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Vor,vort. 
Als ich das Betriebsverrechnungswesen des chemischen GroB· 

betriebes praktisch kennen lernte, zogen mich dessen Kompliziertheit 
und Eigenartigkeit an, und es drangte mich, den Grundziigen und 
Zusammenhangen des gewaltigen Aufbaues nachzugehen. 

Die fUr das Betriebsverrechnungswesen vorhandene Literatur 
leistete mir aber fiir das spezielle Studium dieses Gegenstandes ver' 
haltnismaBig geringe Dienste. Die besonderen Verhaltnisse der che· 
mischen Industrie sind bisher etwas stiefmiitterlich behandelt worden. 

Wo ich mit der vorliegenden Arbeit den auf diesem Gebiet vor· 
handenen Bediirfnissen der Betriebswirtschaftswissenschaft nicht ent· 
sprochen habe, hoffe ich wenigstens zur weiteren Bearbeitung einige 
Anregung gegeben zu haben. Vornehmlich solI meine Schrift den im 
Wirtschaftsorganismus chemischer Unternehmungen Stehenden Gelegen· 
heit bieten, ihre praktischen Kenntnisse des Betriebsverrechnungswesens 
zu erweitern und zu vertiefen. 

Fiir die mir durch Kritik und praktische Forderung zuteiI gewordene 
Hilfe mochte ich an dieser Stelle noch einmal herzlich danken. 

Bremen, im August 1922. 
Dr. Hempelmann. 
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Erster Teil. 

Grnndzuge fiir den Charakter und Aufbau des 
Betriebsverrechnnngswesens in der chemischen 

Gro:Bindustrie. 

I. Platz und Bedeutung der Betriebsverrechnung 
im chemischen Gro6betrieb. 

A. Technik und Wirtschaft im chemischen Gro:f3betrieb. 
Die Vormachtstellung der deutschen chemischen Industrie, be

sonders der Farbenindustrie, war auf dem Weltmarkt vor Ausbruch 
des Krieges unbestritten. Ware die Lebenskraft unserer chemise hen 
Industrie, vor allem der auf Sprengstoffabrikation umgestellten, 
wahrend des Krieges weniger hervorragend geweSen, So hatte unS 
die wirtschaftliche Einschlie.Bung, trotz bester Leistungen der ubrigen 
Industrien, gar bald vor unSeren Feinden auf die Knie gezwungen. 

Das Emporsteigen unSerer chemischen Industrie zu so hoher Blute 
und Kraft ist zweifellos zunachst den hervorragenden Fahigkeiten 
unserer Chemiker im Laboratorium und im Betrieb zu danken. Kaum 
auf einem zweiten Gebiete wurde in den letzten Jahrzehnten So rastlos 
und mit solchem Erfolge an der Erfindung ne~er Fabrikate und Pro
duktionsmethoden gearbeitet. Standig bleibt eS der Fahigkeit und 
dem Flei.Be des Betriebschemikers anheimgegeben, der Fabrikation 
einen moglichst gunstigen Verlauf zu geben und die technischen Pro
duktionseinrichtungen fortwahrend zu kritisieren und zu verbessern. 

Doch neben vorzuglichen technischen Leistungen gehort die Wirt
schaftlichkeit eines Betriebes zu seinen ersten Lebensbedingungen. 
Eine technisch gute Arbeit kann sehr wohl eine unwirtschaftliche, 
Guter verschwendende sein. 

Die technische Moglichkeit, ein Fabrikat herzustellen, gibt noch 
nicht Veranlassung zur Produktion, sondern erst die kaufmannische 
Moglichkeit, eS gewinnbringend abzusetzen. Auf Grund ausreichender 

Hemp elmann, Betriebsverrechnung. 1 



2 Platz und Bedeutung der Betriebsverrechnung. 

technischer V orschlage und rechnungsmaBiger Unterlagen ist del' Pro
duktionsplan nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu entwerfen. 

