ahr 

Haushaltungen kWh 

Prince Edward Island 4 
Nova Scotia . 7 
New Brunswick 7 
Quebec. . . 14 630 
Ontario. . . 17 1500 
Manitoba . . 11 3000 
Saskatchewan 5 
Alberta. . . 8 
British Columbia und Yukon 22 930 
Kanada im Mittel . . . .J -- -1-3----

Die Stromversorgung der Provinz Ontario ist nicht nur technisch, 
sondern auch wirtschaftlich einheitlich geregelt. Buchhaltung und Ver
waltung sind bei den Verteilungsunternehmen der Gemeinden nach 
gleichen Grundsatzen eingerichtet und werden von der Hydro-Electric 
Power Commission laufend iiberwacht und verglichen. Auch die Tarife 
miissen in den von der Provinz versorgten Orten und landwirtschaft
lichen Gebieten der Form nach und beziiglich der Grundgebiihren auch 
der Hohe nach einheitlich sein. Lediglich die Arbeitspreise sind von 
Fall zu Fall den besonderen Verhaltnissen und den Bezugspreisen ent
sprechend verschieden, doch ist auch hier das Streben nach Vereinheit
lichung deutlich erkennbar. 

FUr Kleinabnehmer werden Grundgebiihrentarife bevorzugt, in Ontario 
sind sie fast ausschlieI3lich in Anwendung. Die Grundgebiihr wird hier 
nach dem AnschluBwert bemessen und die Arbeitspreise sind nach der 
GroBe des Verbrauchs oder der Benutzungsdauer in 2-3 Zonen abgestuft. 

Beispiele 136-138: Hydro-Electric Power Commission of Ontario, Toronto. Grund
gebiihrentarife. 

Beispiel 136: Abstufung der Grundgebiihr nach dem AnschluBwert und des 
Arbeitspreises nach der GroBe des Verbrauehs. 

An- AnschluBwertl I Grundgebuhr Stromverbrauch 2 I 
Arbeits-

wendungs-
I 

preis 3 

gebiet kW $/Monat kWh/Monat i c/kWh 

Haushalt unter 2 
I 

0,33 die ersten 40-60 
I 

2-6 
2 und mehr 0,66 die weiteren 1-2 

Mindestgewahr: 0,83-1,11 $jMonat. 
Auf die gesamte Stromrechnung wird bei ptinktlicher Bezahlung ein NachlaB 

von 10% eingeraumt. 

1 Nur standig angeschlossene Gerate. 
2 Der erste Block ist bei den einzelnen Unternehmen verschieden, meist 55 

oder 60 kWhjMonat. 
3 Bei den einzelnen Unternehmen verschieden. 
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Beispiel 137: Abstufung der Grundgebiihr nach dem Anschlullwert (oder dew 
Hochstbedarf) und des Arbeitspreises nach der Benutzungsdauer. 

Anwendungsgebiet I Grundgebiihrl Benutzungsdauer I Arbeitspreis2 
IZ/100W u. Monat h/Monat lIZ/kWh 

GeWerblicheBeleuchtungl 5 die ersten 100 I 2-3,5 
die weiteren 0,6-1 

1 Falls - auf Kosten des Abnehmers - ein Leistungsanzeiger eingebaut ist, 
bezogen auf den Hochstbedarf, sonst auf den Anschlullwert. Grundgebiihr 
mindestens fur I kW = 0,50 $/Monat. 

" Bei den einzelnen Unternehmen verschieden, vereinzelt aullerhalb der an
gegebenen Grenzen. 

Mindestgewahr und Nachlall bei pUnktlicher Bezahlung wie bei Beispiel 136. 

Beispiel 138: Abstufungen wie in Beispiel 13 'i'. 

Anwendungsgebiet 

Kraft, 

Grundgebiihr 
$/PS u. Monat 

1,-

Benutzungsdauer 
h/Monat 

die ersten 50 
die nachsten 50 
die weiteren 

I Arbeitspreis 
c/kWh 

2-5" 
1-3" 
0,33 

Fullnoten und Anmerkung wie bei Beispiel 137. Aullerdem Sondernachlasse 
bei zeitlicher Beschrankung der Stromentnahme und hei Hochspannungsbezug. 

In einzelnen Gemeinden, besonders den groBeren Stadten - auch 
in Toronto - ist fUr Haushaltungen ein Grundgebuhrentarif in Gebrauch, 
bei dem die Grundgebuhr nach der Wohnungsflache bemessen wird 
(vgl. Beispiel 125, S. 261) und der Arbeitspreis nach dem Verbrauch je 
Flacheneinheit abgestuft ist. 

Eine besondere Bedeutung kommt der trotz dunner Besiedlung 
bereits hoch entwickelten Versorgung der Landwirtschaft zu, da diese 
den tragenden Pfeiler der kanadischen Volkswirtschaft bildet. Auch 
hierfur sind, z. B. in Ontario, Grundgebuhrentarife in Verwendung, 
die "at cost" festgesetzt werden, d. h. nach den Gestehungskosten. 
Urn die Tarife jedoch fUr langere Zeitraume auf gleicher Hohe halten 
zu konnen, werden neue Leitungen nur dann errichtet, wenn eine 
bestimmte Mindesteinnahme vertraglich gewahrleistet wird, so daB 
keine Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit zu erwarten ist. Die 
landwirtschaftlichen Abnehmer sind in 11 Gruppen eingeteilt, von 
denen jede einer bestimmten Anzahl von "Einheiten" entspricht (s. auch 
Norwegen, S.226, Beispiel 86). Mindestens 15 solche Einheiten mussen 
je Meile Leitungslange gesichert sein, ehe mit dem Ausbau begonnen 
wird. Die Grundgebuhr ist dann in der auBeren Form nach Abnehmer
gruppen abgestuft, tatsachlich jedoch nach dem AnschluBwert oder der 
Hoehstbeanspruchung, da fUr jede Gruppe eine bestimmte Hochst
leistung vorgesehen ist. Der Arbeitspreis ist nach der GroBe des Ver
brauchs abgestuft, wobei der erste Block ebenfalls fUr die einzelnen 
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Abnehmergruppen verschieden ist. Es handelt sich hier also tatsachlich 
um eine Abstufung nach der Benutzungsdauer, und zwar umfaBt der 
erste Block die ersten 14 hjMonat. 

Beispiel 139: Hydro-Electric Power Commission of Ontario, Toronto. Grund
gebiihrentarif mit AbstuIung der Grundgebiihr nach dem AnschluJlwert (zuliissige 

Hiichstlast) und des Arbeitspreises nach der Benutzungsdauer. 

An· Ab- "Ein- I Zuliissige Grund- Verbrauch I Ar beitspreis 1 

wen- nehmer- heiten" Rochst· gebuhr im ersten I erster I Mehr. 
dungs. je Ab. last Block Block /verbrauch 
gebiet gruppe 

nehmer I kW $/Monat kWh/Monat ll/kWh ll/kWh 

IB 2,25 1,32 1,50 30 
Ie 3,75 2,00 2,33 30 
2A 1,90 1,32 1,72 30 
2B 3,50 2,00 2,33 30 

Land· 3 5,00 3,00 2,78 42 
wirt· 4 5,35 5,00 3,00 70 3-6 1,5-2 

schaft 5 7,50 5,00 4,17 70 
6A 12,50 9,00 5,17 126 
6B 12,50 9,00 5,89 126 
7A 20,00 15,00 7,72 210 
7B 20,00 15,00 9,2R 210 

1 In den einzelnen Versorgungsbezirken verschieden. 

Bei piinktlicher Bezahlung wird auf die Gesamtrechnung ein NachlaB von 
10% eingeriiumt. 

Die Abnehmer werden auBer nach der zulassigen Rochstlast auch 
nach der Art des Anwesens eingeteilt. So umfaBt Gruppe 1 B und C 
kleine Weiler, 2 B kleine Farmen, 4 und 5 mittlere Farmen usw. Aus 
der zweiten Spalte, die die "Einheiten" je Abnehmer angibt, laBt sich 
berechnen, daB je Meile Leitung mindestens z. B. drei Abnehmer 
Gruppe 3 oder zwei Abnehmer Gruppe 5 Vertrage abschlie13en mussen 
(15 Einheiten), ehe die Leitung errichtet wird. 

Die Rohe der Strompreise ist, wie die Beispiele zeigen, schon innerhalb 
der Provinzen - selbst in der einheitlich versorgten Provinz Ontario -
ziemlich verschieden. Dies ist bei der Ausdehnung des Landes uber 
Gebiete mit den verschiedensten Witterungs- und Wirtschaftsverhalt
nissen nicht weiter verwunderlich. So werden z. B. fur die Haushalt
versorgung fur das Jahr 1930 folgende mittlere Preise angegeben: 
Quebec 3,8 ,zjkWh, Ontario 1,7 ,zjkWh, Manitoba 1,2 ,zjkWh und British 
Columbia 2,7 ,zjkWh (402). Eine Gegenuberstellung dieser Ziffem mit den 
in Zahlentafel40 enthaltenen Angaben uber den Verbrauch je Raushalt 
laBt erkennen, daB dieser mit fallenden Durchschnittspreisen erheblich 
steigt, und zwar derart, daB die Einnahmen je Raushalt trotz fallender 
Preise zunehmen. So ergeben sich bei den vorgenannten mittleren 
Strompreisen und den in Zahlentafel40 genannten Verbrauchsziffem 
folgende Einnahmen je Raushalt und Jahr: Quebec 23,20 $, British 
Columbia 25,- $, Ontario 25,60 $ und Manitoba 36,- $. 

Siegel u. Nissel. Die ElektrizitAtstarife. 3. Auf!. 18 
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In den von der Hydro-Electric Power Commission of Ontario ver
sorgten Gemeinden betrug 1933 der durchschnittliche Strompreis fUr die 
Haushaltversorgung fUr 86,1 % der hierfUr abgegebenen kWh 1,9 ~/kWh 
oder weniger. Bei den gewerblichen Lichtabnehmern ergab sich bei 
91,6% der kWh ein mittlerer Preis von 2,4 !l/kWh oder darunter. Fur 
Kraft stellten sich die mittleren Kosten bei 51,6% der verkauften PS 
auf 20,- SIPS und Jahr oder weniger und bei 47,4% auf 20,- bis 
30,- SIPS und Jahr. Bei der Beurteilung dieser Preisbildung, die aus 
den Kreisen der gewerblichen Abnehmer vielfach angegriffen wird, und 
bei einem Vergleich mit den Strompreisen etwa in den Vereinigten Staaten 
100 ist zu berucksichtigen, daB es 
§o sich hier urn Wasserkraftstrom 

<.. 
~80 handelt, dessen Erzeugungs

kosten im vorliegenden FaIle 
sehr niedrig sind, und daB das 
Unternehmen weder Steuern 
noch Dividende zahlt. Zudem 
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ist die Hydro-Electric in ihrer 
Tarifpolitik viel freier als ein 
Privatunternehmen, das auf 
die Wirtschaftlichkeit jedes 
einzelnen Absatzgebietes sehen 
muB. Uberdies werden zum 
Ausbau der Uberlandleitungen 
von der Provinz Zuschusse 
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Abb. 54. Pauschaltarif fur Wiedervcrkaufcr in 
Abhangigkeit von der Entfernung vom nachsten 

Kraftwerksystem (Hydro-Electric Power 
Commissons of Ontario). 

bis zu 50% der Ausbaukosten gewahrt, was ebenfalls die Festsetzung 
niedriger Preise gestattet. 

Beachtenswert ist die Entwicklung der Strompreise im Laufe der 
letzten 20 Jahre. Wahrend die Haushaltstrompreise standig gefallen 
sind (vgl. Abb. 7, S. 43), sind die gewerblichen Lichttarife ziemlich 
auf gleicher Hohe geblieben, die Krafttarife dagegen gestiegen. Die 
Strompreise fur gewerbliche Beleuchtung lagen vor dem Kriege etwa 
20% unter den Haushaltstrompreisen; im Jahre 1920 herrschte etwa 
Preisgleichheit und heute liegen sie 40-50% daruber. Diese Tarif
politik findet zwar ihre Rechtfertigung bis zu einem gewissen Grade 
in den Gestehungskosten, die fUr Haushaltstrom mit der steigenden 
Anwendung von Kochgeraten usw. erheblich zuruckgehen; es spiegelt 
sich darin aber auch die Berucksichtigung der Wertschatzung und 
Leistungsfahigkeit der Abnehmer, sowie die bereits erwahnte Un
abhangigkeit der Hydro-Electric als offentliches Unternehmen bezuglich 
der Tarifgestaltung. 

Fur GroBabnehmer sind, soweit nicht Sonderabkommen getroffen 
werden, grundsatzlich die gleichen Tarife in Anwendung. Eine Gruppe 
fur sich sind hier die Wiederverkaufer. Diese werden z. B. in der Provinz 
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Ontario nach Pauschaltarifen beliefert, die nach dem I..eistungsanspruch 
in PS bemessen werden und neben der GroBe unter anderem auch die 
Entfernung der einzelnen Orte von dem nachsten Kraftwerksystem 
beriicksichtigen. Die Preise bewegen sich meist zwischen 30 und 50 SIPS 
und Jahr, liegen vereinzelt jedoch auch dariiber bis zu 70-90 SIPS 
und Jahr. In Abb.54 sind die Preise fiir eine Reihe wahllos heraus
gegriffener Orte im Niagara-Versorgungsbezirk iiber der Entfernung 
vom nachsten Kraftwerksystem aufgetragen. Wenn auch infolge anderer 
Umstiinde (z. B. GroBe des Ortes) die Werte ziemlich streuen, ist doch 
die Tendenz und eine gewisse RegelmaBigkeit in dem Zusammenhang 
zwischen Preis und Entfernung deutlich erkennbar. Die Abrechnung 
nach diesen Preisen ist nur vorlaufig und erfolgt endgiiltig am Ende 
des Jahres unter Berucksichtigung der tatsachlichen Aufwendungen. 

ITI. TIber die Vereinheitlichung del' Tarife. 
(404-422.) 

Die vorausgehenden Seiten geben ein eindrucksvolles Bild von der 
Mannigfaltigkeit der Tarife in der ganzen Welt. Damit ist nicht nur fiir 
den Fernerstehenden, sondern auch fur den Fachmann, nicht nur fiir 
den Verbraucher, sondern auch fUr den Erzeuger eine groBe Uniiber
sichtlichkeit verbunden, die ein formliches Studiurn der Tariffrage fiir 
den notwendig macht, der sich naher mit ihr befassen will. Es liegt auf 
der Hand, daB ein solcher Zustand der Ausbreitung der elektrischen 
Arbeit nicht fOrderlich ist. Dem Abnehmer ist diese Verschiedenheit und 
Unubersichtlichkeit eine Quelle des Unbehagens und des MiBtrauens; 
er findet es unverstandlich und verwirrend, daB ein und dasselbe Wirt
schaftsgut zu so verschiedenen Preisen verkauft wird, und da die Elek
trizitatswerke es verabsaumt haben, rechtzeitig fur eine allgemeine Auf
klarung iiber die Preisgrundlagen zu sorgen, leiht der Abnehmer willig 
sein Ohr denen, die aus irgendwelchen Grunden die Unzufriedenheit 
und das MiBtrauen schiiren wollen. Es bedarf stets einer umfangreichen, 
eindringlichen und daher kostspieligen Werbearbeit seitens der Unter
nehmungen urn diese Widerstande zu iiberwinden, die sich einer ver
trauensvollen Zusammenarbeit zwischen Erzeuger und Verbraucher und 
damit der Ausbreitung der elektrischen Arbeit entgegenstellen. 

Neben diesem besonders schwerwiegenden Nachteil sind fur den 
Verkaufer mit der Vielheit der Tarife noch weitere verbunden: die Er
schwerung und Verteuerung der kaufmannischen Verwaltung, ins
besondere des Abrechnungswesens, und die Notwendigkeit der "Ober
wachung und Unterhaltung vieler und haufig recht verwickelter MeB
einrichtungen, die ihrerseits wieder die Industrie zwingt, eine unnotig 
groBe Zahl von Ausfiihrungen herzustellen und auf Lager zu halten, 
was sich wiederum in einer Verteuerung der MeBeinrichtungen auswirken 

18* 
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muf3. ~iemand empfindet aIle diese Nachteile und Schwierigkeiten 
mehr als die Elektrizitatswerke selbst. Wenn sie dennoch in Kauf ge
nommen wurdcn und noch werden, so liegt dies an del' groBen Ver
schiedenheit del' Erzeugungs- und mehr noch del' Verbrauchsverhaltnisse 
und del' Mannigfaltigkeit del' gegenseitigen Einwirkungen. Einzelheiten 
hier anzufiihren eriibrigt sich, da die Halfte dieses Buches ausschlief3-
lich von diesen Verschiedenheiten handelt. 

Eine Gleichsetzung mit anderen Wirtschaftsgiitern geht fehl, keines 
ist so wenig speicherfahig wie die elektrische Arbeit, keines dient so 
vollig verschiedenen Bediirfnissen, bei keinem sind daher die Unterschiede 
zwischen Verkaufs- und Gebrauchswert so schwierig zu iiberbriicken, 
wie hier. Diese Umstande und nicht Willkiir haben im wesentlichen 
die grof3e Verschiedenheit del' Tarife, sowohl del' Form wie der Hohe 
nach verursacht. Dabei darf nicht verschwiegen werden, daf3 in del' 
Aufstellung neuer Tarife haufig zu viel gesehehen ist. Neben dem 
berechtigten Streb en del' Wirtschaft zu dienen haben Selbstherrlichkeit, 
iibertriebene Grundsatzreiterei, Sucht nach besonderer Eigenart zur 
Neubildung von Tarifen und dam it zu ihrer Vermehrung und zu einer 
Buntheit gefiihrt, die keineswegs del' Verbesserung del' Beziehungen 
zwischen Erzeuger und Verbraucher dient, im Gegenteil, del' Entwick
lung nur geschadet hat. 