Die Richtung del' Produktion wird nun nicht einfach durch die 
voraussichtlichen Absatzmoglichkeiten einer Anzahl Fabrikate an
gegeben, sondern die gesamten Einrichtungen und Verhaltnisse des 
Betriebes miissen rechnungsmaBig in Erwagung gezogen werden. Es 
handelt sich u. a. um die hochstmogliche Ausniitzung del' Betriebs
anlagen unter Beriicksichtigung des VerschleiBes 1) und die best
moglichste Verwertung del' eventuell (z. B. in del' Kriegswirtschaft) 
nur in beschrankten Mengen zur Verfiigung stehenden Rohstoffe, 
VOl' allem auch um die wirtschaftlichste Verwertung del' Neben
produkte, Abfalle und Riickstande durch organisch ineinander
greifende Produktion. 

Zu diesem Zwecke . muB im normalen, gesunden Wirtschafts
organismus die privatwirtschaftliche Lebenseigentiimlichkeit des 
Unternehmens durch das Verrechnungswesen bis in den entferntesten 
Winkel des Betriebes und bis zu dem letzten Hilfsarbeiter getrieben 
werden. In den Kreis seiner KontroIle muB es das gesamte im Unter
nehmen arbeitende bewegliche wie unbewegliche Kapital ziehen und 
aIle Betriebsvorgange klarlegen in ihrer wirtschaftlichen Beziehung. 

Unter diesem Gesichtswinkel ist es verstandlich, daB man das 
Verrechnungswesen als das Herz des privatwirtschaftlichen Unter
nehmens bezeichnet hat 2). Werner Sombart sagt recht treffend 
von dem kapitalistischen Unternehmen, daB sein Symbol das Haupt
buch sei und sein Le bensnerv in dem Gewinn- und Verlustkonto liege; 
und weiter behauptet er sogar: »Die moderne Naturwissenschaft 
selbst ist aus dem Hauptbuche geboren worden«3). 

Nul' eine von solchem kapitalistischen, iiberall und unaufhorlich 
rechnenden Geiste getragene Wirtschaft konnte so gewaltige Fort
sehritte del' Wissenschaft und des technisehen Konnens zeitigen, wie 
sie uns in unserer chemise hen GroBindustrie entgegentreten. 

B. Begriff und Zweck der Betriebsverrechnung. 
Diese Arbeit will dem wirtsehaftlichen, reehnooden Geiste auf 

dem Gebiete del' »Betriebsverreehnung in del' chemischen GroB
industrie« folgen. Es wird daher gut sein, zunaehst dem Begriff und 

1) Schmalenbaoh sprioht Z. f. H. F. XIII, S.354£. von der Beriiok
siohtigung der Abnormalitaten des eigenen Betriebes. 

2) Sohmalenbaoh, a. a. 0., S.348 sohreibt dem Rechnungswesen beim 
Vergleioh des Betriebes mit dem mensohliohen Korper zum Teil die Aufgabe 
des Gedaohtnisses und der Nerven zu. 

3) Sombart, Gewerbewesen, 1. Teil, Sammlung Gosohen, 1904, S. 56. 
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Zweck del' Betriebsverrechnung 1 ) naher zu treten und damit auch 
gleich den Rahmen del' vorliegenden Arbeit wenigstens annahernd zu 
skizzieren. 

Vorweg sei bemerkt, daB ich, wenn auch mit innerem Widerstreben, 
zuweilen meine Begriffe anders aufgebaut habe, als dies in de.r ein
schlagigen Literatur, soweit sie mil' bekannt ist, iiblich ist. Wenn 
dies auch del' fiir unsere ,Vissenschaft zu erstrebenden Begriffseinheit 
nicht f6rderlich sein mag, glaube ich es doch meinem Gegenstande 
schuldig zu sein. lch mochte zu meiner Entlastung anfiihren, daB 
die dieser Arbeit zugrunde liegenden Vorgange und Verhaltnisse zum 
Teil besonderer Art sind und bisher fiir die Wissenschaft noch nicht 
geniigend Beriicksichtigung gefunden haben. 

Das Gesamtverrechnungswesen eines industriellen Unternehmens 
findet man in del' Literatur haufig in zwei Teile gegliedert, die kauf
mannische Buchfiihrung und die Betriebsbuchfiihrung 2 ). ~ber diese 
Einteilung ist im allgemeinen eine mehr oder weniger gezwungene. 
Dem Verrechnungswesen des chemischen GroBbetriebes mochte ich, 
ohne Verallgemeinerung auf Verhaltnisse anderer Art zu erstreben, 
eine andere Gliederung geben. lch gehe von der Spitze des Ver
rechnungswesens, dem Hauptbuche, auS und scheide dann riickwarts 
mehrere Abteilungen, die nach der Materie und dem Zweck ihrer 
Arbeiten verschieden sind und durch das Hauptbuch zuSammen
gefaBt und verbunden werden. 

1m Verwaltungsapparat eines chemischen GroBbetriebes findet 
sich also zunachst eine Hauptbuchhaltung. AIle Faden des Ver
rechnungswesens laufen hier auf einigen Generalkonten des Haupt
buches zuSammen. Del' Zweck der Hauptbuchhaltung ist eben die 
kontrollmaBige Zusammenfassung, aus del' die Gesamtiibersicht ge
wonnen wird, vornehmlich auch die Bilanzrechnung. 

Fiir die Grundbuchungen sind im chemischen GroBbetrieb eine 
Anzahl Spezialmemoriale eingerichtet, die in verschiedenen Ver
rechnungsabteilungen gefiihrt, dort meist schon in Sammelmemorialen 
(Mensualen) zusammengefaBt und durch diese der Hauptbuchhaltung 
iibermittelt werden. In del' Hauptbuchhaltung selbst wird nul' noch 
ein Geheimmemorial gefiihrt, das die geheimen Grundbuchungen, 
die vornehmlich den Kapitalverkehr und den JahresabschluB be
treffen, aufzunehmen hat. 

1) In der Literatur findet man sowohl den Ausdruck »Rechnungswesen ~ 
als auch »Verrechnungswesen«. lch ziehe das letztere Wort VOl', weil mir seine 
Bedeutung leichter verstandlich zu sein scheint; »Rechnungswesen« k6nnte in 
del' Praxis leicht als Bezeichnung fiir die Bearbeitung der Eingangs- und Aus
gangsrechnungen aufgefa£lt werden. 

2) So Schmalenbach, Selbstkostenrechnung I, Z. f. H. F. XIII, S.261. 
1* 
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Die Hauptbuchha1tung befaBt sich aber nicht mit Einze1heiten, 
weder des kaufmannischen noch des technischen Betriebes. Fur die 
Bearbeitung der Details sind noch mehrere Verrechnungsabteilungen 
eingerichtet, die einzeln an GroBe die Hauptbuchha1tung ubertreffen. 
Wenn zu dem Unternehmen Filialen gehoren, die keine eigene Buch
ha1tung haben, sondern der Zentra1e die Verrechnungsunterlagen 
einsenden, ist bei dieser gewohnlich eine Filia1buchha1tung eingerichtet, 
die in ahnlicher Weise die Verhaltnisse der einze1nen Nieder1assungen 
bearbeitet, wie die Hauptbuchha1tung die des Gesamtunternehmens. 
Die Fi1ialbuchha1tung ist dann gewissermaBen eine Nebenabteilung 
der Hauptbuchhaltung, der sie Samme1posten ubermittelt. Die 
Einze1heiten des kaufmannischen und des technischen Betriebes 
pflegen auch fur die Filia1en den Abteilungen uberwiesen zu werden, 
die die entsprechenden Verha1tnisse des Zentra1betriebes bearbeiten. 
Gilt keine uberragende Niederlassung des Unternehmens als Zentra1-
betrieb, so wird doch eine Buchha1tungsabteilung die Verha1tnisse 
der einze1nen Betriebe bearbeiten, und eine Hauptbuchha1tung fur 
das Gesamtunternehmen bestehen b1eiben. Dieser Arbeit 1egen wir 
ein Unternehmen mit einem uberragenden Zentra1betrieb zugrunde, 
dessen Verrechnungswesen wir in den Vordergrund stellen. 