Je mehr sich Offentlichkeit und Behorden mit del' Elektrizitats
wirtschaft beschaftigen, um so mehr wachst das Bestre ben diesel' 
Kreise nach Vereinheitlichung del' Tarife, und zwar sowohl in Bezug 
auf ihre Hohe als auch auf ihre Form. Theoretisch erreichbar ist beides; 
es bedarf nul' eines Machtwortes del' zustandigen Behorden, um fiir 
grof3ere oder kleinere Bezirke die Forderung nach gleichartigen und 
gleichhohen Verkaufspreisen del' elektrischen Arbeit durchzusetzen. 
Allein dem Einsichtigen ist es klar, daf3 damit del' Elektrizitatswirtschaft 
und del' Allgemeinheit nur ein schlechter Dienst erwiesen wiirde. Denn 
ebenso wie del' Grad del' Verschiedenheit ist aus den vorausgehenden 
Blattern auch die Ursache ersichtlich, die es unmoglich macht, einen 
einheitlichen Verkaufspreis zu finden, del' in jedem Fall die Gestehungs
kosten deckt und gleichzeitig der Wertschatzung und Leistungsfahigkeit 
del' Abnehmer entspricht. Eine ungleichmaBige Aufbringung del' Ge
stehungskosten konnte ausgeglichen werden, wenn samtliche Elektrizitats
werke innerhalb des Ausgleichsbezirks sich in einer Hand befinden wiirden, 
so daf3 die Verluste des einen Unternehmens durch die hoheren Ertrage 
des andern aufgewogen werden konnten, wie es jetzt schon in gewissem 
Umfang innerhalb jedes einzelnen Unternehmens bei bestimmten Ver
brauchergruppen notwendig ist. Dagegen ware die bei Festsetzung eines 
einheitlichen Preises notwendig eintretende Vernachlassigung del' Wert
schatzung und Leistungsfahigkeit del' Abnehmer nur mit schwersten 
EinbuBen beim Absatz del' elektrischen Arbeit zu erkaufen - es sei 
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denn, daB sich die Gestehungskosten unter dem niedrigsten Gebrauchs
wert der e1ektrischen Arbeit bewegen wurden, mit anderen Worten, 
daB der Verkaufswert der e1ektrischen Arbeit ihren "Grenznutzen" 
erreicht, wie dies bei vielen anderen Verbrauchsgutern bereits seit 1angem 
der Fall ist. 

In Wiirdigung dieser Zusammenhange hat man auch heute nicht 
ein schematisches Gleichmachen der Preise im Auge, sondern erstrebt 
nur eine Annaherung der Preise und vor allem eine Vereinheitlichung 
der Preisformen fUr groBere geographische Gebiete und Verbraucher
gruppen. Eine derartige Vereinfachung ist bei dem heutigen Stand 
der E1ektrizitatsversorgung wenigstens in den Landern mit hoch ent
wicke1ter E1ektrizitatswirtschaft durchaus moglich, wie gleichfalls aus 
den vorausgehenden Blattern zu ent.nehmen ist. 

Versuche in dieser Richtung sind schon ofters unternommen worden. 
Bereits vor dem Kriege setzte sich eine Gruppe deutscher E1ektrizitats
werks1eiter fUr die Einfuhrung eines einheit1ichen Preises fUr alle Ver. 
wendungszwecke e1ektrischer Arbeit ein; dieser Versuch scheiterte und 
muBte scheitern, weil er sich ausschlieBlich auf die durchschnittlichen 
Gestehungskosten je kWh stutzte. 

Besonders eingehend hat sich die englische Regierung mit del' Frage 
del' Vereinheitlichung del' Tarife beschiiftigt. Schon im Jahre 1925 
wurde von den Elektrizitatskommissaren ein AusschuB eingesetzt, der 
sich hiermit befassen sollte; zwei Jahre spater folgte eine Untersuchung 
del' Tarife fUr die Landwirtschaft mit dem gleichen Ziele. 1m Jahre 1929 
tagte ein SonderausschuB mit derse1ben Aufgabe fiir das GroB-Londoner 
Gebiet mit seinen zahlreichen Einze1unternehmungen, die in del' Bezirks
e1ektrizitatsbehorde fUr GroB-London zusammengefaBt sind. SchlieB
lich wurde im Jahre 1929 von den E1ektrizitatskommissaren ein neuer 
AusschuB eingesetzt, mit del' Aufgabe, "die verschiedenen Arten von 
Gebuhren und Tarifen zu prufen, die fUr die Lieferung von E1ektrizitat 
zu Be1euchtungs-, Hausha1ts-, Geschafts- und Kraftzwecken von den 
Unternehmern angeboten werden und endgiiltige Vorschlage zu unter
breiten, durch die ein groBeres MaB von Einheitlichkeit hinsichtlich der 
Gebiihren und Tarife in der E1ektrizitatslieferungsindustrie erzie1t 
werden konnte". 

Unter Verwertung del' friiheren Gutachten hat diesel' AusschuB einen 
sehr eingehenden und 1ehrreichen Bericht erstattet (413), del' zu fo1-
genden Sch1uBfoigerungen kommt: 

1. FUr Hausha1tungen ist auf jeden Fall ein Grundgebuhrentarif 
(MultiPart Tariff) zu empfehlen, bei dem die Grundgebuhr auf der Ha us
groBe (size of house) beruht. (Die HausgroBe wird durch die Boden
flache ausgedruckt unter Zugrunde1egung del' tatsachlichen Abmessungen 
der Stockwerke und Raume, odeI' unter Berncksichtigung del' auBeren 
Abmessungen der Grundmauern des Hauses, vervielfa1tigt mit der 
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Anzahl der Stockwerke.) Daneben soIl ein normaler Zahlertarif ohne 
Abstufung dem Abnehmer zur Wahl gestellt werden. 

2. Fur Geschaftsraume soIl sich die Grundgebiihr auf den gemessenen 
Hochstbedarf oder den AnschluBwert beziehen. 

3. Es ist anzustreben, daB der Arbeitspreis innerhalb groBerer Bezirke 
fur Haushalts- und Geschiiftszwecke moglichst einheitlich festgesetzt wird. 

4. Fur kleinere Kraftanlagen wird ein Regelverbrauchstarif emp
fohlen, bei dem fUr eine Anzahl kWh je angeschlossenes kW oder PS 
ein hoherer Ausgangspreis berechnet und nach der GroBe des Verbrauchs 
je kW oder PS abgestuft wird. 

5. Fur die Landwirtschaft empfiehlt der Bericht den gleichen Tarif 
wie fur Haushaltungen unter Einbeziehung aller landwirtschaftlich be
nutzten Gebaude bei der Berechnung der Grundgebuhr; fur Kraft
zwecke in der Landwirtschaft wird ein einheitlicher Tarif mangels aus
reichender Erfahrungen nicht vorgeschlagen. 

Mit der tatsachlichen Hohe der Strompreise beschiiftigt sich der 
Bericht nicht. 

Fur die Beurteilung der Haushalttarife hat sich der AusschuB selbst 
folgende Richtlinien gegeben: 

a) Die Summe alIer einzelnen Grundgebuhren muB eine Einnahme 
ergeben, die ausreichend ist, urn aIle Leistungskosten zu decken, die fiir 
die Belieferung der Abnehmer nach dem Grundgebuhrentarif auf
gewendet werden, 

b) der MaBstab, der fur die Festsetzung der Grundgebuhren gewahlt 
wird, muB auf aIleAbnehmeranwendbar sein und soIl keinenAbanderungen 
unterworfen werden, die nicht offen dargelegt werden konnen, 

c) der Arbeitspreis (secondary oder unit charge) soIl so niedrig wie 
moglich sein, 

d) der Tarif solI in seinem Aufbau einfach, auf jede Art von Haushalt
abnehmern leicht anwendbar und gerecht und billig, sowohl fur die 
Abnehmer wie fur den Lieferer sein, 

e) er soIl moglichst geringe Aufwendungen einerseits bei dem Unter
nehmer fur Apparate (z. B. Zahler) und andererseits bei dem Abnehmer 
fur die Installation, verursachen, 

f) er soIl weder wiederkehrende noch unerwartete Kontrollbesuche 
in den Anwesen der Abnehmer erfordern; deshalb muB bei der Fest
setzung der Grundgebuhr das Anwesen des Abnehmers als Ganzes 
betrachtet werden. 

Es ist fur die Gleichartigkeit der Verkaufsgrundlagen in den Landern 
mit gut entwickelter Elektrizitatsversorgung bezeichnend, daB trotz der 
wirtschaftlichen Verschiedenheit uberall die gleichen Forderungen er
hoben und den gleichen Zielen zugestrebt wird. Hierhcr gehoren auch 
die Bemuhungen nach Vereinheitlichung der allgemeinen Stromlieferungs
bedingungen, die fruher von Werk zu Werk verschieden waren, in 
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manchen Landern, wie England, Frankreich u. a. durch Gesetz geregelt 
sind. In Deutschland veroffentlichte die Vereinigung der Elektrizitats
werke, jetzt Reichsverband der Elektrizitatsversorgung, im Jahre 1928 
ein Muster fiir "Allgemeine Bedingungen fiir die Lieferung elektrischer 
Arbeit" (402), in dessen Anhang "Musterbeispiele fiir die Form der 
Tarife" gegeben wurden. Hierin wurde fiir alle Verwendungszwecke 
ein Grundgebiihrentarif mit einheitlichem Arbeitspreis vorgeschlagen, 
dessen Grundgebiihr fiir Wohnungen nach der Zimmerzahl, Iiir gewerb
liche Licht- und Kraftanlagen nach dem AnschluBwert und fiir land
wirtschaftliche Anlagen nach der Morgenzahl unter dem Pfluge be
messen werden soIlte. Daneben war ein Zahlertarif Iiir Licht, ein solcher 
mit Abstufung nach der GroBe des Verbrauchs fiir Kraft und ein Pauschal
tarif fiir kleine Lichtanlagen fiir FaIle empfohlen, in denen ein Grund
gebiihrentarif nicht eingefiihrt werden kann. 

1m Jahre 1931 steUte dann der TarifausschuB der Vereinigung dcr 
Elektrizitatswerke folgende Richtlinien fiir die Gestaltung von Klein
abnehmertarifen auf, die sich im wesentlichen mit dem eben erwahnten 
Vorschlag decken: 

]. Grundgebiihren- und ahnliche Tarife sind die beste Form fiir 
Kleinabnehmertarife. 

2. Werke, deren Konzessionsbedingungen eine Anderung der Tarife 
ohne Zustimmung der Gemeinden oder der Abnehmer nicht zulassen, 
sollten einen Grundgebiihrentarif wenigstens wahlweise einfiihren. 

3. Werke, welche von sich aus ihren Tarif andern konnen, sollten 
den Grundgebiihrentarif einheitlich einfiihren und dies wahrend einer 
Ubergangszeit durch Milderungsbestimmungen, d. h. durch Ausweich
tarife fiir HartefaUe, erleichtern. 

4. Der Arbeitspreis solIte fiir aIle Verwendungszwecke gleich sein 
und hOchstens 10 RpfjkWh betragen. 

5. Als BezugsgroBen fiir den Grundpreis werden empfohlen: 
a) bei Haushaltsverbrauch: Zimmerzahl oder Hochstlastmessung, 
b) bei Gewerbeverbrauch: geschiitzter Hochstlastanteil oder Hochst

la.stmessung, 
c) bei Landwirtschaftsverbrauch: GroBe des bewirtschafteten Grund

besitzes odeI' Hochstlastmessung. 
In ahnlicher Weise, wenn auch in mehr allgemeiner Form, auBert 

sich Krecke, der neuernannte Leiter der deutschen Energiewirtschaft 
(408) wie folgt: 

"Die Zersplitterung in der deutschen Energiewirtschaft hat auch 
im Tarifwesen zu einer groBen Uniibersichtlichkeit gefiihrt, und zwar 
nicht nur hinsichtlich der Hohe, sondern auch hinsichtlich der Formen 
der Tarife. 

Die ortlichen Versehiedenheiten in den Produktionsbedingungen und 
in der Verteilung, in der Zusammensetzung der Abnehmerkreise, sowie 
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in den Abgabemengen machen eine allgemeine Preisgleichhei t in 
den Tarifen vorderhand leider nicht moglich. In diesem Zusammenhang 
ist auch an die Hohe der Einkaufspreise fUr stromverteilende Unter
nehmungen zu denken. 

Etwas anderes ist es mit den Tarifformen, deren Vereinheitlichung 
eine durchaus lOsbare Aufgabe darstellt. Es muB bei entsprechendem 
guten Willen moglich sein, die Verschiedenartigkeit der Tarifformen fur 
dieselben Anwendungsgebiete zu beseitigen und die Zahl der insgesamt 
in Gebrauch befindlichen Tarife herabzusetzen. 

Fur die verschiedenen Anwendungen mussen einheitliche Rahmen
tarife geschaffen werden, die jedoch die Moglichkeit bieten, den Ver
schiedenheiten der ortlichen VerhiiJtnisse Rechnung zu tragen. Wie
weit uber die Vereinheitlichung der Tarifformen hinaus bereits jetzt 
eine Angleichung der Tarifpreise wenigstens in der Hohe der Arbeits
preise moglich ist, werden die Beratungen der Fachleute ergeben. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich fur die Durchfuhrung dieser Verein
heitlichungsabsichten die Einfuhrung einer Genehmigungspflicht fur 
neue Tarife und fur Tarifanderungen, sowie das Recht zur Auferlegung 
von Tarifen als erforderlich erweisen werden." 

Diese Ausfuhrungen schlieBen mit dem eindringlichen Hinweis, daB 
"die Tarifpolitik der Werke abnehmerorientiert sein muB, damit die 
Abnehmer die Freunde der Elektrizitatswerke werden, daB aber eine 
forcierte Gleichmacherei, die die individuellen Verhaltnisse miBachtet, 
wirtschaftlich untragbar ist". 

Auch der vom Verband der Elektrizitatswerke in Osterreich heraus
gegebene Ratgeber (11) betont in der Einleitung, daB durch Hervor
hebung besonders geeigneter Tariftypen eine allgemeine Angleichung 
und Vereinheitlichung vorbereitet werden soIl. Aus den dort angefuhrten 
Beispielen fur neuzeitliche Tarife, im Haushalt, im Gewerbe und in der 
Landwirtschaft, geht hervor (11, S. 62; s. auch Beispiele 71-74, S. 214), 
daB in der Hauptsache Grundgebuhrentarife und Regelverbrauchstarife 
empfohlen werden. 

In einem nicht veroffentlichten Bericht der Kommission fur Energie
tarife des Verbandes schweizerischer Elektrizitatswerke (409) wird ein
leitend bemerkt, daB fur die Forderung des Elektrizitatskonsums in erster 
Linie nicht unbedingt die Form der Tarife, ja nicht einmal die Hohe der 
Energiepreise maBgebend sei; es wirkten sich vielmehr andere Um
stande starker aus, so neben den wirtschaftlichen Verhaltnissen des 
versorgten Gebietes die Bemuhungen der Unternehmungen zur Mehrung 
der Elektrizitatsanwendungen durch allgemeine und namentlich per
sonliche Aufklarung und Werbung, sowie Erleichterungen in den An
schaffungs- und Installationskosten und dergleichen. Erst unter der 
Voraussetzung solcher Bemuhungen konne zunachst eine angemessene 
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Hohe der Tarifansatze und sodann die Werbekraft der Tarifformen richtig 
zur Auswirkung kommen. 

In dem SchluBwort dieses Berichtes wird die Forderung aufgestellt, 
daB die Tarife so entwickelt werden sollen, daB Sle einerseits die Be
diirfnisse eines voll elektrischen Haushaltes in der fUr das Werk und 
den Abnehmer zweckmaBigsten Form befriedigen, andererseits die fUr 
die Werke notwendigen Einnahmen auch fur den Fall sicherstellen, 
daB in absehbarer Zeit Lampen mit groBerer Lichtausbeute (Kaltlampen) 
eingefUhrt werden. 

Die Kommission ist der Auffassung, daB jedes Werk die Pflicht 
hat, die eigenen Tarife immer wieder daraufhin zu priifen, ob sie diesen 
Bedingungen wirklich genugen und die allenfalls noch moglichen Ver
besserungen in der dem einzelnen Werke am besten passenden Form 
vorzunehmen. Sie empfiehlt dabei, aile irgendwie entbehrlichen Kompli
kationen fallen zu lassen, auch wenn sie streng genommen gerechtfertigt 
erscheinen mogen. Die Kommission ist der Ansicht, "daB der Grund
gebuhr3ntarif, der Regelverbrauchstarif und die Zweizahlerzeittarif
kombination 1 heute fUr den voU elektrifizierten Haushalt zweckmaBige 
Tarifformen darstellen. Jedoch wird fUr die Zukunft, besonders mit 
dem Auftreten der Kaltlampen, der Grundgebuhrentarif wahrscheinlich 
den Bediirfnissen der Werke ohne weiteres gerecht werden". 

Auch in anderen Liindern, wie Norwegen, Schweden, Finnland, 
Spanien haben sich die Fachverbande fur die Beseitigung der Vielzahl 
der Tarife und in mehr oder minder bestimmter Form fur die Ein
fiihrung einheitlicher Grundgebuhrentarife ausgesprochen. Fur einzelne 
groBere Versorgungsgebiete und Abnehmergruppen sind einheitliche 
Tarife heute bereits eingefuhrt, so in Deutschland im Gebiet der Berliner 
Stadtische Elektrizitiitswerke Akt.-Ges. (BEWAG), der Markisches Elek
tricitatswerk Aktiengesellschaft (s. Beispiel 49, 58, 61), des Rheinisch
Westfalischen Elektrizitiitswerks, in Irland (s. S.236), in den Nieder
landen in der Provinz Utrecht (s. S.241), in Belgien (s. S.243), in 
Kanada in der Provinz Ontario (s. S. 271). 

AU8 allen diesen Tatsachen, AuBerungen und Empfehlungen geht 
unzweideutig hervor, daB die Zeit fur eine weitgehende Ver
einheitIichung der Tarife reif ist. Beim. Kleinverbrauch im 
Haushalt, im Gewerbe und in der Landwirtschaft kann unter den 
heutigen Verhiiltnissen allgemein der Grundgebuhrentarif als die zweck
maI3igste Form bezeichnct werden. Auf welche BezugsgroBe die Grund
gebuhr gestutzt werden solI, ist von den ortlichen Verhiiltnissen ab
hangig zu machen. Auch die Vereinheitlichung des Arbeitspreises liiBt 
sich durchfuhren, doch durfte eine Abstufung nach Art der deutschen 

1 Unrer dieser Bezeichnung wird in dem Bericht ein Doppeltarif mit einem 
hohen Preis wahrend der Sperrzeit und zwei Preisstufen auBerhalb der Sperrzeit 
bezeichnet (s. S. 209 und Beispiel 66). 
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Regelverbrauchstarife oder der amerikanischen Blocktarife unter den 
heutigen Umstanden zweckmaBiger sein, weil der Arbeitspreis bei ein
heitlicher Gestaltung notwendigerweise so niedrig angesetzt werden muB, 
daB er den regelmaBigen Gebrauch der elektrischen Kiiche gestattet; 
dies bedingt eine verhaltnismaBig hohe Grundgebiihr, wodurch der Tarif 
besonders absatzempfindlich wird und spatere ErmaBigungen, die un
vermeidbar sein werden, schwer durchzufUhren sind. 