Gesonderte Verrechnungsabteilungen bestehen nun zunachst fur 
den Zah1ungs- und fUr den Kontokorrentverkehr. Da diese Gebiete 
jedoch im chemischen GroBbetriebe eine ana10ge Bearbeitung wie in 
Unternehmen anderer Art erfahren, brauchen wir sie hier nicht naher 
zu beruhren. 

Eine Eigenartigkeit, des Verrechnungswesens des chemischen 
GroBbetriebes ist aber schon die sogenannte Lagerbuchhaltung, 
deren Hauptgegenstand die Detailverrechnung fUr das in der Haupt
buchhaltung einheitlich oder doch nur in geringer Zerlegung gefUhrte 
Generalwarenkonto ist. In der Lagerbuchhaltung stehen die Stoffe, 
fur die der technische ProduktionsprozeB als beendet gilt, nach Menge 
und Herstellungskosten Einzelkonten belastet. Zweck dieser Einzel
kontierung ist also zunachst, eine genaue Mengenkontrolle zu er
moglichen. Doch daneben dienen die Einzelkonten noch wichtigen 
kalkulatorischen Zwecken. Da sie im Debet auBer den Herstellungs
kosten aIle direkten und indirekten Verkaufsunkosten aufnehmen 
sollen, im Kredit den Erlos, erbringen sie den Nachweis des Rein
gewinnes oder -verlustes fur die einzelnen Waren. 

Die Lagerbuchhaltung gehort nicht zum eigentlichen Gegenstande 
dieser Zeilen. Verkaufsunkosten und Betriebsunkosten sind in mancher 
Beziehung sehr verschiedenartige Verrechnungsmaterien. Wir werden 
allerdings im Verlauf der folgenden AusfUhrungen sehen, daB sich in 
der Praxis die Grenzen zwischen Produktions- und Verkaufstatig-
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keiV) , mithin auch zwischen Produktions- und Verkaufsunkosten, 
nicht immer scharf ziehen lassen. 

Es bleibt dann fur das Verrechnungswesen des chemischen GroB
betriebes noch das zweifellos bedeutendste Gebiet zur Bearbeitung 
ubrig, namlich die Verfolgung des technischen Betriebes. Zusammen
gefaBt auf wenigen Generalkonten wird diese auch in der Haupt
buchhaltung vorgenommen, doch die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit 
des Betriebes erfordert ein Eingehen in die Einzelheiten der Betriebs
einrichtungen und -verhaltnisse, eine detaillierte Bearbeitung der durch 
den technischen StoffveredelungsprozeB hervorgerufenen Vermogens-
veranderungen. , 

Von diesem Teil des Verrechnungswesens, welcher die Aufgabe hat, 
den technischen Betrieb in seinen Einzelheiten zu verfolgen, solI diese 
Arbeit handeln, und ihn bezeichne ich als Betriebsverrechnungs
wesen2 ). 

1m Betriebsverrechnungswesen gerade spiegelt sich die ganze 
Eigentumlichkeit des Industriebetriebes wieder. Nirgendwo be
gegnet man nun so vielen technisch gegebenen Moglichkeiten der 
Stoffverwertung und so verschiedenartigen Betriebseinrichtungen und 
Betriebsvorgangen als im chemischen GroBbetrieb. Das Verrech
nungswesen muB naturlich mit moglichster Beweglichkeit und An
passung folgen. 

Andererseits sind aber die Zwecke des Betriebsverrechnungswesens 
bestimmend fur seine Ausgestaltung. Sie soUten es wenigstens sein. 

Hauptzweck der Betriebsverrechnung ist, allgemein gesprochen, 
die Beobachtung der Betriebsgebarung. Diese Beobachtung geschieht 
nicht nur zur Kontrolle, sondern auch um Dbersicht zu geben. Viel
fach, jedoch nicht immer, geht beides Hand in Hand; zur Kontrolle 
ist mehr analytische Arbeit, zur Schaffung von Dbersicht mehr syn
thetische Arbeit notwendig. Es scheint mir nicht unwichtig zu sein, 
diesen Unterschied zu machen, denn in der Praxis legt man vielfach 
den ganzen Wert auf die Kontrolle. Man erwartet auch Dbersicht, 
sorgt aber bei der Ausgestaltung des Verrechnungswesens nicht ent· 
sprechend vor. 