Eine weitere Vereinfachung ist namentlich in groBeren Orten mit 
uberwiegender Zahl von Mietwohnungen denkbar. Warum sollte es 
nicht im Bereich der Moglichkeit liegen, die Grundgebiihr, sei es, daB 
sie nach dem Mietwert, nach der Zimmerzahl oder nach der RaumgroBe 
bemessen wird, der W ohnungsmiete zuzuschlagen und sie ahnlich wie 
in vielen Stadten das Wassergeld von dem Rausbesitzer einziehen zu 
lassen? Der Verbraucher hat dann scheinbar dem Elektrizitatswerk nur 
den niedrigen Arbeitspreis zu zahlen, der einheitlich oder nach einem 
Regelverhrauch abgestuft erhoben wiirde. Es diirfte Imine andere MaB
nahme geben, die imstande ware, den Verbrauch an elektrischer Arbeit 
groBziigiger zu befruchten. Die Entwicklung konnte dann dahin gehen, 
daB der Preis fUr die elektrische Arbeit sich ihrem Grenznutzen nahert 
und daB sich so mit der Zeit die Moglichkeit eines einzigen niedrigen 
kWh-Preises fUr alle Zwecke des Kleinverbrauchs ergibt. Wenn gleich
zeitig mit der so eingeleiteten gewaltigen Steigerung des Verbrauchs 
eine weitere Verbesserung der Erzeugungseinrichtungen Rand in Rand 
ginge, so daB die reinen Arbeitskosten immer geringer wiirden, so 
konnte auch in weiterer Ferne der Pauschaltarif wieder zu Ehren 
kommen, da ja dann jeder Abnehmer fUr alle Zwecke dauernd groBe 
Arbeitsmengen entnehmen wiirde, wodurch eine gute Ausniitzung ge
wahrleistet und damit die Bezahlung ausschlieBlich auf Grund der zur 
Verfiigung gestellten Leistung gerechtfertigt ware. 

Doch das sind vorlaufig Zukunftshoffnungen. Einen Schritt auf 
dem Wege zu ihrer Verwirklichung bedeutet die Vereinheitlichung der 
Tarife in dem oben erorterten Sinne. Rierbei darf nicht iibersehen 
werden, daB auch eine beschrankte Vereinheitlichung nicht ohne einen 
gewissen Druck auf die Abnehmer durchfUhrbar ist. Es diirfte im all
gemeinen unmoglich sein, einen einheitlichen Tarif dergestalt einzufUhren, 
daB er fiir alle Verbraucher eine Verbilligung oder wenigstens keine 
Verteuerung mit sich bringt. Es ist dann unvermeidbar, daB alle 
Abnehmer, die bei einer Vereinheitlichung der Tarife auch nur im ge
ringsten Umfang benachteiligt werden, sich scharf gegen eine Neuordnung 
wenden und offentliche Stellen finden, die sich ihrer annehmen. Dies 
muB ausgeschlossen sein, wenn die Vereinheitlichung ihren Zweck er
fiillen solI, der weiteren Ausbreitung der elektrischen Arbeit und damit 
der allgemeinen Rebung des Kulturstandes und des Wirtschaftslebens 
zu dienen. 



Verzeichnis der Beispiele. 
I. Tarifbei!'4piele. 

1. Geordnet nach Grundformen und Abstufungen. 

Abstufung Pauschal- Ziihlertarife GrundgebUhrentarife tarife 

Ver- 3121t571 4 5 81 261 291 301 331 6101121141351493588731 
wendungs- 633 87 351 361 431 441 56 78a1 1021 110i 135' 

zweck 791 93 951 971 1181 
, 

GroBe des allgemein i 
Regel-

Verbrauchs verbrauch 
I ----- ------

1781 9671 21222352 101 181 45' 493 502 5Il 583 

702 78a1 94 531 62 691 591 611 642 110' 1133 1201 
9511081091 78b1791831 1251 12811321 1332 135'1361 

126 127 8911411171 
1301 1341 122 124 

Leistungs- nach kW i nach anderen 
bean- oder PS I MaBstaben 

spruchung 
11 121251 11 702 772 1341 11 121 13 141 115 16 17 181 
571633 651 37145' 54* 583 19 20 493 502 

88 92 642 731 821* I 5Il591 6Il 681 
842* 862* 1052 71 72 74 801 
1104 1133 1192 8Il* 821* 851* 
1201 1281 1321 862* 90 91100 
1332 135' 1361 1011 1021 103 
1371 1381 1391 104 106 1071 

i 1111 1121 1251 
- - --- ---

Be- 24251 633 2 261 27 28 55 75 761 842* 1371 1381 1391 
nutzungs- 651 772 96 971 981 1211 123 

dauer 

---- ----

Zeitpunkt 633 291 301 31 32 531 60 66 454 493 502 681 801 862* 
des Ver- 671 691 702 761 772 78b1 831 lOP 1071 110' 1133 131 
brauohs 9819910911151117112111301 

------- -- --

cos q;** 116 1181 45'583642 1052 1161192 135' 
----- .. - . --

Wirtschaft- 331 34 351 361 431 441 34 351 371 454 8Il* 842* 851* 
liche und 1141 1151 1052 1l0'l1Il 11211133 1192 

technische 1332 135' 
Umstande 

t Die hochgestellten Ziffern geben die zusatzlichen Abstufungen an, die bei 
dem Beispiel angewendet sind. So bedeutet 493, daB der in Beispiel 49 dargestellte 
Tarif im ganzen 4 Abstufungen enthii.lt. 

* Dreitaxentarife. 
** Vgl. auch S.242, 246 und die Beispiele S.172. 
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2. Geordnet nach Tarifformen 

Zahlertarifc 
-~-----------------~--- -----

Pauschal· Anwendungsgebiet tarife 
Grundform : Regelverbrauchs· Mehrfach-mit und ohne 
Abstufung tarife zeittarife 

I 

AIle Zwecke 11 1 2 9 26 27 28 29 31 32 
~-- 0- __ -'_-- ~------- ---- -

Beleuchtung 3 24 87 4 5 7 82633 79 30 67 99 
(allgemein) 92 35 36 43 44 

789- 93 95 98 
126 

---,--. ------- ----- -------- ---

Kraft (allgemein) 3 248788 48 11 26 33 30 76 77 
3536434470 121 
75 78a 94 96 

108 130 
.-------- ------- ------

Warme 3 87 4 56 4 29 30 
------------ -------- --------~-

HaushaIt 12 57 5 36 55 56 93 21 22 52 53 69 66 115 
97 ll8 123 78b 79 83 89 

114 ll7 122 124 
, 

------- -- - -----.--- -------------- -- ---------- .. -

Gewerbe (Licht) 12 5939597 ll8 60 
---------- ---- ~-- .----_._---- -

Gewerbe (Kraft) 5 118 79 
- -_._--- - - -----_._-

Landwirtschaft 25 63 ti5 118 134 23 62 79 i 

Gro/3a bnehmer 5 26 33 ll8 I 109 
127 

II. Beispiele flir Wirtschaftsklauseln und lUindestgewahr. 
Kohlenklausel . . . . . . . . . . . 38 
Vercinigte Kohlen- und Lohnklausel 39 
Wahrungsklausel ...... 40 
Steuerklausel . . . . . . . . . . . 41 
Allgemeine Wirtschaftsklausel. . . . 42 
Mindestgewahr mit Abstufung nach Verwendungszweck 46 
Mindestgewahr mit Abstufung nach Anschlu/3wert 47 
Mindestgewahr mit Abstufung nach Benutzungsdauer . 48 
Mindestgewahr mit Abstufung nach Anschlu/3wert . 129 

Einc Mindestgewahr sehen weiter die folgenden Tarifbeispiele vor: 
45 49 58 61 81 82 103 106 107 108 III 112 122 123 124 126 127 130 134 

135 136 137 138. 
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und Anwendungsgebieten. 

Grundgebiihrentarife mit Abstufung nach 

dem i dem I der 

I 
der ! 

I 
Hochstbedarf I AnschluBwert Bodenflache Zimmerzahl 

I 

I 

I 
11 1 

I 6 14 35 37 102 

-~--------I 
i 

I 131 I 6 14 35 113 128 I 
i I 

~~-------i - I 
I 

I 6 

·1719** 51 6882* 16l649--n--i2-I 
12 54 I 6 10 15 50 82* 

i 100 136 102 103** 103a** 80 81* 90 91 101 
104 106 107 125 111 112 

I 

I 12 13 137 I 6 13 58 73 137 17 18 59 102 

1 
-~-------- -

138 6 58 73 138 
I ------

86* 

I 
6 132 133 139 6 10 20 61 74 85* 

- ---
45 64 105 llO 84* ll9 

I 120 135 i I 
! 

* Dreitaxentarife ** Nach Mietwert. 

Seitennachweis fur die Beispiele. 
] 

1.& 
..... I ] Ii 

..... 
1.& 

..... 
1 '" 

..... 

Ii 
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Ii ] I'" .~ Ii .~ .~ .~ .~ 
p.. p.. p.. p.. 

I~ 
p.. 

1.£ 
p.. p.. 

.@< '* .~ 1 .~ .~ .~ .~ .~ .:!l .~ 

'" IUl '" '" '" '" '" '" ~ Ul ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1 140 19 154 37 180 55 
194

1 
73 215 91 230 108 239 126 261 

2 141 20 154 38 180 56 194 74 215 92 231 109 240 127 262 
3 143 21 157 39 180 57 195 75 218 93 231 110 240 128 262 
4 143 22 158 40 181 58 195 76 218 94 231 111 243 129 263 
5 144 23 158 41 181 59 196 77 218 95 232 112 243 130 263 
6 144 24 159 42 181 60 197 78 221 96 232 113 244 131 264 
7 145 25 159 43 182 61 198 79 222 97 232 114 244 132 264 
8 145 26 161 44 182 62 198 80 224 98 233 115 245 133 265 
9 145 27 161 45 184 63 199 81 224 99 233 116 249 134 265 

10 147 28 161 46 186 64 201 82 224 100 234 117 251 135 267 
11 148 29 165 47 186 65 208 83 225 101 234 118 253 136 271 
12 150 30 166 48 187 66 209 84 225 102 234 119 253 137 272 
13 151 31 167 49 192 67 210 85 226 103 234 120 256 138 272 
14 152 32 168 50 192 68 211 86 226 103a 235 121 258 139 273 
15 152 33 177 51 193 69 212 87 228 104 235 122 260 
16 153 34 178 52 193 70 213 88 228 105 235 123 260 
17 153 35 178 53 193 71 214 89 228 106 238 124 261 
18 I 153 36 179 54 194 72 215 90 229 107 1238 125 261 



Fachschriftennach weis. 
Vorbemerkung. 

Zur bequemeren Ubersicht sind die Angaben des Fachschrifttums geteilt in 
solche allgemeinen Inhalts und in solche, die Einzelfragen behandeln. Letztere 
sind nach ihren Beziehungen zu den Abschnitten des Buches zusammengestellt. 
Die Reihenfolge ist so gewahlt, daB zuerst die deutschen und anschlieBend die 
fremdsprachlichen Fachschriften aufgezahlt werden, und zwar geordnet nach 
der Zeit ihrer Veroffentlichung. Die Angaben sind mit fortlaufenden Nummern 
versehen, die bei ihrer Erwahnung im Text verwendet werden (z. B. 24 = Fach
schriftennachweis Nr.24). Beriicksichtigt ist im wesentlichen das Schrifttum 
deutscher, englischer und franzosischer Sprache der Jahre 1924-1933, nur ver
einzelt konnte noch auf VeroffentIichungen des Jahres 1934 Bezug genommen 
werden. 

Uber das schwedische und norwegische Fachschrifttum sind in einem Anhang 
einige Angaben gemacht, die die Herren Generalsekretare Velander fiir Schweden 
und Sand berg fiir Norwegen in dankenswerter Weise zur Verfiigung gestellt haben. 

Uber das danische Fachschrifttum sind zahlreiche Hinweise in dem Buche 
von Dr. Paul Vinding (12) zu finden. Eine Aufzahlung fast des gesamten Fach
schrifttums in englischer Sprache (Nordamerika und England) fiir die Zeit von 
1882-1928 ist enthalten in einem Bericht des "Rate Research Committee" der 
,.National Electric Light Association" (NELA) New-York, betitelt: "Electric 
Light and Power Rates in the United States" vom September 1928 (400). 
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10. Pirrung: Elektrizitatstarife, Untersuchungen iiber Gestaltung von Grund

gebiihrentarifen fiir Kleinabnehmer. Berlin: Verlag der Vereinigung der 
Elektrizitatswerke 1932. 

11. Ratgeber iiber osterreichische Kleinabnehmer -Elektrizitatstarife. Wien: 
Verlag des Verbandes der Elektrizitatswerke 1934. 
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12. Vinding: Beitrii.ge zur Lehre der Elektrizitatstarife. Kopenhagen: Dan
marks Naturvidenskabelige Samfund 1933. 

13. Meyer, G. W.: Technische, wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen fiir 
die Bewertung und den Verkauf elektrischer Arbeit. Bodenbach a. E.: Meyers 
technischer Verlag 1930. 

Sammelwerke. 
15. ('xesamtbericht der zweiten Weltkraftkonferenz (abgekiirzt Weltkraftberichte). 

Berlin: VDI-Verlag 1930. 
16. Berichte der "Union Internationale des Producteurs et Distributeurs de 

l'Energie Electrique" (Unipede) Paris. 
17. Jahrbiicher der Verkehrsdirektion der BEWAG. 
18. Starkstromtechnik, 7. Auf I. Berlin: Ernst & Sohn 1930/31. 
19. Siegel: Die Elektrizitatsgesetzgebung der Kulturlander der Erde. Berlin: 

VDI-Verlag 1930. 

Statistiken. 
20. Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich. 
21. Einzelschriften zur Statistik des Deutschen Reiches, Nr.22: Die Lebens

haltung von 2000 Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenhaushaltungen. Er
hebungen von Wirtschaftsrechnungen im Deutschen Reich yom Jahre 1927/28. 
Bearbeitet im Statistischen Reichsamt. 

22. Statistik der Elektrizitatswerke Deutschlands. 
23. Statistik des Reichsverbandes der Elektrizitatsversorgung. 
24. Electric Supply Tables of Costs and Records (Electrical Times). 
25. La Produzione dell'Energia in Italia, 1933. 
26. La Produzione ed il Consumo dell'Energia in Italia, 1931. 
27. I Consumi dell'Energia Elettrica in Italia durante l'Anno 1932. 
28. Statistik der Schweizerischen Elbktrizitatswerke. 
29. Statistik der Danischen Elektrizitii.tswerke (Elektricitetsvaerker i Danmark). 
30. Statistik der Danischen Provinz-Elektrizitatswerke (Statistik for Danske 

Provins-Elektricitetsvaerker) . 
• 11. Statistik der Norwegischen Elektrizitatswerke (Elektricitetsstatistik der 

Norske Elektricitetsverken Forening). 
Siehe auch 353, 360, 361, 362, 366, 371, 391. 

Zeitschriften. 
Elektrotechnische Zeitschrift, Berlin = Elektrotechn. Z. 
Elektrizitatswirtschaft (frillier Mitteilungen der Ver-

einigung der Elektrizitii.tswerke), Berlin = Elektr.-Wirtsch. 
Das Elektro-Journal, Berlin = Elektro-J. 
Das Offentliche Elektrizitatswerk (frUber DasKommunale 

Elektrizitatswerk), Berlin = OffentI. Elektr.-Werk 
Rea, der elektrische Betrieb, Berlin = Elektr. Betr. 
Die Elektrowarme, Hannovcr = Elektro-Warm. 
Licht und Lampe, Berlin = Licht u. Lampe 
Das Licht, Berlin = Licht 
Archlv fiir Warmewirtschaft, Berlin = Arch. Wii.rmewirtsch. 
Technik und Wirtschaft, Berlin = Techn. u. Wirtsch. 
Wirtschaft und Statistik, Berlin = Wirtsch. u. Statist. 
Elektrotechnik und Maschlnenbau, Wien = Elektrotechn. u. Ma-

schinenb. 
Elektrische Arbeit, Bodenbach a. E. = Elektr. Arbeit. 
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Bulletin des SchweizerischenElektrotechnischen Vereins, = Bull. schweiz. elcktro-
Zurich techno Ver. 

Elektrizitatsverwertung, Zurich = Elektr.-Verwertg. 
The Electrician, London, = Electrician 
The Electrical Review, London = Electr. Rev., Lond. 
The Electrical Times, London = Electr. Tim., Lond. 
Revue Generale de l'Electricite, Paris = Rev. gen. Electr. 
L'Energia Elettrica, Mailand ,= Energia elektr. 
The Electrical World, New York = Electr. WId., N. Y. 
Elektroteknikeren, Kopenhagen = Dan. Elektrotekn. 
Svenska Elektricitetsforeningens Handlingar, Stockholm = Svensk. Elektr. Foren-

ing. Hdl., Stockh. 
Era, Organ for Foreningen for Elektricitetens Rationella 

Anvandning, Stockholm = ERA 
Elektroteknisk Tidskrift, Oslo = Elektrotekn. T. 
Technisk Ukeblad, Oslo = Tekn. Ukebl. 

Zu: Erstes Buch. 
Zu: Erster Teil: Die Nachlrage nach elektrischer Arbeit. 

50. Luckiesh u. Lellek: Licht und Arbeit. Berlin: Julius Springer 1926. 
51. Schneider, L.: Produktionssteigerung durch zweckmaBige Ausgestaltung 

der elektrischen Beleuchtung. Weltkraftberichte, Sekt.2 Bd. 1 Nr. 51 S. 472. 
52. Goldstern u. Putnocky: Arbeitstechnische Untersuchungen iiber die Er

kennbarkeit von Faden und Fadenfehlern. Licht u. Lampe 1930 Heft 25 u. 26. 
53. Schneider, L. u. Seeger: Die kiinftige Entwicklung des elektrischen Licht

bedarfs. Elektrotechn. Z. 1931 S. 1537. 
54. Seeger: Benutzungsdauer von Beleuchtungsanlagen. Offentl. Elcktr.-Werk 

1933 S.98, 254. 
55. Pick: Haushalt und Elektrizitatswerk (nach Laufer). Elektrotechn. Z. 

1929 S. 1090. 
56. Elektrizitat in Haus und Landwirtschaft. Weltkraftberichte, Sekt. 1 Bd. 1 

Nr.47, 275, 425 S.3-175, 216-295. 
57. Zangger: Energieverbrauch und Energiekosten fUr einen elektrisch be

triebenen Haushalt. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 1930 S.546. 
58. Wirtschaftliche Angaben iiber den Verbrauch elektrischer Energie in den 

schweizerischen Haushaltungen im Jahre 1930. Bull. schweiz. elektrotechn. 
Ver. 1931 S.440. 

60. 

61. 

(j2. 

63. 

70. 

71. 

Zu: I. B. Die Wertschiitzung der elektrischen Arbeit als Kraltquelle. 
Kurzel u. Runtscheiner: Anteil der Stromkosten am Herstellungspreise 
verschiedener Guter. Techn. u. Wirtsch. 1926 S.93. 
Elektrizitat in Industrie und Gewerbe. Weltkraftberichte, Sekt.2 Bd. I 
Nr.44, 274, 415 S.299-592. 
Kosten und Betriebsvergleich verschiedener Energiearten beim Abnehmer. 
Weltkraftberichte, Bd.3 S.3-138. 
Dorth: Entwicklung und Zukunftsaussichten des gewerblichen Strom
verbrauchs in Deutschland. Offentl. Elektr.-Werk 1931 S. 192. 
Ringwald: Neuere Anwendungen der Elektrizitat in der Landwirtschaft 
und verwandten Gebieten. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 1925 S.307. 
- Einige Anwendungen der Elektrizitat in der Landwirtschaft. Bull. schweiz. 
elektrotechn. Ver. 1927 S.490. 
Elektrizitat in Haus- und Landwirtschaft. Weltkraftberichte, Sekt. 1 Nr. 47, 
99, 103, U8, 140, 151, 161, 216.< 224, 290 Bd. 1 S.3-224. 
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73. Ringwald: Der heutige Stand der Elektrizitatsanwendungen in der Land
wirtschaft und Anregungen fiir die Zukunft. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 
1930 S. 1. 

Zu: I. C. Die Wertsehiitzung der elektrisehen Arbeit bei der Erzeugung von Wiirme 
und ehemischen Vorgingen. 

74. Kratochwil: Elektrowarmeverwertung. Berlin: Oldenbourg 1927. 
75. - Die Anwendung der Elektrowarme in der Industrie. Weltkraftberichte, 

Sekt. 2 Ed. I Nr. 195 S. 366. 
76. Nathusius u. Mitarbeiter: Anwendung der Elektrowarme in der Industrie. 

Weltkraftberichte. Sekt.l Bd. I Nr.46 S.390. 
77. Mortsch: Elektrisches Kochen. Berlin: Julius Springer 1932. 
78. Knopps: Die Entwicklung der industriellen Elektroheizung und ibr Weg 

in die Zukunft. Elektr.-Wirtsch. 1934 S.229. 
79. Elektrizitat in Industrie und Gewerbe. Weltkraftberichte, Sekt. 2 Bd. 1 

Nr.43, 143, 223, 227 S.299-317. 

Zu: I. D. Ausdruck und Mall der Wertsehiitzung. 
80. Windel: Hochstpreise fUr Stromlieferung. Elektrotechn. Z. 1924 S.995. 
81. - Hochstpreise fiir Stromlieferung. Elektrotechn. Z. 1925 S. 117. 
82. - Hi.ichstpreise fiir Elektrowarme. Elektrotechn. Z. 1925 S. 1721, 1771, 1848. 
83. Seyderhelm: Unkostensatze und Nebenbetriebskosten in Maschinenfabriken 

und verwandten Betrieben. Drucksache S. 12 des Vereins deutscher Maschinen
bauanstalten vom Dezember 1925, S. 18. 

84. - Wie 83. Drucksache S. 19 vom Februar 1927, S. 12. 
85. Schulz, N.: Elektrizitatsverbrauch und Elektrizitatspreise. Elektrotechn. 

Z. 1929 S. 1579. 
86. Seyderhelm: Stromkosten und Beschaftigungsriickgang. Techn. u. Wirtsch. 

1930 S.128. 
87. Nissel: Strompreis und Stromabsatz. Elektr.-Wirtsch. 1931 S.541. 
88. Hermann: Effect of rate changes on revenues. Electr. Wid., N.Y. Bd.88 

S.112. 
89. Lacombe: The competitive market for domestic electric service. Electr. 

Wid., N.Y. Bd.89 S. 1139; s. auch Riickwardt. Elektrotechn. Z. 1928 
S.628. 

90. May, C. F. de: Effect of rate changes. Electr. Wid., N.Y. Bd.93 S.935. 
91. Barcley u. Sickler: Lower rates - more business. Electr. Wid., N.Y. 

Bd.95 S.88. 
92. Ross: Electric power, the user and the price. Electr. Rev. Bd.95 S.373. 
93. Morrow: One price for power. Electr. Wid., N.Y. Bd.95 S.1332. 
94. Genissieu: Influence du tarif sur la consommation, la recette et Ie benefice 

dans la distribution de l'energie electrique. Rev. gen. Electr. Bd.35. S. 525,569. 

Zu: Zweifer Teil: Das Angebot elektriseher Arbeit. 
98. Klingenberg: Bau groBer Elektrizitatswerke, 2. Aufl. Berlin: Julius Springer 

1924. 
99. Krohne: Die wirtschaftliche Erzeugung der Spitzenkraft in GroBstadten. 

Berlin: Julius Springer 1929. 
100. Riickwardt: Selbstkostenberechnung elektrischer Arbeit. Ihr Aufbau und 

ibre Durchfiihrung. Berlin und Miinchen: Oldenbourg 1933. 
101. Agthe: Bericht der Tarifkommission. Elektr.-Wirtsch. 1904 S.37. 
102. Riickwardt: Die schematisierte Selbstkostenberechnung der Berliner Stadti

schen Elektrizitii.tswerke. Elektrotechn. Z. 1927 S. 489. 

Siegel u. Nissel, Die ElektrizitAtstarife. 3. Aufl. 19 
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103. Strickler: Die Selbstkosten fiir Abgabe elektrischer Energie. Bull. schweiz. 
elektrotechn. Ver. 1928 S. 413; Elektrotechn. Z. 1929 S. 135; Elektr..Verwertg. 
1929/30 S. 345; Elektrotechn. u. Maschinenb. 1930 S.936. 

104. Schraeder: Die Gestehungskosten des Stromes in groBen Steinkohlenkraft· 
werken auf Grund von Erfahrungswerten. Elektrotechn. Z. 1930 S. 1091, 1131. 

105. Riickward t: Die Durchfiihrung der Selbstkostenberechnung in der Praxis. 
Offentl. Elektr.-Werk 1931 S. 184. 

106. Schneider, R.: Der EinfluB der Bereithaltungskosten auf die Gestehungs
kosten. Offentl. Elektr.-Werk 1932 S.41. 

107. K iihnert: Darstellung der Kosten fiir die elektrische Arbeit in einem Uber
landwerk bei Dampfkrafterzeugung. Elektrotechn. Z. 1932 S 434. 

108. Riickwardt: Eine Analyse der Kosten elektrischer Arbeit (nach Wood ward 
und Carne). Elektrotechn. Z. 1932 S.948. 

109. Niethammer: Stromselbstkosten. Elektrotechn. u. Maschinenb. 1933 S. 630. 
110. Hopkinson: The costs of electricity supply. Electrician Bd.30 S.29, 

Elektrotechn. Z. 1892 S.707. 
111. Wright: The principles for the profitable supply of electricity. Electrician 

Bd.48 S.347, Elektrotechn. Z. 1902 S.90. 
112. Jones: Effect of load factor on the costs of production and methods of 

improving load factor. Weltkraftberichte, Bd. 15 S.3. 
113. The relationship between cost and output. Electr. Rev., Lond. Bd.98 

S.204. 
114. Bolton: Two part costs. Electr. Rev., Lond. Bd.ll0 S.625. 

Zu: I B 1 b: Die Riickstellungen. 
120. S chi ff: Die Wertminderungen an Betrie bsanlagen in wirtschaftlicher, recht

!icher und rechnerischer Beziehung. Berlin: Julius Springer 1909. 
121. Haas: Die Riickstellungen bei Elektrizitatswerken und StraBenbahnen. 

Berlin: Julius Springer 1916. 
122. Fas: Die Beriicksichtigung der Wertminderungen des stehenden Kapitals 

in den Jahresbilanzen der Erwerbswirtschaft. Tiibingen: Lauppsche Buch
handlung 1922. 

123. Schlegel berger, Quassowski, Schmolder: Verordnung iiber Aktien
recht. Berlin: Vahlen 1932. 

124. Burchard, v. d.: Wertminderung, Abschreibung und Tilgung. Techn. u. 
Wirtsch. 1928 S.273. 

125. Goedecke: Die Abschreibung von Maschinen. Techn. u. Wirtsch. 1928 S. 307. 
126. Schulz-Mehrin: Abschreibung von Anlagen nach dem nominellen oder 

nach dem Tagesbeschaffungswert. Techn. u. Wirtsch. 1930 S.329. 
127. Lincke: ZweckmaBige Errechnung und Behandlung der Abschreibungen bei 

dem Elektrizitatswerk. Offentl. Elektr.-Werk 1930 S.277. 
128. Rickenbach: Die Abschreibung und Erneuerung von hydroelektrischen 

Kraftwerken. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 1932 S.496. 
129. Blau: Die Abschreibungen in der Elektrizitatswirtschaft. Elektrotechn. Z. 

1933 S. 13, 85. 
130. Krause: Sollen Elektrizitatswerke vom Anschaffungswert oder vom Buch

wert abschreiben? Elektrotechn. Z. 1933 S. 751. 
131. Senger: Die Auswirkungen der geltenden Steuergesetze auf Elektrizitats

versorgungsunternehmungen. Vortrag bei der Tagung des Elektrobundes. 
Berlin 1926. 

132. Ludewig: Die Steuerbefreiungen der Elektrizitatsversorgungsbetriebe der 
offentlichen Hand und die Auswirkungen ihrer Beseitigung. Ais Manuskript 
gedruckt. Berlin 1931. 
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Zu: II: Die Verteilung der Gestehungskosten. 
140. Schwa bach: Zur Tariffrage der Elektrizitii.tswerke. Elektrotechn. Z. 1903 

S.495. 
141. Eisenmenger: Uber die Berechnung der Selbstkosten des elektrischen 

Stromes. Elektrotechn. Z. 1914 S. 11. 
142. Schwaiger: Uber die Ermittlung der Betriebskosten von Kraftwerken. 

Elektrotechn. u. Maschinenb. 1915 S. 265f. 
143. Schiff: Verteilung der Leistungskosten elektrischer Arbeit. Elektrotechn. Z. 

1925 S.758. 
144. Dettmar: Uber den Ausgleich der Einzelbelastungen bei Elektrizitii.tswerken 

(Verschiedenheitsfaktor). Elektroteehn. Z. 1926 S. 33, 78, 100, 184. 
145. Schwaiger: Die Verteilung der festen Betriebskosten. Elektro-J. 1926 S. 345. 
146. Bergtold: Die Bewertung der verschiedenen Gruppen von Elektrizitii.ts

abnehmern. Elektro-J. 1926 S. 370. 
147. Riickwardt: Methoden der Verteilung der festen Kosten. Sonderdruck der 

Vereinigung der Elektrizitii.tswerke, Nov. 1926. 
148. Kummer: Der Belastungsausgleich bei Elektrizitii.tswerken im Lichte des 

Schwankungsverhii.ltnisses der Leistung. Elektrotechn. Z. 1926 S. 1355. 
149. Adolph: Belastungsgebirge als Hilfsmittel zur Beurteilung der Betriebs

verhaltnisse von Elektrizitii.tswerken. Elektrotechn. Z. 1927 S.5. 
150. Eisenmenger: Die Verteilung der festen Stromkosten unter Abnehmern mit 

Verschiedenheitsfaktor. Elektrotechn. Z. ]927 S. 1450. 
151. Schneider, R.: Das normalisierte Belastungsgebirge als Hillsmittel ffir 

betriebswissenschaft.liche Forschung. Elektr.-Wirtsch. 1928 S.58. 
152. Smolinski: EinfluB der Lieferung von Elektrowii.rme ffir Haushaltungen 

auf die Belastungsverhii.ltnisse der Elektrizitii.tswerke und ihre Wirtschaft
lichkeit .. Elektrotechn. Z. 1928 S. 274. 

153. Eisenmenger: Die Verteilung der festen Stromkosten unter die Abnehmer. 
Elektrotechn. Z. 1928 S. 303. 

154. Pick: Amerikanische Erorterungen iiber das Problem der gerechten Fest
kostenverteilung. Elektr.-Wirtsch. 1928 S.627. 

155. Schneider, R.: Analyse und Synthese von Belastungskurven als Hills
mittel ffir wirtschaftliche Untersuchungen. Elektrotechn. Z. 1929 S. 337, 383. 

156. Thoma: Die Bedeutung einer schwankenden Stromentnahme fiir die Grund
gebiihrenbestimmung bei Grundgebiihrentarifen. Elektrotechn. Z. 1929 S. 533. 

157. Windel: Der EinfluB der festen Kosten auf den Gestehungspreis. Offentl. 
Elektr.-Werk 1930 S.225. 

158. Prochoroff: Die Berechnung des Verschiedenheitsfaktcrs. Elektrotechn. Z. 
11l3O &230. 

159. Adolph u. Mitarbeiter: Der Belastungsfa.ktor der Elektrizitatswerke und 
seine Beeinflussung durch verschiedenc Stromverbraucher. Weltkraftberichte, 
Sekt.3 Bd.15 Nr.42 S.38. 

160. Win del u. Wendhut: Die Analyse eines Belastungsgebirges durch Messungen. 
Offentl. Elektr.-Werk 1930 S.295f., 1931 S.4£. 

161. Punga: Die Verteilung der konstanten Kosten auf die einzelnen Abnehmer 
eines Elektrizitatswerkes. Elektrotechn. Z. 1931 S. 9. 

162. Kuhnert: Stromerzeugungs- und Stromverteilungskosten unter Beruck
sichtigung der Gleichzeitigkeitsfaktcren. Elektr.-Wirtsch. 1931 S.57. 

163. SchnauB: Verschiedenheitsfaktor, Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre An
wendung in elektrowirtschaftlichen Rechnungen. Elektrotechn. Z. 193] 
S.441, 468, 918. 

164. Da.lcha.u: SelbstkoBten und Absatz in kapitalintensiven Betrieben. Technik 
u. Wirtsch. 1931 S. 171. 

19* 
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165. Nissel: Belastungsverlauf und Stromselbstkosten. Elektr.-Wirtsch. 1931 
S.704. 

166. Ludin: Systematische Auswertung von Belastungsgebirgen. Elektrotechn. 
Z. 1931 S. 893. 

167. Schneider, R.: Die Verfahren fiir die Verteilung der festen Kosten in der 
elektrischen Energiewirtschaft. Elektrotechn. Z. 1932 S. 5, 33. 

168. - Ein praktisches Verfahren zur Verteilung der festen Kosten. Elektrotechn. 
Z. 1932 S. 174. 

169. Sihle: Zur Frage der Verteilung der konstanten Kosten eines Elektrizitats
werks. Elektrotechn. Z. 1932 S. 555. 

170. Schwaiger: Die Verteilung der festen Betriebskosten. Elektr.-Wirtsch. 1933 
S.197. 

171. - Belastungsausgleich in Kraftwerken. Elektrotechn. Z. 1933 S.417. 
172. Kummer: Uber Vorausbestimmung von Benutzungsdauer und Belastungs

ausgleich bei der Abgabe elektrischer Energie. Bull. schweiz. elektrotechn. 
Ver. 1926 S.289. 

173. - Die Beriicksichtigung des Belastungsausgleichs in der Preisbildung fiir 
elektrische Arbeit. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 1929 S. 113. 

174. Schnaus: Neues iiber Kosten und Preise. Elektr.-Verwertg. 1933/34 S. 314. 
175. Lauriol: La tarification de l'energie electrique. L'Eclairage Electrique, 

Bd. 33 S. 325. 
176. Coignet: Donnees relatives it l'etablissement du prix de l'energie electrique 

sur un reseau de distribution. Rev. gen. Electr. Bd. 26 S. 329. 
177. Greene: Determining demand charge. Electr. WId., N.Y. Bd.86 S.947. 
178. Snow: Sharing benefits of diversity in loads. Electr. WId., N.Y. Bd.87 

S.403. 
179. Knight: Peak responsibility as a basis for allocating fixed costs. Electr. 

WId., N.Y. Bd.87 S.495. 
Bemerkungen hierzu Bd.88 S.531, 705, 1018, 1171. 

180. Greene: Allocating capacity costs. Electr. WId., N.Y. Bd.87 S.1190. 
Bemerkungen hierzu Bd.88 S.224, Bd.90 S.521. 

181. Lacombe u. Leffler: Costs analysis for electric utilities. Electr. WId., 
N.Y. Bd.88 S.427, 575, 701. 

182. Cost allocations legitimate guides. Electr. WId., N.Y. Bd.88 S. 412. 
183. Hills: Demand costs and their allocation. Electr. WId., N.Y. Bd. 89 S. 198. 
184. - Proposed allocation of demand costs. Electr. WId., N.Y. Bd. 89 S.249. 
185. Greene: Excess peak responsibility vs. demand in cost studies. Electr. 

WId., N.Y. Bd.90 S.165. Bemerkungen Bd.90 S.264, 798, 1104. 
186. Hills: Cost of off-peak business. Electr. WId., N.Y. Bd.90 S.255. 
187. Ford: Allocation of capacity costs in practice. Electr. WId., N.Y. Bd.90 

S.913. 
188. Oram u. Robison: The complete peak method. Electr. WId., N.Y. Bd.92 

S. 359; Elektrotechn. Z. 1929 S.578. 
189. Kanneberg: Basing rates on cost allocations. Electr. WId., N.Y. Bd.97 

S.672. 
190. Marshal u. Snow: Residence service costs. Electr. WId., N.Y. Bd. 97 

S.1120. 

Zu: II. C. Einllull der Phasenverschiebung auf die Gestehungskosten. 
201. Nissel: Der EinfluB des cos-tp auf die Tarifgestaltung der Elektrizitatswerke. 

Berlin: Julius Springer 1928; s. a. 285. 
202. Wilkens: Die Bedeutung der Blindlast fiir Stromabnehmer und Elektrizitats

werk. Elektrotechn. Z. 1926 S. 733. 
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203. Rolland: Der wirtschaftliche Wert reiner Blindleistungsmaschinen und 
kompensierter Motoren. Elektrotechn. Z. 1926 S.1218. 