Weiter hat die Betriebsverrechnung den Zweck, Anhaltspunkte 
fur die Preisbestimmung zu liefern. Dieser Zweck wird uns in dem 
die »Kalkulation« behandelnden Teil besonders zu beschaftigen haben. 

1) Unter Verkaufstatigkeit ist dann alIes verstanden, was mit der Ware 
nach der Entnahme aus dem Produktionsbetriebe noch geschieht, also z. B. 
auch Einlagerung, Verpackung usw. 

2) Ein im Verrechnungswesen eines chemischen GroBbetriebes stehender 
Buchhalter, dessen Empfinden nicht durch das Studium der Literatur be
einfluBt ist, wird meines Erachtens gar' nicht auf den Gedanken kommen, unter 
Betriebsverrechnung etwas anderes zu verstehen. 
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In der Praxis sind, wie weiter unten nooh naher naohzuweisen 
sein wird, die Tendenzen zu einer steifen Burokratisierung der Ver
waltung des GroBbetriebes sehr stark. Fur die leitenden Stellen des 
Betriebsverreohnungswesens bleibt es daher eine ihrer wiohtigsten 
Aufgaben, stets zu prufen, ob die Ausgestaltung desselben im ganzen 
wie in den einzelnen Teilen nooh den Zweoken mogliohst angepaBt ist. 

C. Das Betriebsverrechnungswesen als organisches Ganzes. 
Naoh den Ausfuhrungen im vorigen Abschnitt verstehe ich unter 

»Betriebsverreohnung« die Gesamtheit der Bereohnungen, mit denen 
der im Betriebe stattfindende ProduktionsprozeB in allen wesent
lichen Stuoken verfolgt wird. In den Kreis dieser Verreohnung sind 
naturgemaB auoh die Betrieb~vorrate eingeschlossen. 

Ausgangspunkt und Sohwerpunkt fur die Betriebsverrechnung 
sind die Kosten l ). Die Betriebsverrechnung, wie sie in dieser Arbeit 
aufgefaBt und dargestellt wird, ist grundsatzlioh nur Kostenverreoh
nung, und von den Kosten wieder werden nur die duroh den tech
nisohen Betrieb verursaohten beruoksiohtigt. Die Bereohnungen uber 
das Verhaltnis der Kosten zum Ertrage und zum Erfolge fallen nicht 
mehr in das Gebiet der Betriebsverreohnung, sondern in das der 
Verkaufsverreohnung. Doch auch an dieser Stelle sei wieder bemerkt, 
daB die Praxis, wie wir noch sehen werden, die verschiedensten Ab
weiohungen von der grundsatzlichen Anordnung verlangt oder wenig
stens als geboten ersoheinen laBt. 

Sehen wir von Nebenverreohnungen, die fur bestimmte Zweoke 
aufgemaoht werden, ab, so konnen wir von der Betriebsverrechnung 
sagen, daB sie die gesamten Kosten des technisohen Betriebes in mog
lichst gereohter und riohtiger 'Veise mit den Vorgangen, Gegenstanden 
oder Leistungen des Betriebes verbinden muB. Die Rolle des Kosten
objekts ubernimmt, abgesehen von den Besonderheiten einiger Hilfs
betriebe, zunaohst der Betriebsbegriff. Man berechnet im allgemeinen 
zunachst die Kosten eines Betriebsteiles fur einen bestimmten Zeit
raum und dividiert dann duroh die erzeugte Fabrikatmenge. 

Durch die gesamte Betriebsverrechnung fuhren zentral einige 
Kontenreihen hinduroh, die in kontrollmaBiger Beruhrung mit den 
entspreohenden Generalkonten der Hauptbuohhaltung stehen. AIle 
Kosten des technischen Betriebes mussen in der Hauptbuchhaltung 
zwei Generalkonten durohlaufen, namlioh: 

1. das Generalbetriebsunkostenkonto und 
2. das Generalrohmaterialunkostenkonto. 