204. Koch: Zur Bewertung der wattlosen Arbeit eines Stromabnehmers mit dem 
Sinuszii.hler. Elektrotechn. Z. 1926 S. 1325. 

205. Janicky: Die Scheinverbrauchsmessung und ihre Bedeutung ftir die Elek
trizitii.tswirtschaft. Elektrotechn. Z. 1929 S. 1326. 

206. Unger: Blindstromkompensierung in Leitungsnetzen. Elektrotechn. Z. 1933 
S.672. 

207. S c h war z: Wirtschaftlichkeit von Phasenkompensationsanlagen mit besonderer 
Berticksichtigung von statischen Kondensatoren. Elektrotechn. u. Maschinenb. 
1932 S.151. 

208. Rutgers: Einfache graphische Darstellung von Wirk- und Blindleistung 
in Vektordiagrammen. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 1928 S.717. 

209. Boucherot: La puissance et l'energie reactive. Rev. gen. Electr. Bd.26 
S.1020. 

210. Brylinski: Sur la puissance et l'energie reactive. Rev. gen. Electr. Bd.26 
S.1027. 

211. Budeanu: L'etat actuel du probleme de la puissance reactive (Bericht 
zum KongreB der Unipede Paris 1932). Rev. gen. Electr. Bd.32 S.238. 

212. Wright: The "Electrical Froth" problem. Electr. WId., N.Y. Bd.85 S. 141. 
213. Muir: Power factor and production costs. Electr. Wid., N.Y. Bd. 87 S. 1047. 
214. Wulfetange: Power factor correction cuts costs. Electr. WId., N.Y. 

Bd.97 S. 628; Elektrotechn. Z. 1931 S.1070. 
215. Isaacs: The improvement of power factor. Electr. Rev., Lond. Bd. 95 S. 732. 
216. Dorey: Power factor improvement. Electr. Rev., Lond. Bd.98 S.270. 

Zu: Zweites Buch. 
Zu: Die Gestaltung der Tarife. 

217. Siegel: Grundsatze ftir die Gestaltung von GroB- und Kleinabnehmerstrom
preisen. Elektrotechn. Z. 1924 S. 399. 

218. Riedel u. a. Autoren: Tarifbewegung fiir den Verkauf elektrischer Arbeit. 
Elektrotechn. Z. 1925 S. 9f., 557. 

219. Winkler: Beitrag zur Frage der Strompreise. Elektrotechn. u. Maschinenb. 
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Anhang. 
Angaben tiber schwedisches und norwegisches Fachschrilttum. 

a) Schweden. 
423. R 0 s san d e r: Om tarifferfor elektrisk energi, a vsedd fOr andra hushallsandamal 

an belysning. COber Tarife fiir elektrische Energie, die fiir andere Haushalts
zwecke als fiir Beleuchtung bestimmt ist.) Svensk. Elektr.-Forening. Hdl., 
Stockh. 1926 Heft 3. 

424. Persson: Utredning betraffande inforande av sarskild taxa for kok- och 
ovriga hushallsandamal vid Hvetlanda stads Elektricitetsverk. (Erorterung 
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Hdl., Stockh. 1926 Heft 9. 
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lagen fiir den sog. Haushaltstarif.) Svensk. Elektr.-Forening. Hdl., Stockh. 
1926 Heft 27. 

426. HushaIltaxor och deras inverkan pa elektricitetsverkens belastning, utnyt
tjningstid och ekonomi. (Haushaltstarife und ihre Einwirkung auf Belastung, 
Benutzungsdauer und Wirtschaftlichkeit der Elektrizitatswerke.) Svensk. 
Elektr.-Forening. Hdl., Stockh. 1927 Heft 22. 

427. Borgquist: Enhctliga taxeformer for detaljdistribution. Sjalvkostnads
synpunkten vid tariffbildningen. (Einheitliche Tarifformen fiir Kleinver
teilung. Selbstkostenberiicksichtigung bei der Tarifbildung.) Svensk. Elektr.
Forening. Hdl., Stockh. 1928 Heft II. 

428. Hassler: Nagra erinringar huvudsakligen av formell art rorande de lagspan
ningstariffer, som nu tillampas av de kommunala electricitetsverken. (Einige 
Bemerkungcn, insbesondere iiber die Form der Niederspannungstarife, die 
jetzt von den kommunalen Elektrizitatswerken angewendet werden.) Svensk. 
Elektr.-Forening. Hdl., Stockh. 1928 Heft 11. 

429. Hammarstrand: Distributionstariffernas utveckling. Taxefntgor vid Gote
borgs Stads Elektricitetsverk. (Die Entwicklung der Verteilungstarife. Tarif
fragen beim stadtischen Elektrizitatswerk Goteborg.) Svensk. Elektr .-Forening. 
Hdl., Stockh. 1929 Heft 13. 

430. Borgquist: HushaIIstariffernas utformning. (Die Ausgestaltung der Haus
haltstarife.) Svensk. Elektr.-Forening. Hdl., Stockh. 1929 Heft 13. 

431. Lindman: HushaIIstaxans tillampning i gransfall. (Die Anwendung der Haus
haltstarife in Grenzmllen.) Svensk. Elektr.-Forening. Hdl., Stockh.1929 Heft 13. 

432. Edholm: Tariffer for elektrisk jorduppvarmning. (Tarife fUr elektrische 
Bodenerwarmung.) Svensk. Elektr.-Forening. Hdl., Stockh. 1929 Heft 13. 

433. Velander: Detaljtariffernas utveckling. (Die Entwicklung der Tarife fiir den 
Kleinverkauf.) Svensk. Elektr.-Forening. Hdl., Stockh. 1930 Heft 12. 

434. Borgquist: Vattenfallsstyrelsens nya normaltaxor och deras betydelse for 
aterdistributiirerna. (Der neue Normaltarif der Wasserfallverwaltung und 
seine Bedeutung fiir die Wiederverkaufer.) Svensk. Elektr.-Forening. Hdl., 
Stockh. 1931 Heft 12. 

435. Levinsson: Nagra erfarenheter fran kokselektrifieringen i Halmstad. (Einige 
Erfahrungen von der Kiichenelektrifizierung in Halmstad.) Svensk. Elektr.
Forening. Hdl., Stockh. 1932 Heft 22. 

436. Hammarstrand, Soderbaum, C.O. Rahm, Holm, Jacobsson: Taxe
fragor. (Tariffragen.) Svensk. Elektr.-Forening. Hdl., Stockh. 1932 Heft 27. 

b) Norwegen. 
437. Sinding-Larsen, Malde, Smith, R., Grassdal: Omkring tarifspors

malet. (Zur Tariffrage.) Elektrotekn. T. 1924. 
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438. Grassdal: Bidrag til belysning av sp0rsmiHet om tarifformen. (Beitrag zur 
Beleuchtung der Fragc der Tarifform.) Elektrotekn. T. 1924 S. 134. 

439. Malde: Tariffene for stmm til husholdningsbruk. (Die Tarife fiir Strom zum 
Haushaltsgebrauch.) Elektrotekn. T. 1924 S. 109. 
- Stmmtariff for husholdningsbruk. (Stromtarif fiir Haushaltsgebrauch.) 
Elektrotekn. T. 1925 S. 78. 

440. Egede-Nissen: Salgstariffer for husholdningsbruk. (Verkaufstarife fiir 
Haushaltsgebrauch.) Elektrotekn. T. 1925 S.99. 

441. Berg: Stromtariffer. (Stromtarife.) Elektrotekn. T. 1925 S. 106. 
442. Grassdal: Tariffer for kraftlevering til motorer. (Tarife fiir Kraftlieferung 

fiir Motoren.) Elektrotekn. T. 1925 S. 222. 
443. Neess: Om tariffbenevnelser. CUberTarifbenennungen.) Elektrotekn. T.1925 

S.273. 
444. Grosch: Tarif for elektriske bakerier. (Tarif fiir elektrische Backereien.) 

Elektrotekn. T. 1926 S. 7. 
445. Frogner: Tariffproblemet. (Die Tarifprobleme.) Elektrotekn. T. 1926 S. 486. 
446. Monsen: Stromtariffer for avregning mellem primaere og sekundaere kraft

verker. (Stromtarif fiir Abrechnung zwischen primaren und sekundaren Kraft
werken.) Elektrotekn. T. 1926 S.501. 

447. Grosch: Husholdningstariffer. (Haushaltstarife.) Elektrotekn. T. 1927 S. 27. 
448. Arntsen, Berg, Bakke-Fagerberg, Dybwad, Eckhoff, Eie, Grass

dal, Malde, Smith, R., Grosch: Husholdningstariffer. (Haushaltstarife.) 
Elektrotekn. T. 1927 S. 120. 

449. Schulz, N.: Vannkraft, dampkraft og tariffer. (Wasserkraft, Dampfkraft 
und Tarife.) Elektrotekn. T. 1928 S.415. 

450. W al ther: Husholdningstariffer. (Haushaltstarife.) Elektrotekn. T. 1928 S. 254. 
451. Jorstad: Litt om vippen og dens ulemper, spesielt med henblikk pa spennings

variasjoner. (Etwas iiber die Wippel und ihre Nachteile, besonders im Hin
blick auf Spannungsschwankungen.) Elektrotekn. T. 1929 S.45. 

452. Arnesen: Stmmtariffer-saerlig husholdningstariffer. (Stromtarife, besonders 
Haushaltstarife.) Elektrotekn. T. 1930 S.462. 

453. B j er ke: Tariffer for elektrisitetens anvendelse til elektro-varme. (Tarife fiir die 
Anwendung der Elektrizitat zu Warmezwecken.) Elektrotekn. T. 1931 S.258. 

454. Blumer: Et halvt ar kilowatt-time tariff i Oslo. (Ein halbes Jahr kWh-Tarif 
in Oslo.) Elektrotekn. T. 1931 S. 434. 

455. - Et ar kWh-tariff i Oslo. (Ein Jahr kWh-Tarif in Oslo.) Elektrotekn. 
T. 1932 S. 153. 

456. Dybwad: Et ar kWh-tariff i Oslo. (Ein Jahr kWh-Tarif in Oslo.) Elektro-
tekn. T. 1932 S. 182. 

4li7. Frogner: Vippe eller miHer. (Wippe oder Zahler.) Elektrotekn. T. 1932 S. 281 
458. Haug: Vippe eller maIer. (Wippe oder Zahler.) Elektrotekn. T. 1932 S.395 
459. Frogner: Bade vippe og maier. (Wippe und Zahler.) Elektrotekn. T. 1932 

S.396. 
460. Berg: Elektrisitetsverkstariffer og lys i kirker og skoler. (Die Tarife der 

Elektrizitatswerke und Licht in Kirchen und Schulen.) Elektrotekn. T. 
1932 S.215. 

461. - Elektrisitetsverkstariffer og lysreklame. (Die Tarife der Elektrizitats
werke und die Lichtreklame.) Elektrotekn. T. 1932 S.317. 

462. - Stmmtariffer. (Stromtarife.) Elektrotekn. T. 1932 S.406. 
463. Steen-Hansen: Utnytt vippen bedre selv om maleren kommer til som 

supplement. (Bessere Ausniitzung der Wippe, selbst wenn Zahler als Er
ganzung dazu kommen.) Elektrotekn. T. 1933 S.7. 

1 Siehe S.227. 
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464. Sognnes: 2 ars crfaring med kWh·tariff. (Zwei Jahre Erfahrung mit kWh
Tarif.) Elektrotekn. T. 1933 S.140. 

465. Mol uf: Tariffsporsmalet-Overforbruksmaleren. (Die Tariffrage-Uberver
brauchszahler.) Elektrotekn. T. 1933 S.151. 

466. Berg: Overforbruksmaler med grunnavgift. (Uberverbrauchszahler mit 
Grundgebiihr.) Elektrotekn. T. 1933 S.216. 

467. An zj on: Overforbruksmaler og dobbelttariffvippe. CUberverbrauchszahler 
und Doppeltarifwippe.) Elektrotekn. T. 1933 S.216. 

468. Kristoffersen: Tariffer. (Tarife.) Elektrotekn. T. 1933 S.254. 
469. Bakke-Fagerberg: Tariffer for elektrisk drivkraft i handverk og smain· 

dustri. (Tarife fiir elektrische Betriebskraft in Handwerk und Kleinindustrie.) 
Elektrotekn. T. 1933 S. 272. 

470. Svenkerud: Industritariffer i Norge, spesielt med henblikk pa elektrotermiske 
anlegg. (Industrietarife in Norwegen, besonders im Hinblick auf elektro
thermische Anlagen.) Elektrotekn. T. 1933 S.385. 

471. Frogner: Oslo Elektrisitetsverks overforbrukstariff. (Der Uberverbrauchs
tarif des Elektrizitatswerks der Stadt Oslo.) Elektrotekn. T. 1934 S.6. 

472. Bryn: Oslo Elektrisitetsverks overforbrukstariff. (Der Uberverbrauchstarif 
des Elektrizitatswerks der Stadt Oslo.) Elektrotekn. T. 1934 S.34. 

473. Hirsch, W.: Systemet vippe i forbindelse med overforbruksmaler. (Das 
System Wippe in Verbindung mit Uberverbrauchszahlern.) Elektrotekn. T. 
1934 S.70. 

474. Malde: Den elektriske kokning. (Das elektrische Kochen.) Tekn. Ukebl. 
1924 S.368. 

475. Lindboe: Omkring elektrisitetsprisene. (Uber Elektrizitatspreise.) Tekn. 
Ukebl. 1933 S.67. 

476. Berg: Elektrisitetsprisene og den unyttede vannkraft. (Die Elektrizitii.ts
preise und die ungeniitzte Wasserkraft.) Tekn. Ukebl. 1933 S.242. 
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Abgaben 61£., (Z) 64£., (A) 65£., 109 f., 
250. 

-, feste, bei Tarifen 221. 
Abnehmer 103, 104. 
-gebiihr (s. a. Verrechnungsgebiihr) 

130, 132, 224, 225. 
-, gedachter 96. 
-, Gewiunung neuer, durch Preiser· 

miWigung 40. 
-gruppen 127, 145. 
- -, Belastungskurven (A) 83, 

(A) 114. 
- -, Unterteilung 84, 87. 
-kosten 70,75,76,90,103, (Z) 113, 117, 

128, 130, 132, 137, 146, 263. 
- -, AufteiIung 103, 117, (Z) 119. 
- -,Hohe 76. 
-, Wertschiitzungder, s. Wertschatzung 

des Abnehmers. 
Abnutzung der Anlagen 51. 
Abonnierte Leistung 224. 
Abrechnung s. Verrechnung. 
Abschreibung Iil£., 109, 123, 198, 200. 
Abstufung der Tarife 131, 133, 139f. 

- -, BestimmungsgroBen 142f. 
- -, Formen 140. 
- - nach AnschluBwert (s. a. An-

schluBwert) Hi1£. 
- - - Benutzungsdauer (s. a. Be

nutzungsdauer) 158f. 
---'-- - - Bestandteilen der Ge

stehungskosten (s. a. Ge
stehungskosten) 177f. 

- - - gemessenem Hochstbedarf 
(s. a. Hochstbelastung) 
148. 
GroBe des Verbrauchs (s. 
a. GroBe des Verbrauchs) 
144f. 

- - - Leistungsbeanspruchung 
(s. a. Leistungsbeanspru
chung, Anschlu/lwert, 
Hochstleistung) 148f. 

Abstufung der Tarife nach Leistungs
faktor (s. a. cos 1p, Blind
stromklausel) 171£., 184. 

- - - technischen und wirt
schaftlichen Besonder
heiten 181£. 

- - - Verwendungszweck (s. a. 
Verwendungszweck) 142f. 

- - - - wirtschaftlichen Bestim
mungsgro/len 139, 1112. 

-- - - - Zeitpunkt des Verbrauchs 
(s. a. Zeitpunkt) 164. 

-en, gleichzeitige Anwendung mehrerer 
183. 

Abwalzung der Leistungskosten 50, 55, 
99, 100, 122. 

Ackerflache, Bemessung der Tarife nach 
(s. a. Grundflache) 133, 138, 153, 
154, 198, 225, 230. 

Adana 254. 
Agthe (N) 72. 
Akkordlohn 129. 
Aktien 49. 
Alexandrien 257. 
Altona 132. 
Altwert 53. 
Amerika s. V.St.Amerika. 
Amperestundenzahler 131. 
Angebot s. a. Wertschatzung des Er-

zeugers, Gestehungskosten. 
- als preisbildender Umstand 6. 
- elektrischer Arbeit 44, 127. 
Ankara 254. 
Anlagekapital, Beschaffung 49. 
-, Kapital- und Betriebskosten 

(Z) 110/111. 
Anlagekosten (s. a. Anlagekapital) 52, 

103; 104, 105, 108, 176, 197, 200. 
- der elektrischen Einrichtung 29, 31. 
-, ErhOhung durch Blindstrom 104. 
Anlagen, Bemessung 107. 
-werte s. Anlagekapital, Anlagekosten. 
Anleihetilgung 51, 109. 
Anleihezinsen 49, 108. 
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Anschlullbewegung 133. 
~wert 79, 103, 129, 136, 138, 160f., 196, 

198, 204, 216, 220, 221. 

Beispiele, Verzeichnis der 283 f. 
Belastung, anteilige, zweier Abnehmer 

(A) 95. 
~, Augenblickswerte 93. 
~en, Haufung 88. 

~, Abstufung der Tarife nach 139, I 

151,159,183,196,198,208,217, 
218, 227, 247, 261, 271, 278. I ~sausgleich 88. 

~, Zusammenhang zwischen Zim-
merzahl und 155. 

Anstrahlen 14. 
Anteil der Abnehmergruppen an der 

Hochstbelastung (Z) 84, (Z) Il5. 
Anwendung der Tarife 189f. 
~sgebiet, Abstufung der Tarife nach 

(s. a. Verwendungszweck) 142. 
~e 127. 

- ~e, ErschlieBung neuer, durch Preis-
ermaBigung 40. 

~ -e, Tarife fUr verschiedene 189f. 
Arad 252. 

~seharakteristik, geordnete (s. a. Lei-
stungsdauerlinie) 89. 

~sdoppeltarif 150. 
~sgebirge (A) 69, 164, 168. 
~skurve am Tage der Hochstbelastung, 

Zerlegung 82, (A) 82, (A) 83, (A) 92, 
112, (A) Il4. 