1) Man vgl. hierzu M. R. Lehmann, Zur Theorie der industriellen Kal
kulation, Z. f. H. F. XIV, S. 166ff. 
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Diese Zweiteilung del' Produktionsunkosten, die in del' eigen
tiimlichen Rolle des Rohmaterials fiir die chemische Produktion ihre 
Ursache findet, ist fiir den ganzen Aufbau des Betriebsverrechnungs
wesens von grundlegender Bedeutung. 

In del' Betriebsverrechnung ist das Generalbetriebsunkostenkonto 
del' Hauptbuchhaltung in eine Anzahl Unterkonten aufgeteilt, durch 
die zunachst eine Sonde rung del' verschiedenen Betriebsunkosten VOl'
genommen wird. Entsprechend ist auch eine Aufteilung des General
rohmaterialunkostenkontos del' Hauptbuchhaltung nach den vel'
schiedenen Rohmaterialien vorgenommen. 

"Veiter wird in del' Betriebsverrechnung ein Unterkonto fiir jeden 
Betriebsbegriff gefiihrt, del' die Rolle des Kalkulationsobjektes zu iiber
nehmen hat. N ach Betrie bsaufschreibungen odeI' Berechnungen werden 
die Unkostenunterkonten iu Las-ten del' Betriebsunterkonten entlastet. 

Doch auch auf den Betriebsunterkonten laufen die Kosten nul' 
durch. Was dies en Unterkonten belastet ist, muE weiter auf Unter
konten fiir die in dem Betriebe hergestellten Erzeugnisse gebracht 
werden, seien es nun Fertigfabrikate, Zwischenprodukte, Abfalle odeI' 
Riickstande. Die Unterkonten fiir die Erzeugnisse treten dann, 
z. B. bei del' Verwendung eines Erzeugnisses zur Herstellung eines 
anderen, wieder untereinander in Verrechnung. 

Beim Verkauf del' Erzeugnisse, eventuell schon bei del' Abgabe 
zum Verkaufslager, werden die Unterkonten del' Betriebsverrechnung 
endlich entlastet zu Lasten entsprechender Unterkonten del' Vel'
kaufsverrechnung. 

Die Hauptbuchhaltung kennt statt dessen nur ein Generalfabri
kationskonto, auf dem die Betriebs- und Rohmaterialunkosten zu
sammenlaufen, und weiter dann das Generalverkaufskonto, das die 
Belastungen yom Fabrikationskonto aufnimmt. 

Die Grundbuchungen fiir die Betriebsverrechnung miissen natiir
lich auch neben dem Generalkonto das Unterkonto nennen, doch die 
Hauptbuchhaltung interessiert nul' das angerufene Generalkonto. 
Die Betriebsverrechnung kennt daneben auch noch interne Grund
buchungen innerhalb eines Generalkontos. 

1m engsten Zusammenhange zu diesel' zentralen kontenmaEigen 
Verrechnung stehen nun die rechnerischen Aufmachungen, die man 
als Kalkulation zu bezeichnen pflegt. Was in diesel' Arbeit unter 
»Kalkulation« verstanden wird, und welche Zwecke wir diesel' Vel'
rechnungsmethode zuschreiben, kann genauer erst im V. Teile erklart 
werden. Hier ist nul' kurz ihr Platz im Ganzen del' Betriebsverrech
nung zu skizzieren. 

Wie wir sahen, werden die Produktionsunkosten zunachst nach 
ihrem Entfall auf Betriebsabteilungen zusammengefaBt. In einer 
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Betriebsabteilung gehen hinter- und nebeneinander mehrere Pro
duktionen vor sich, und jede Produktion fuhrt im allgemeinen noch 
zur gleichzeitigen Ausbeute mehrerer Erzeugnisse (sogenannte Kuppel
produktion). Aufgabe der Kalkulation ist es nun, den fUr das ein
zelne Erzeugnis zu errechnenden Preis zu ermitteln, mit dem man 
dann auf dem Unterkonto fur das Erzeugnis weitergeht. 