~sspitze s. Hochstbelastung. 
~sverhaltnisse, Anderung 85, (A) 86, 

(A) 87, 92, 93. 
~sverlauf, Messung 84. 
~szusammensetzung, Verschiebung 

(A) 87, 93. 
Beleuchtung als Werbemittel s. Werbe-Arbeitskosten 70, 75, 90, 101, (Z) Il3, 

116, 127, 129, 132, 164, 176, 200, I 
237, 242, 282. I 

~,Abhangigkeit vom coscp 106, (Z) 107. 

beleuchtung. 
~starife s. Lichttarife. 
~, Wertschatzung 11f. 

i Belgien 177, 241, 281. ~,Anteil an den Gesamtkosten 75. 
~,Aufteilung 101, Il6, (Z) Il9. 
~,Aufteilungsschliissel (Z) Il7. 
~, Trennung von Leistungskosten und 

71, (A) 72, (A) 73. 
Arbeitspreis 103, 132, (Z) 135, 144, 172, 

191, 200, 205, 271. 
~, einheitlicher 205, 278, 279. 
Arnold (N) 95. 
Assiut 257. 
Assuan 257. 
Aufsichtsratsbeziige 58. 
Ausdruck der Wertschatzung 27. 
Ausgaben fiir Dinge des taglichen Be-

darfs (A) (Z) 7. 
--, Verteilung im Haushalt (Z) 30. 
Ausgangspreis 140, 205. 
Aushilfelieferung, Tarife fiir 164. 
AusschlieBlichkeit~recht 246. 
Ausstellungen, Tarife fiir 164. 
~sraume 48. 
Ausweichtarif 279. 
Autofahrten 109. 

BaekEreien 169, 196, 205. 
Bahnhiife 196. 
Bahnstromanlagen 47, 182. 
Beamtenwohnhauser 48. 
Begrenzung der Durehsehnittsstrom

preise beim Grundgebiihrentarif 191, 
192, 195, 198, 252. 

. Benutzungsdauer 89, 90, (A) 91, 95, 96, 
97, 128, 130, 132, (A) 135, 144, 197, 
201, 270. 

~, Abstufung der Tarife nach 140, 147, 
158, (A) 162, (A) 174, 183, (A) 185, 
196,204,205,207,217,220,222,232, 
247, 259, 261, 265, 272, 273. 

Beobachtungsfehler 99, Il5. 
Bereitschaftskosten (s. a. Leistungsko-

sten) 'I1£., 79, 187. 
~, Ermittlung 73. 
~ ~ nach Agthe (A) 72. 
Bergtold (N) 88. 
Berliner Stadtische Elektrizitatswerke 

Akt.-Ges. 69, 184, 281. 
Beseitigung eines wirtschaftlichen Hin

dernisses durch PreisermaBigung 40. 
! Bestandteile der Gestehungskosten, Ab

stufung der Tarife nach (s. a. Ge
stehungskosten) 177£. 

BestimmungsgroBen der Tarifabstufung 
142f. 

I Betriebserfolg 50, 55, 99. 
~kosten 49, 56, (Z) 64f., (A) 65f., 

(Z) IlO/IlI. 
, ~ --charakteristik 72. 
~ ~imengerenSinne56, (Z)64f.,(A)65f. 
~personal, Lohne 75. 
~stoffkosten 59f., (Z) 64f., (A) 65f., 71, 

73, 75, 109£., 200. 
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Betriebsvorgange a6, (Z) 64f., (A) 65f. 
--c-zweck 50, 99. 
Bevolkerungsdichte 59, 269. 
Bewiisserung, kiinstliche 21,255, 256, 265. 
- -, Wertschatzung 21. 
Bilanz 52, 54. 
BJindstrom (s. a. cos 91, Leistungsfaktor) 

104£., 171f. 
-ausgleich, Motoren mit 173. 
-klausel 176, 184, 205, 219, 220, 236, 

241, 242, 246, (A) 249, 254, 267. 
-tarife 172f., (A) 174. 
-verluste 107. 
Blindverbrauchstarif 172f., (A) 174. 
-zahler 176, 242. 
Block-Hopkinson demand rate 266. 
Blocktarif (block rate) 140, 195, 2119f., 

281. 
- COberverbrauchstarif) 150. 
Bodenflache s. Grundflache. 
Brasov 251, 252. 
Bra~nkohlenbergbau in Deutschland, 

statistische Angaben (Z) 3. 
Brennstellen, Bemessung der Tarife' nach 

152,154,193,222,228,233,239,251. 
-stoff 57. 
- -kosten (s. a. Betriebstoffkosten) 

119£., 203. 
Breslau 132. 
Brighton 232. 
British Columbia (Z) 271, 273. 
Bruckman (N) 241. 
Buchhaltung 47. 
-ungsschema 109. 
-wert 54. 
Budapest 216. 
Bugeleisen (s. a. Haushaltgerate) 191. 
Biirobedarf 48, 60, 75. 
-s, Belastungskurve 83. 
Bukarest 250. 
Bussmann (N) 172. 

Charakteristik, wirtschaftliche (A) 73, 94. 
Chemische Vorgiinge, Tarife fur 202. 
- -, Wertschatzung der elektrischen 

Arbeit 211, 27. 
contract tariff 231. 
cos tp (s. a. Blindstrom, Leistungsfaktor) 

104f., 171£., 185, 220, 236, 241, 
(A) 249, 253, 266. 

-, Abhiingigkeit der Arbeitskosten yom 
106, (Z) 107. 

-, - - Leistungskosten vom 104, 
(Z) 106. 

cos tp-Funktion 172. 
--Tarife, Strompreise (A) 174. 
- -, gemischter 172f., (A) 174. 
- -, theoretischer 171f., (A) 174. 
-, Verbesserung 173. 
courbes de demande 42, (A) 41£. 
customer ownership 258. 

Dampfkraftwerk s. Warmekraftwerk. 
Danemark 220, 227. 
Darmstadt 92. 
Dauerabnehmer 87, 97. 
- der Nutzung 52. 
Dettmar (N) 88. 
Deutschland 1, 2, (Z) 5, 82, 133, 165, 

175, 177, 187, 202f., 211, 213, 219, 
224, 230, 232, 251, 266, 268. 

-, Vereinheitlichung d. Tarife 205, 279f. 
Dichtungsmittel 60. 
Dieselkraftwerke s. Verbrennungskraft-

werke. 
Direktionsgehalter 58, 75. 
Dividende 49, 274. 
Doherty-Tarif 132, 224. 
Domestic tariff 233. 
Doppeltarif 145, 1611, 169, 171, 196, 199, 

210, 218, 225, 229, 239, 251, 257. 
Drehstrom 104. 
-versorgung 47, 182. 
Dreifachtarif (s. a. Mehrfachzeittarif) 

(A) 167. 
-taxentarif 132, 224. 
Dreschspitze 85. 
-tarife 183, 199. 
Drucksachen fur Werbung 60. 
Dunkelstunden 165. 
Durchschnittsstrompreise 133, 136, 190, 

197, 200, 205, (Z) 212, 216, 218, 220, 
221,222,226,228,230,236,241,243, 
(Z)245, 250, 252, 254, 256, 257, 
(A) 268, (Z) 271, 273, 274, 275. 

-, Begrenzung beim Grundgebuhren
tarif 191, 192, 195, 198, 252. 

-, Schweiz (Z) 212. 

Ebenen der Gestehungskosten 77. 
Eichung der Zahler 75, 110. 
Eigenerzeugung, Wettbewerb der 100, 

146, 200, 248. 
-verbrauch des Kraftwerks 60. 
Einheitlicher Arbeitspreis 205, 278, 279. 
- - Preis 127, 140, 276. 
-spreis 140. 
Einkaufsabteilung 60. 

20* 
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Einkommen der Abnehmer und Strom
verbrauch (A) 16. 

- u. Stromkosten im Haushalt (Z)(A)33. 
-, Wohnflii.che und Stromausgaben von 

Haushaltungen (Z) 34. 
Einzelhochstlast 85. 
-verbrauch 79. 
Eisenbahn 170. 
--en in Deutschland, statistische An-

gaben (Z) 3. 
Eisenmenger (N) 76, 95, 96, 97. 
Electricity Board 235. 
Elektrische Beleuchtung, Vorzuge 17 f. 
- -, Wertschatzung 17£. 
-r Antrieb, Vorzuge 22f. 
-r -, Wertschatzung 21£. 
- Arbeit, Bedeutung der Verkaufs-

preise 5. 
Elektrizitiitsgesetz 219. 
-kommissare (England) 277. 
-steuer 62, 246, 247, 249. 
-versorgung verschiedener Lander (Z) 5. 
- -, Schaltbild (A) 46, (A) 106. 
-werke, Bedeutung 1£. 
- --e in Deutschland, statistische An-

gaben (Z) 3. 
- -, Versorgungsgebiet (A) 45. 
-wirtschaft, Lehrstuhl fUr 80, 92. 
Elektromotor, Vorzuge 22f. . 
-wiirme 3, 25£., 165, 170, 183, 191, 199, 

202, 259. 
- -geriite in der Schweiz (Z) 213. 
- - - in Kanada 270. 
Energiebeschaffung in Italien (Z) 248. 
- - in der Schweiz (Z) 206. 
-bilanz (Z) 116, (A) 117. 
-gesetz (Rumanien) 250. 
--quellen, Wettbewerb verschiedener 10, 

24, 143, 146. 
England 1, 2, (Z) 5, (A) 43, 82, 154, 158, 

160, 161, 187, 193, 194, 221, 227, 
230£. 

-, Vereinheitlichung der Tarife 235, 
277f. 

Entwicklung der Elektrizitatsversorgung 
(Z)5. 

Erdgas 251. 
Erefka 242. 
Erfolgsabhitngige Steuern 61, 74, 110. 
Ermittlung eines Tageskostendiagramms 

(A) 91, (A) 94. 
- der Gestehungskosten 109, no£. 
Erneuerung 51£., 109. 
--sriickstellung, Mittelsatze 55. 

Ertragsabhitngige Steuern s. Erfolgs
abhitngige Steuern. 

Erwerbsbeleuchtung 11, 12f., 100, 196. 
-trieb als Ursache des Lichtbediirf

nisses 10. 
Erzeuger, Wertschatzung s. Wertschat

zung des Erzeugers, Gestehungs
kosten. 

Fabriken, Belastungskurve 83, (A) 114. 
-kraft 208. 
Fachschriftennachweis 286£. 
-, Namenverzeichnis 303f. 
Fernsprechanlage 48, (Z) 112. 
-strom (s. a. Strombezug) 110. 
- -ubergabe 46. 
Feste Abgaben bei Tarifen 221. 
- Bereitstellungskosten 90. 
- Kosten (s. a. Leistungskosten) 70, 

78. 
Feststellung der Gestehungskosten (s. a. 

Gestehungskosten) 108f. 
Finanzaufschlage 181. 
Finnland 229, 281. 
Fixed price system 231. 
Flat rate 231. 
Fleischereien 169. 
Florenz 248. 
Formen der Tarifabstufung (s. a. Ab

stufung der Tarife) 140£. 
Fortleitung 46, (Z) 65f., (A) 66f., 109f. 
Frankreich 1, 2, (A) 41, (A) 42, 42. 129, 

177, 243f. 
Fuhrpark 48, 60, (Z) 112. 
Funktion des cos rp 105. 
Futterdampfer 166, 170, 183, 205. 

Garantie s. Mindestgewahr. 
Gasmotor 60. 
-werke in Deutschland, statistische An

gaben (Z) 3. 
Gastwirtschaften, Belastungskurve 

(A) 83. 
-, Tarife fur 196, 205. 
Gebrauchswert 277. 
Gedachter Abnehmer 96, 97. 
Gehitlter 58, (Z) 64£., (A) 65f., 71, 109f. 
Geldeinzug 59, 119, 135, 137. 
GemeindlicheElektrizitatswerke 61,181, 

221, 227, 238, 254. 
Gemessene Hochstbelastung s. Hochst

belastung. 
Gemischter cos rp-Tarif 172f., (A) 174. 
-wirtschaftliche Elektrizitatswerke 61. 
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Genissieu (N) 41. 
Geno88enschaft 182, 244. 
-santeile 49. 
Geordnete Belastungscharakteristik (s. 

a. Leistungsdauerlinie) 89. 
Gesamtgestehungskosten (Z) 67, (A) 68, 

(Z) 113. 
-hOchstlastanteil (s.a. Spitzenanteil) 85. 
-kosten, Ermittlung 108, 110£. 
-leistung 89. 
-verluste 101, 107, (Z) 116. 
Geschiiftsgewinn 50. 
-raume, Belastungskurve (A) 83. 
-sonntag, Belastungskurve (A) 82. 
Gesellschaftsanteile 49. 
Gestaltung der Tarife 127£., 139. 
Gestehungskostim (s. a. Gesamtkosten, 

Kosten) 44£., 99, 183, 270. 
-, Abstufung der Tarife nach Bestand-

teilen der 177f. 
-, Aufbau der 44£., 77, 132. 
-, Aufrechnungder(Z) 122/123, (A) 125. 
-, Aufteilung der 76, 77, 78, 108, 1121. 
--, Berftcksichtigung bei der Tarifbil-

dung 131, (A) 135, 136, 143, 145, 163, 
168,177,181,194,200,205,231,253, 
266, 272, 274, 276. 

-, die gesamten (Z) 122. 
-, Einflull der Phasenverschiebung auf 

die 104£. 
-, Ermittlung der 109, 110£. 
-gleichung 76, 107, 129. 
- -, Konstanten der 77, 125, (Z) 126. 
- -, rechnerische Ermittlung 76. 
-kurve 90, (A) 91, 92, (A) 94. 
- und Durchschnittspreise bei Zahler-

tarifen (A) 162. 
-, zahlenmaBige Feststellung der 108£. 
-, h"mmenstellung der lOS, 120f., 

(Z) i20/121, (A) 124. . 
Gewerbe 13, 20, 129, 134, 136. 
-, Wertschatzung der mechanischen 

Arbeitskraft im 20. 
-, - des Elektromotors im 22f. 
Gewerbliche Tarife 190, 195, 279. 
Gewinnanteil leitender Angestellter 58. 
-ung neuer Abnehmer durch Preis-

ermii.Bigung 40. 
G1eichrichterwerke 47. 
-strom 47, 182, 224. 
Gleichzeitige Anwendung mehrerer Ab

stufungen der Tarife 183f. 
-keitsfaktor (s. a. Verschiedenheits

faktor) 79, 88, 128, 151. 163. 

Goldener Sonntag, Belastungskurve (s. 
a. Geschaftssonntag) 115. 

Grenzen des Spitzenanteilverfahrens 85. 
-nutzen 277, 282. 
-preise fur Kochstrom 38. 
Grid 235. 
GroBabnehmer 84, 112f., 180, 189, 214, 

219, 230, 248, 256, 258, 259. 
-n, Anteil der Stromkosten bei 200. 
-tame 164, 184, 189, 194, 199f., 205, 

220,229,239,242,249,252,255,265, 
266, 274. 

, GroBe des Verbrauchs, Abstufung der 
Tarife nach 139, 144£., 184, 200, 220, 
222, 225, 228, 231, 239, 244, 247, 
259, 261, 264, 266, 271. 

GroBgewerbe s. Industrie. 
---London 277. 
Grundfliiche, Bemessung der Grundge

biihr nach 133,138, 153, 193, 198,222, 
225,230,233,247,256,272,277,279. 

-, - des Regelverbrauchs nach 157, 
193, 259. 

Grundformen der Tarife 127£., 134£., 
(A) 135. 

Grundgebiihr (s. a. Leistungspreis) 132f., 
191, 271. 

-entarif (s. a. Leistungspreistarif) 128, 
132f., (A) 135, 144, 147, 153, 163, 
165, 178, 188, 190£., 195f., 198, 200, 
203,204,214,215,217,222,224,225, 
228,230,233,239,244,247,260,263, 
267, 271, 277, 278, 281. 

- -, Abstufung nach AnschluBwert 
151,196,198,247,271,278,279. 

- -, - - BenutzungsdauerI47,158, 
163, 260, 271, 272. 

- -, - - gemessenem Hochstbedarf 
148, 151, 194, 266, 278. 

- -, - :..... Gnt8edesVerbrauohsl44, 
147, 228, 239, 247, 260, 
264, 271. 

- -, - - Verwendungszweck 144, 
147. 

- -, - - Zeitpunkt des Verbrauchs 
165, 183, 184, 239, 263. 

- -, Bemessung nach Grundflache 
133, 153, 193, 198, 222, 225, 230, 
233, 247, 256, 272, 277, 279. 

- -, - - Mietwert 133, 138, 154, 
194, 234f., 247, 282. 

- -, - - ZimmerzahlI33,138,153f., 
193,204,215,222,224,230, 
233,247,252,261,279. 
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Grundpreis (s. a. Grundgebuhr) 140. 
Gruppenbelastungskurven (A) 83), 

(A) 114. 
-hOchstlast 85. 
- -verfahren 86, 93. 
Gutezahl 92. 

Haartrockner 191. 
Handlung 132. 
Handlungsunkosten 48, 103, (Z) Il2. 
Haufung del' Belastungen 88. 
Hauptbelastung (s. a. Hochstbelastung) 

164. 
HausanschluB 47, 75, 103, 104. 
-groBe 235. 
Haushaltgeriite 29, 138, 191, 212, 259, 

270. 
- - Stromverbrauch in del' Schweiz 

(Z) 212. 
-strompreise in Kanada 274. 
- - - V.St.Amerika (A) 268). 
-tarife 190f., 215, 219, 222, 224, 225, 

227, 239, 243, 246, 251, 260, 267, 
268, 274. 

Hausnummerbeleuchtung 205. 
Heimfalltilgung -51. 
HeiBwasserspeicher 165, 170, 183, 204, 

216, 260, 263, 270. 
Hektowattstunde 205. 
Hilfmaschinen, Betrieb 60. 
Hills (N) 96, 97. 
Hochspannungsabnehmer 101, 103, 

112f., 182, 256. 
--abnehmer, Gestehungskosten 

(Z) 120/121. 
-abnehmer, Hochstbelastungen (Z) 123. 
-netz (A) 45, 47, 101, 266. 
-tarife (s. a. GroBabnehmertarife) 145, 

184, 220, 230, 239, 242, 266. 
-verluste 102, (Z) Il6. 
Hiichstbedarf s. Hochstbelastung. 
-belastung 70, 81£., 85, 89, 97, 106, 

Il4, 129, 133, 166. 
- -, Anteil an der, s. Spitzenanteil. 
-- -en der Hochspannungsabnehmer 

(Z) 123. 
- -, Abstufung der Tarife nach ge

messener 139, 148, 151, 184, 194, 
227, 259, 266, 278. 

-leistung s. Hochstbelastung. 
-preise in verschiedenen Landern 177, 

178, 179, 219, 230, 242. 
- - fUr Kochstrom 38. 
-verbrauchsmesser 79. 

Hochtarif 165, 209. 
Hohere Gewalt 187. 
Holland s. Niederlande. 
Hopkinson (N) 79, 132, 151, 266. 
Hydro-Electric Power Commission of 

Ontario 270£. 

Induktive Belastung 104. 
Industrie (s. a. GroBabnehmer) 15, 20. 

25, Il2f., (Z) Il5f., (A) ll7f., 199. 
-, Belastungskurve (A) Il4. 
-, Gestehungskosten (Z) 120, (A) 124. 
-, Wertschatzung del' mechanischen 

Arbeitskraft 20. 
Inflation (s. a. Wahrungsschwankung) 

203. 
Inneneinrichtung, elektrische 103. 
Installationsabteilung 48. 
InstandhaItungskosten 56, 57, (Z) 64£', 

(A) 65f., 71, 109£., 257. 
-skosten, mittlere Hohe 58. 
-ssatze fUr Anlagen eines Elektrizitats-

werks (Z) 57. 
-, Trennung von Erneuerung und 58. 
Instandsetzung 57. 
Irland 236, 281. 
Istanbul 254. 
Halien 62, 177, 246, 248f. 
-, Strombeschaffung (Z) 248. 

Jallrbuch der Verkehrsdirektion del' 
BEWAG 69. 

-esrechnung bei verschiedenen Tarifen 
(A) 141, (A) 142. 

-e8spitze s. Hochstbelastung. 
-eszeit, Abstufung del' Tarife nach 165, 

167, 191, 193, 208, 209, 217, 251. 
-markte, Tarife fUr 164. 
Jerusalem 255, 256. 

Kairo 257. 
Kalifornien 21, 264. 
Kaltebereitung, Wertschatzung elektri

scher Arbeit bei der 27. 
Kaltlampen 281. 
Kanada I, 2, 21, (A) 43, 129, 181, 194, 

269f., 281. 
Kapazitive Belastung 241. 
Kapitalabhangige Steuern 61, 71, IlO. 
---dienst s. Kapitalkosten. 
-kosten 49f., (Z) 67, (A) 68, 71, 99, 

109f., (Z) llO/Ill, 131, 219, 242, 
257. 
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Kapitalkosten, Anteil an den Gesamt
kosten 55, (Z) 67, (A) 68, , 
(Z) 110/111. 

- -, Jahressatze49, 54, 67, (Z)110/111. 
-markt 49. 
-umschlag 67. 
Kaufkraft der Wahrung 177, 227, 236. 
-mannische Verwaltung, Mechanisie-

rung 59. 
Kerzenstarke 129, 232. 
Kesselspeisewasser 60. 
Klauselgesetz (England) 230. 
K1einabnehmer 84, 110£., 173, 189, 204, 

220, 237. 

Kostenursachen 45, 69f., 112£., (Z) 113, 
(Z) 122/123. 

-zusammensetzung 77. 
Kraftbedurfnis 19f., 39. 
-belastungskurve (A) 83, (A) 114, 115. 
-quellen in Deutschland 59. 
--strom 146, 165. 
-tarife189,204,205,208,214,218,221, 

239,247,249,256,258,262,268,279. 
-werk (s. a. Strombeschaffung) 46, 60, 

71f., (A) 106, 166. 
- -shochstbelastung s. Hochstbela-

stung. 
Krankenhauser 196. 
Krecke (N) 279. 
Kiihlanlagen 170, 259, 263. 
-turme 60. 

-tarife 189, 190f., 204, 205, 214, 215, 
219, 227, 242, 254, 259, 266, 271. 

- -, Richtlinien fur die Gestaltung 
277, 279. I -wasser 60. 

Kleinstabnehmer 76, 100, 188, 189, 225, 
259. 

Klimatische Verhaltnisse (s. a. Witte-
rungseinflusse) 57, 256, 259. 

Klingeltransformator 183. 
Klingenberg (N) 73, 94. 
Knight (N) 85, 86, 98. 
Kochausgaben im Haushalt (Z) 38. 
-strompreise 38, 191, 205, 217, 222, 

228, 260. 
Kohlenfadenlampe 130, 131, 132. 
-klausel 180, 184, 200, 236, 241, 242, 

246, 254, 266. 
-preis als Wirtschaftsfaktor 179. 
Kommunale Elektrizitatswerke s. ge

meindliche Elektrizitatswerke. 
Konkurrenzangebote, Berucksichtigung I 

96. 
Konstanten der Gestehungskostenglei- I 

chung 77, 125, (Z) 126. 
- Kosten s. Leistungskosten. 
KODzessioDsabgaben (s. a. Abgaben) 63. 
-lastenheft s. Lastenheft. 
Kopenhagen 220. 
Kosten B. a. Gesamtkosten, Gestehungs

kosten. 
-bestandteile 44, 49, (Z) 64f., (A) 65£., 

108£., 179. 
- -n, Abstufung der Tarife nach 177 £. 
-ermittlung 109, 110f. 
-flachen 77. 
-gleichung 76, 107, 129. 
-kurven 77, 92. 
-mittelwert 90. 
-stellen 46£_, (Z) 65f., (A) 66£., 108£., 

(Z) not. 

Kulturbedurfnis 10. 
-elle Bedeutung der Elektrizitatswerke 

2£. 
Kummer (N) 88. 
Kupferquerschnitt 104, 107. 
-verluste 106, 107. 
Kursschwankungen der Wahrung s. 

Wahrungsschwankungen. 
Kurvenzerlegung, Ungenauigkeit 85. 
kVA (s. a. cosq>, Scheinleistung) 172£., 

200. 
kWh-Zahler 131. 

Liiden, Belastungskurve (A) 83. 
-, Tarife fUr 196, 205. 
Lager 48, (Z) 112. 
Lampenbrennstunden 78, 131. 
Landwirtschaftliche Tarife 190, 197£., 

216, 225, 255, 264, 272, 277, 279. 
-, Wertschatzung 20, 146. . 
Lastenhefte verschiedener Lander 177, 

179, 219, 242, 244, 257. 
Lauriol (N) 79, 89, 90, 93, 94. 
Lebensdauer der Anlagen eines Elektri

zitatswerks (Z) 53. 
-haltungskosten in den V.St.Amerika 

(A) 268. 
Leerlaufbelastung (A) 82, (A) 83. 
-verluste 71. 
Lehrstuhl fur Elektrizitatswirtschaft 80, 

92. 
Leihkapital 49. 
Leistungsbeanspruchung, Abstufung der 

Tarife nach (s. a. AnschluBwert, 
Hochstbelastung) 139, 148f., 183, 
200, 264. 



312 Namen- und Sachverzeichnis. 

LeistungsdauerIinie (A) 90, (A) 91, 
(A) 93. 

- -, Zerlegung nach Lauriol (A) 89. 
-fahigkeit der Anlagen 104. 
- -, wirtschaftliche, des Abnehmers s. 

wirtschaftliche Leistungs£ahig
keit. 

-faktor (s. a. cosrp, Blindstrom) 10;;, 
200, 241, 246. 

- -, Abstufung der Tarife nach (s. a. 
Blindstromklausel) 171£., 184. 

-kosten 70, 71f., 76, 78f., 90, 112f., 
(Z) 113£., 127, 132, 191, 242, 264. 

- -, Abhangigkeit vom cosrp 104, 
(Z) 106. 

- -, - von der Belastung (A) 91. 
- -, - von der Benutzungsdauer 

(A) 90. 
- -, Aufteilung 78f., 100, 112f., 

(Z) 118. 
- -, -sschhissel (Z) 115. 
- -, BezugsgroBen 125, 148f. 
- ---diagramm 90, (A) 91. 
- -, Trennung von Arbeits- und 71£., 

(A) 72, (A) 73, 112, (Z) 113. 
-, Umschichtung 50, 55, 99, 100, 

122. 
-, Ursache 70f., 98. 
-verteilung, Beurteilung der Ver-

fahren 98f. 
- -, Naherungsverfahren 80, 93, 

95, 96. 
- - -, Verfahren 81£. 
-messer, selbstschreibende 112. 
-preis (s. a. Grundgebiihr) 132f., 

(Z) 135, 144, 172, 224. 
- -tarif (s. a. Grundgebiihrentarif) 

172, (A) 175, (A) 185, 200, 205, 
220, 225, 230, 235, 239, 242, 243, 
249,253,255,256,264,265,266. 

-verluste 115. 
Lichtbediirfnis 9f., 39, 169. 
-belastung 164, 257. 
- -skurve (A) 83, (A) 114, 115. 
-spitze (s. a. Hochstbelastung) 85. 
-steuer 62, 246, 247, 249. 
-strom 146, 212, 256. 
-tarife 189, 204, 205, 207, 217, 221, 

256, 257, 268, 279. 
Linalux 242. 
Lohne 58, (Z) 64f., (A) 65f., 75, 108£. 
Lohnklausel 179, 180, 219, 242, 254. 
Liibeck 132. 
Luxemburg 178. 

Markische Elektrizitatswerk A. G. 203, 
281. 

Mahnwesen 75. 
Manitoba 271, 273. 
Maschineneinheiten, Leistungsdauerlinie 

(A) 93. 
MaB der Wertschatzung 27f. 
Masttransformator 266. 
Materialkosten s. Sachbedarf. 
Maximum demand tariff 233. 
Mechanische Arbeitskraft, Wertschat-

zung 19f. 
Mehrfachzeittarife 90, 165f., 170, 171, 

195, 209f., 218, 233, 239, 243, 244, 
263. 

Melleinrichtung s. Zahler. 
- fiir cos rp-Tarife 176, 242. 
MeBfehler 99, 115. 
Messung des BelastungsverIaufs 84. 
-, Kosten der 103, 137, 275. 
Metallurgie, Tarife fiir 202. 
-, Wertschatzung der elektrischen Ar-

beit bei der 27. 
Mieten 64. 
-gesetz 86. 
-installation 29, 237, 239. 
-wert, Bemessung d. Grundgebiihr nach 

133, 138, .154, 194, 234£., 247, 282. 
MindestanschluBwert 265, 273. 
-gewahr 186, 191, 198, 201, 214, 222, 

239, 249, 256, 262, 267. 
-verbrauch 166, 210. 
-verzinsung 74. 
Mittlere Belastung 97. 
- Strompreise s. Durchschnittsstrom-

preise. 
MogIiche Verbrauchszeiten 88. 
Molkereitarife 183. 
Monatliche Kosten fiir elektrische Ar-

beitskraft im Gewerbe (Z) 37. 
-sspitzen 85. 
Monopol 8. 
Moskau 252. 
Motoren mit Blindstromausgleich 173. 
-leistung s. AnschluBwert. 
Miihlentarife 183. 
Multi-part tariff 277. 
Miinzzahler 239. 
Musterstromlieferungsbedingungen 279. 
-tarife 279. 

Nachfrage s. a. Wertschatzung, wirt
schaftliche Leistungsfahigkeit. 

-flachen und -kurven 77. 
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Nachfrage als preisbildender Umstand 
6, 9f. 

- nach elektrischer Arbeit 9, 127. 
Nachtbelastung 164. 
-stromtarife 167, 185, 209, 217, 243, 

263. 
Naher Orient 204f. 
Naherungsverfahren zur Leistungsko

stenverteilung 80, 93, 95, 96. 
Nahrungsmittelgewerbe 169, 197. 
Namenverzeichnis zum Fachschriften-

nachweis 303f. 
N ennleistung s. AnschluBwert. 
Netzumspannwerke (A) 46, 47. 
-verluste 102, (Z) 116. 
Niagara-Versorgungsbezirk 275. 
Niederlande 153, 222, 237£., 281. 
-Osterreich 215. 
-spannungsabnehmer 101, 103, 104, 

112f. 
- -abnehmer, BelastungsverIauf 

(A) 82, 83, (A) 114. 
- -abnehmer, Gestehungskosten 

(Z) 121. 
- -netz 45, (A) 46, 47, 101, (A) 106. 
- - -verIuste 102, (Z) 116. 
Niedrigtarif 165, 209. 
Nijmegen 239. 
Nil 257. 
Nissel (N) 91, 104. 
Norwegen 1, 2, (A) 43,143,223,227,281. 
-, Fachschriftennachweis 300. 
Norwich 154, 234. 
Nutzung, Dauer der 52. 

Objektive Verfahren zur Leistungs
kostenverteilung 81, 98f. 

ObligationsanIeihe 49. 
OHentllche Beleuchtung B. StraBenbe

leuchtung. 
Off-peak rate (s. a. Sperrstundentarif) 

263. 
Ohmsche VerIuste 106, 107. 
Olfiillung der Umspanner 60. 
Ontario (A) 43, 26I1f.,(Z) 271, 273, 281. 
Oram (N) 97. 
Orient, Der nahe 254f. 
Ortliche Lage des Abnehmers, Abstu-

fung der Tarife nach 182. 
Ortsnetz s. Niederspannungsnetz. 
Oslo 227. 
Osterreich 177, 214f., 219. 
-, Vereinheitlichung der Tarife 214, 

280. 

Pachtabgaben 63. 
Palastina 21, 255. 
Pauschalabnehmer, Schweiz (Z) 207. 
-tarif 128£., (A) 135, 143, 144, 148, 159, 

165, 186, 188, 194, 199, 203, 206, 
(Z) 207, 216, 227£., 243, 249, 282, 

- -, Abstufung nach AnschluBwert 
159, 208£., 227f. 

- -. - - Benutzungsdauer 158,207. 
- -, - - gemessenem Hochstbedarf 

148, 227. 
- -, - - GroBe des Verbrauchs 144, 
- -, - - Verwendungszweck 143. 

227f. 
- -, - - Zeitpunkt des Verbrauchs 

165, 199. 
- - fUr Wiederverkaufer in Kanada 

(A) 274. 
Pennsylvania 265. 
Permanentkra£t 208. 
Personalkosten 58, (Z) 64f., (A) 65f., 71, 

74, 75, 108f. 
-versicherungen 63. 
Phantom customer 96, 97. 
Phasenverschiebung (s. a. BIindstrom, 

cosrp, Leistungsfaktor) 104,171,173, 
176. 

Point Five 154. 
Polen 2111. 
Port-Said 257. 
Post 170. 
-amter 196. 
-gebiihren 48, 64, 75. 
Potsdamer Tarif 153. 
Pramienrabatt 141, 160. 
Preisanderungen, EinfluB auf Wert-

schatzung und Verbrauch 311f. 
-bildender Umstand, Angebot als 6, 44f. 
- - -, Nachfrage alB 6, 9f. 
-bildung. Grundsatz der 7. 
-ermaBigung als Beseitigung eines wirt-

schaftlichen Hindernisses 40. 
-formen 101. 
-stellung (s. a. Tarife) 99, 101,108, 127, 

129, 126, 200. 
Primary charge 233. 
Private Elektrizitatswerke 61, 241, 242, 

246, 248, 250, 254, 255, 257, 269. 
Provinzial-Elektrizitatswerke 238, 270. 
ProzeBkosten 48, 64. 
Priifung der HausanIagen 47, 103. 
Public Service Commission 269. 
Pumpwerke 112, (Z) 115£., (A) 117f. 
-, Belastungskurve (A) 114. 
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Pumpwerke" Gestehungskosten (Z) 120, 
(A) 124. 

Punga (N) 96. 
Putzmittel 60. 

Quebec 269, (Z) 271, 273. 
Queenstown-Chippawa-Station 270. 

Rabattpreise 140, 160, 204, 262. 
Rahmentarif 280. 
Rateable value 154, 235, 236. 
Ratgeber fiir Elektrizitatstarife (Oster-

reich) 214. 
Raumtarif 215. 
Rechnerische Ermittlung der Geste-

hungskostengleichung 76. 

Scheinleitungstarif, Tarifmodell (A) 175. 
-zeiger 175. 
Scheinstrom 104, 105. 
Schiedsgericht 177. 
Schiff (N) 85. 
Schlesien 219. 
Schmiermittel 60. 
Schnaus (N) 88, 92. 
Schneider, R. (N) 80, 81. 
Schreibmaterial 75. 
Schuldentilgung !)1. 
Schwabach (N) 79. 
Schwaiger (N) 86, 88, 92, 93. 
Schwankung der Belastung 69. 
- - Wahrung s. Wahrungsschwan

kung. 
- - des Verschiedenheitsfaktors 
Rechnungsausstellung 75, 137. 
-betrag 103. 

87. I Schweden 223, 281. 
I -, Fachschriftennachweis 300. 

-- - bei verschiedenen Tarifen (A) 141, i 

(A) 142. 
RechtIiche Auseinandersetzungen 75. 
Regelverbrauchstarif 147, 1!)7, lin, 198, : 

204, 211, 215, 225, 232, 244, 251, I 

281, 282. 

Schweiz 1, 2, (Z) 5, 129, 159, 167, 175, 
187, 194, 206f., 223, 251, 263. 

-, Durchschnittsstrompreise (Z) 212. 
-, Strombeschaffung und Verwendung 

(Z)206. 
-, Vereinheitlichung der Tarife 280. 
Secondary charge 233, 278. 

Reichsverband der Elektrizitatsversor- Seelenkunde 99. 
gung 203, 279. 

Reingewinn 55. 
Reisespesen 64. 
Reklame s. Werbe-. 
Residential tariff 233. 
Rheinisch -Westfalisches Elektrizitii.ts-

werk 172, 203, 281. 
Robison (N) 97. 
RiickIagen 4S. 
--stellungen 4Sf. 
-- -, Hohe 55. 
-vergiitungstarif 194. 
Riickwardt (N) 85, 98. 
Rumanien 179, 2!)Of. 
Rundfunk 3, 9. 
RuBland (s. a. UdSSR) 219. 

Sachbedarf60, (Z) 64f., (A) 65f., 75, lOS£. 
-versicherungen 63. 
Salzburg 215. 
Sankeydiagramm (A) 117. 
Schaltbild einer Elektrizitatsversor-

gungsanlage (A) 46, (A) 106. 

Selbsterhaltungstrieb alB Ursache des 
Lichtbediirfnisses 10. 

, -kosten s. Gestehungskosten. 
, Selected Station 235. 

Service 268. 
Sice of house 277. 
Sicherheitsbeleuchtung, Wertschatzung 

der 11, 12. 
Siedlungstatigkeit 203. 
Sihle (N) 96. 
Soll-Leistungsfaktor 172. 
Sommerstrompreise 16!), 167, 209, 224, 

233, 251, 263. 
, Sondertarife 186, 189, 196,205,217,222, 

249, 252, 268, 274. 
Sonnenaufgang, Verschiebung 115. 
Spanien 21, 62, 246f., 281. 
Spannungsregelung 104. 
-spule der Zahler 210. 
Speicherbecken 206. 
-gerate, Tarife 165, 170, 183, 191, 199, 

209, 229. 
Sperrstundentarif (s. a. Doppeltarif) 

16!)f., 191, 210, 257. 
205. Spitze s. a. Hochstbelastung. 

-uhr 167, 210. 
Schaufensterbeleuchtung 40, 196, 
-stellungen, Tarife fiir 48. 
Scheinleistungstarif 172f., (A) 174, 228, 

266. 

-nanteile der Abnehmergruppen 84, 
(A) 114, (Z) U5. 

- -verfahren 82, 98, 112. 
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Spitzcnanteileverfahren, Grenzen des 85. 
-belastung 164. 
-stunden 164f., 251. 
-, Verschiebung der 85. 
-zahler, Verbrauchsmessung (A) 150. 
Staatliche Elektrizitatswerke 61, 181, 

217, 225, 237, 257, 269. 
Staffeltarif 140, (A) 141, 160, 204, 262. 
- mit Preisausgleich (A) 142. 
Statistische Angaben tiber Wirtschafts-

gebiete in Deutschland (Z) 3. 
Staubsauger s. Haushaltgerate. 
Steiermark 215. 
Steinkohlenbergbau in Deutschland, sta

tistische Angaben (Z) 3. 
Step rate 140. 
Stcuerbefreiung der Elektrizitatswerke 

in iiffentlicher Hand 61, 274. 
-erhiihung 58. 
-hiihe in den V.St.Amerika 62. 
- - in Deutschland 61, 62. 
-klausel 181. 
--n 48, 61, (Z) 64f., (A) 65f., 74, 109f., 

(Z) HO£. 
-n, erfolgsabhangige 61, 74, HO. 
-n, kapitalabhangige 61, 71, HO. 
-n, umsatzabhangige 61, 75, HO. 
-n, Verteilung 48, (Z) H2. 
-wert, Tarife nach (s. a. Mietwert) 221. 
Strahlungsverluste 71. 
Strallenbeleuchtung 47, HO, 170,196,259. 
-. Belastungskurve (A) 82, (A) 83. 
-, Wertschatzung 10. 
Stromabgabe 102, (Z) H6, (Z) 206. 
-ausgaben abhangig yom Einkommen 

(A) 33, (Z) 33. 
- -, laufende, und Wertschatzung 32f. 
-begr~nzer 137, 139, 227. 
-1Iesclialtung 46, 109£., (Z) HO£. 
- -, Trennung der Leistungs- und 

Arbeitskosten 72. 
-bezug 46, 110f., (Z) HOf. 
-- -skosten li9. 
- --, Vorztige gegentiber Eigenerzeu-

gung 24. 
-dichte 104, 107. 
-erzeuger 105. 
- -ung 46, (A) 46, 64f., (Z) HO/H1. 
-kosten, Gewerbe (Z) 35. 
-- -, GroBabnehmer 200. 
-- -, Haushalt (Z) 7, (A) 7, (Z) 33, 

(A) 33, (Z) 34. 
- -, Licht im Gewerbe (Z) 32. 
-- -, Maschinenbau (Z) 37. 

Stromlieferungsbedingungen, einheit
Hche 279. 

-preise, mittlere s. Durchschnittsstrom-
preise. 

- -formell71, 178, 179,242,244,254. 
-spule der Zahler 211. 
-tibergabe 75. 
-unterbrecher s. Strombegrenzer. 
-verbrauch abhiingig vom Strompreis 

(A) 40. 
- - - - -, Frankreich (A) 41, 

(A) 42. 
- - - - -, verschiedene Lander 

(A) 43. 
- - der Erde 1. 
- - je Kopf der arbeitsfahigen Be-

viilkerung 1. 
- - - - der Beviilkerung 1, (Z) 5, 

219, 221, 223, 229, 237, 
241, 250, 257, 270. 

- -, Schweden (Z) 223. 
- verschiedener Haushaltgerate, 

Schweiz (Z) 212. 
- -, Zusammenhang zwischen Zim-

merzahl und (A) 155. 
-warmeverluste 106, 107. 
Stufenpreise 140, 160, 204. 
Stunden-Kilowatt 86. 
-plan ftir Mehrfachtarife 165, (A) 167, 

(A) 168, 209, 211. 
Subjektive Verfahren zur Leistungs

kostenverteilung 81, 88, 98. 

Tagesbelastung 164. 
-kostenlinie 90, (A) 94. 
-kraft 208. 
-strom s. Mehrfachzeittarife. 
Tarif 197. 
-ausschuB (Deutschland) 279. 
Tarife, Abstufung (s. a. Abstufung) 131, 

133, 139f. 
-, Anwendung 189f. 

filr Gewerbe 190, 196, 279. 
- - GroBabnehmer (s. a. GroBabneh

mertarife) 199f. 
- -- Haushaltungen (s. a. Haushalts

tarife) 190. 
- - Hochspannungsabnehmer s. 

Hochspannungstarife. 
-- - Kleinabnehmer (s. a. Kleinab

nehmertarife). 190f. 
- - Krafts. Krafttarife. 

- Landwirtschaft (s. a. Landwirt-
schaftliche Tarife) 197 f. 
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Tarife fUr Licht s. Lichttarife. 
verschiedene Anwendungsgebiete 
189f. 
voriibergehende und Aushilfe
lieferung 164. 
Warme s. Warmetarife. 
Wiederverkaufer 199, 202, 274. 
Wohnungen (s. a. Haushaltsta
rife) 190f. 

-, Gestaltung der 127, 139. 
Tarifeinheiten 226, 272, 273. 
--e in verschiedenen Landern (s. a. 

unter den Namen der Lander) 202f. 
--e, Vereinheitlichung (s. a. Vereinheit-

lichung) 27af. 
-form, EinfluB auf Personalkosten 59. 
-gleichung 128f., 171£. 
-grundformen 127£., 134f., (A) 135. 
--model! (A) 168, (A) 175, (A) 185. 
-politik 212, 216, 230, 259, 274. 
-system 183. 
-thermometer 24l. 
Technische Besonderheiten, Abstufung 

der Tarife 181£. 
Teilkraftwerke 89. 
-zahlung 29, 32. 
Telephonanlage 48, (Z) 112. 
Telephone system 233. 
Theoretischer costp-Tarif 1 n£., (A) 174. 
Tilgung a1, 109. 
Timi~oara 250, 252. 
Tirol 215. 
Toronto 269, 270. 
Transformator s. Umspanner. 
-envereinigung 22l. 
Transportkosten 257. 
Trennung von Leistungs- und Arbeits-

kosten 71. 
Treppenbeleuchtung 10, 170, 183, 204. 
Treuhandverfahren 96. 
Tschechoslowakei 177, 217. 
Tiirkei 21, 179, 2;")4. 
Two part tariff 138, 233. 

Ubergabe 47, 75, 103, 119, 188. 
Uberlandwerk 4a, 110, 220, 255. 
Uberschneidung der Licht- und Kraft-

belastung 70. 
Uberverbrauchstarif 150, 224, 226. 
-zahler (A) 150, 225. 
UdSSR 2a2f. 
Umformerwerke 47. 
Umsatz an Elektrizitat und Waren m 

Deutschland (Z) 6. 

Umsatzsteuern 61, 75. 
Umschichtung der Leistungskosten 50, 

55, 99, 100, 122. 
Umschlagsgeschwindigkeit des Anlage-

kapitals 67, 164. 
Umspanner 104. 
-verluste 71, 101, 102, 116. 
-werke (A) 46, 47, 101, (A) 106. 
Ungarn 216. 
Unit charge 233, 278. 
Unlimited service tariff 231. 
Untergruppen, Weiterverteilung der Ko-

sten auf 93, 95. 
Unterhaltung 57. 
Unternehmerkapital 49. 
Ursache der Leistungskosten 98. 
Utrecht 241, 281. 

Variable Kosten s. Arbeitskosten. 
Vektordiagramm (A) 104. 
-iel!e Summe 104. 
Veralten der Anlagen 5l. 
Veranderliche Bereitstel!ungskosten 90. 
- Kosten (s. a. Arbeitskosten) 70, 78. 
Verband der osterreichischen Elektrizi-

tatswerke 214. 
Verbesserung des cos tp 173. 
Verbraucher 8. Abnehmer. 
-sapparate (~. a. AnschluBwert) 129. 
-smenge s. GroBe des Verbrauchs. 
-sverhaItnisse, Ahnlichkeit der 84. 
-szunahme infolge PreisermaBigung 43. 
Verbrennungskraftwerke 59, 251, 257. 
Verbuchung der Kosten 109. 
Vereinheitlichung der Tarife 203, 219, 

227, 230, 235, 266, 271, 27;")f. 
-igung der Elektrizitatswerke s. Reichs

verband der Elektrizitatsversorgung. 
-sbeitrage 64. 
Verfahren zur Leistungskostenverteilung 

(s. a. Leistungskostenverteilung) 81£. 
Vergleich wichtiger Wirtschaftsgebiete 

(Z)3. 
Vergniigungsstatten 83, 196. 
Vergiitungszahler 194. 
Verkaufsabteilung fiir Maschinen und 

Gerate 48. 
-einheit 131. 
-preise, Aufbau 127. 
- - elektrischer Arbeit, Bedeutung a. 
Verkehr mit den Abnehmern 47, 58. 
- - - Behorden 58. 
- - - Lieferanten 58. 
-sbeleuchtung 12. 
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Verkehrswesen 3, 13, 20, 199, 202. 
Verlust, Belieferung mit 100. 
-e 101, 116. 
-e, Aufteilung 102, (Z) 116. 
-e, zusatzliche durch Blindstrom 104, 

107. 
Vermietung von Zahlern 188. 
Verrechnungseinheiten 140. 
-gebiihr (s. a. Abnehmergebiihr) 130, I 

137, 186. 
-groBen bei costp-Tarifen 176. 
-kosten 47, 75, 103, 137, 275. 
Verschiedenheitsfaktor (s. a. Gleichzeitig

keitsfaktor) 79, 81, 87, 88, 100, 125, 
151. 

-, Vorausberechnung 87. 
Verschlechterung des cos tp 173. 
Versicherungen 48,63, (Z) 64£., (A) 65f., I 

75, l00£. 
Versorgungsgebiet eines Elektrizitats

werks (A) 45. 
Verstandlichkeit von Tarifen 135, 174, 

176. 
Verteilung 47, (Z) 65£., (A) 66£., 109£. 
- derAbnehmerkostenl03, 117, (Z)119. 
- - Arbeitskosten 101, 116, (Z) 119. 
- - Gestehungskosten 76£., 112£. 
- - Leistungskosten 78f., 112£., 

(Z) 118. 
Vertriebskosten 70. 
Verwaltungsgebaude 48, (Z) 112. 
-kosten 48, 56, 58, (Z) 64£., (A) 65£., 

74, 103, 109£., 131, 275. 
- -, Aufteilung 48, 111, (Z) 112. 
-ratsbeziige 58. 
Verwendung, Dauer der 52. 
-szweck 79, 131, 165, 183. 
- -, Abstufung der Tarife nach (s. a. 

Anwendungsgebiet) 139, 142f., 
183, 200, 227, 229, 231, 244, 252. 

Verzeichnis der Beispiele 283f. 
Verzinsung (s. a. Zinsen) 50, 198. 
Viehbestand, Bemessung der Tarife nach 

129, 198. 
Vierfachtarif (A) 168. 
Vinding (N) 77. 
Volkswirtschaft, Stellung der Elektrizi

tatswerke in der 4, 5. 
Vorziige der elektrischen Beleuchtung 

17£. 
- des Elektromotors 22f. 
V.St.Amerika 1, 2, (Z) 5, (A) 43, 82, 144, 

153, 160, 175, 187, 194, 195, 227, 
251, 255, 258£., 269. 

Wahrscheinlichkeitsrechnung 88, 95. 
Wahrungsklausel 179, 181, 219, 254. 
-schwankung 177, 219, 227, 236, 245, 

257. 
Warmebediirfnis 39. 
-kraftwerke 64, 129, 203, 206, 223, 230. 
-speicherung s. Speichergerate. 
-tarife 38, 189,205, 222, 228, 247, 260. 
Wasserfalldirektion (Schweden) 225. 
-geld 282. 
-kraftwerke 129, 136, 165, 205, 214, 

223, 227, 242, 246, 248, 250, 258, 
270, 274. 

-werke in Deutschland, statistische An
gaben (Z) 3. 

Wechselstrom 104, 182, 224. 
Weiterverteilung der Kosten auf Unter

gruppen 93, 95. 
Werbebeleuchtung 10, 14, 170, 183, 196. 

205, 217, 222, 231. 
-kosten 48, 60, 64, 75. 
-kraft von Tarifen 135, 281. 
Werkstatten 48, 111, (Z) 112. 
Wertberichtigung 52. 
-bestandige Preisgrundlage 179. 
-erhaltung 51, 53. 
Wertschiitzung, Abhangigkeit vom Ein-

kommen (A) 16. 
- als Grundlage der Nachfrage 9f. 
-, Ausdruck und MaB 27 £. 
-, Beeinflussung durch Preisanderung 

39f. 
- der Beleuchtung 11 f. 
- - elektrischen Beleuchtung 17£. 
- - - Kalteerzeugung 27. 
-- - - Krafterzeugung 19, 21£. 
- - Elektrochemie 25, 27. 
- - -metallurgie 27. 
- - -warme BU., 31, 38f., 40, 100. 
- - mechanischen Arbeitskraft 19f. 
- des Abnehmers 6, 9£., (A) 16,40,237. 
- - -, Beriicksichtigung bei der Ta-

rifbildung 96, 99f., 122, 137, 
143, 146, 154, 163, 183, 189, 
190, 200, 205, 231, 234, 242, 
274, 276. 

- - Erzeugers 6, 44f. 
- und einmalige Ausgaben 28f. 
- - laufende Ausgaben 32f. 
Werturteile bei der Leistungskostenver

teilung 98. 
-verlust 52. 
Wettbewerb verschiedener Energie

quellen 10, 24, 143, 146, 169,202,229. 
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Wetterverhaltnisse 115. 
Wiederverkaufer 84, 112f., (Z) 115£., 

(A)117f. 
-, Belastungskurve (A) 114. 
-, Gestehungskosten (Z) 120, (A) 124. 
-. Tarife 199, 202, 274. 
Widerstand 106, 107. 
Winterstrompreise 165, 167, 209, 224, 

229, 233, 251. 
Wippetarif 227. 
Wirkleistung 105, 172. 
-strom 104, 105, 242. 
- -verluste 107. 
Wirkungsgrad 130. 
Wirtschaftliche Bedeutung der Elektri

zitatswerke 4. 
-- Besonderheiten, Abstufung der Ta

rife 181£. 
- BestimmungsgroBen, Abstufung der 

Tarife 139, 152f. 
Charakteristik (A) 73, 94. 
Leistungsfiihigkeit des Abnehmers, 
Beriicksichtigung bei der Tarifbil
dung 99f., 137, 143, 146, 154, 163, 
183, 190, 205, 231, 234, 274, 276. 

-r Anreiz zum Blindstromausgleich 174. 
Wirtschaftsindex, elektrischer, in Frank

reich 178, 244, 246. 
-klausel 181, 200, 219, 246, 267. 
-krise, Wirkung auf den Stromver-

brauch 44. 
-kunde 99. 
-rat, Oberster, UdSSR 252. 
Witterungseinfliisse auf die Instandhal-

tungskosten 71, 74. 
-verhaltnisse, Abnutzung durch 57. 
Wohnungsbelastungskurve 83, 115. 
-beleuchtung, Wertschatzung 11f., 100. 
-nache s. Grundflache. 
- - und Ausgaben fiir Elektrizitat 

(Z) 156, (A) 157. 
-tarife s. Haushaltstarife. 
Wright (N) 72, 79, 81, 87, 133, 148, 149, 

160. 
-scher Tarif 81, 194, 232. 

Zahler 47,75, 103, 129, 131,137, (A) 150, 
206, 210, 211, 275. 

-ablesung 75, 137. 
-abnehmer, Schweiz (Z) 207. 

Ziihler, Eigenverbrauch 137. 
-gebiihr 130, 166, 188, 256. 
-meBbereich 133, 152, 247. 
-tarif 128, 130f., 133, (A) 135, 143, 

(A) 162, 164, (A) 167, (A) 168, 187, 
188,198,203, (Z) 207,215,216, 21i, 
220,221,225,229,231,239,242,243, 
249, 252, 255, 256, 257, 279. 
-, Abstufung nach Benutzungsdauer 

160, (A) 162, 217, 220, 222, 232, 
259, 261, 265. 

- -. - - gemessenem Hochstbedarf 
148. 

- -, - - GroBe des Verbrauchs 145, 
220, 222, 231, 239, 244, 
259, 261. 

-, -- -- Verwendungszweck 143, 
229, 231, 244, 252. 

-, - - Zeitpunkt des Verbrauchs 
164, (A) 167, (A) 168, 209, 
216, 218, 229, 239. 

- -, Durchschnittspreise (A) 162, 205, 
216, 218, 220, 221, 226, 236, 243, 
252, 256, 257. 

-verluste 102, 116. 
-vermietung 188. 
Zahlungserleichterungen 29, 32. 
Zeitpunkt des Verbrauchs, Abstufung 

der Tarife nach 140, 164f., (A) 167, 
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Von Ernst Henke, Rechtsanwalt, Vorstand der Rheinisch-West
falischen Elektrizitatswerks A.-G. (RWE), Essen; Dr. jur. Hans Muller, 
Rechtsanwalt, Vorstand der Westfalischen Ferngas A.-G., Dortmund; 
Dr. jur. Fritz Rumpf, Rechtsanwalt, Justitiar der Vereinigung der 
Elektrizitatswerke E. V., Berlin. VIII, 238 Seiten. 1930. 

RM 14.50; gebunden RM 16.-* 

Die privatrechtliche Stellung del' Elektrizitat und 
del' Elektrizitatslieferungsvertrag. 
Von Dr. jur. Ludwig Niessen. 73 Seiten. 1925. RM 3.60* 

* abzuglich 10% NotnachlaB. 
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