Soweit die Kalkulation in einen kontrollmiLBigen Zusammenhang 
mit der kontenmaBigen Verrechnung der tatsachlichen Produktions
kosten eingeschaltet ist, muB auch sie fUr die verschiedenen Pro
duktionen den reinen Kostenwert angeben. Entfallen nun bei einem 
Produktionsgange gleichzeitig mehrere Erzeugnisse, so ist die Er
mittelung reiner Kostenwerte fur die einzelnen Erzeugnisse nicht 
moglich. Der Kostenwert des gesamten Produktionsganges ist dann 
nach irgendeinem MaBstab, z. B. nach dem Grenznutzen der einzelnen 
Erzeugnisse, aufzuteilen. 

Fur die Betriebsverrechnung, wie sie hier dargestellt wird, besteht 
also nach auBen hin ein fortlaufender kontenmaBiger Zusammenhang 
mit der Hauptbuchhaltung, im Inneren ein solcher zwischen der 
Kontenverrechnung und der Kalkulation. Daraus ergibt sich von 
selbst die Kontinuierlichkeit der gesamten Betriebsverrechnung, 
ferner, daB die Kontenverrechnung und die Kalkulation zeitlich 
zur Deckung gebracht werden mussen. In der Kontinuierlichkeit 
der Betriebsverrechnung konnen aber schon groBe Nachteile liegen, 
wenn zufallig auf einen Zeitraum zusammengedrangte, auBergewohn
liche Kosten in die Kalkulation gebracht werden mussen. 

Uberhaupt kann die Betriebsverrechnung durch die im engsten 
Zusammenhang mit der reinen Kostenbasis vorgenommene Haupt
verrechnung nicht allen an sie gestellten Aufgaben Genuge leisten. 
Fur manche Zwecke mussen den kalkulatorischen Berechnungen be
sondere Verhaltnisse zugrunde gelegt werden. Die diese beruck
sichtigenden Nebenverrechnungen werden uns im Laufe der folgenden 
Abschnitte noch des ofteren beschaftigen, und mit der Bewertungs
frage werden wir uns immer wieder auseinanderzusetzen haben. 

In welchem Verhaltnis stehen nun endlich die statistischen Be
rechnungen zur Betriebsverrechnung1- Beim systematischen Haupt
aufbau der Betriebsverrechnung kommt das eigentliche statistische 
Verrechnungsverfahren wohl kaum zur Anwendung, doch viele be
sondere Informationsbedurfnisse werden durch in statistischer Form 
aufgemachte Nebenverrechnungen befriedigt. 

1m chemischen GroBbetriebe tauchen eben auBerordentlich viele 
Informationsbedurfnisse wirtschaftlicher und auch sozialer Art auf, 
die die verschiedensten Berechnungen erforderlich machen. Nicht 
nur sind diese Berechnungen von Werk zu Werk verschieden, sondern 
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haufig auch im eigenen Werk von allerlei Zufalligkeiten abhangig, 
und in die Systematik der zentralen Betriebsverrechnung konnen 
sie nicht eingeschlossen sein. Wenn diese Nebenverrechnungen auch 
in dieser Arbeit nicht ganz unberucksichtigt bleiben sollen, steht im 
Vordergrunde doch die Aufgabe, aus dein Gewirr uberwaltigender 
Einzelheiten die Zentralprobleme herauszuarbeiten. Wir werden uns 
hierbei unvermeidlich zuweilen auf abstraktes Gebiet begeben mussen, 
doch als wesentlich fur den praktischen Wert solcher Arbeiten wie der 
vorliegenden erachte ich es, immer wieder von der Wirklichkeit und 
ihren Aufgaben auszugehen und immer wieder zu den Tatsachen 
zuruckzukehren. 

II. Die Anpassung der Betriebsverrechnung 
an die technische Organisation des chemischen 

Gro:Bbetrie bes. 

A. Dei' Betl'iebsbegriff. 
Wie bereits im vorigen Abschnitt erwahnt wurde, tritt in der in 

dieser Arbeit behandelten Betriebsverrechnung der BetriebsbegriH 
als mittelbares Kalkulationsobjekt zwischen den technischen Gesamt
betrieb und die einzelnen Erzeugnisse. 

Schon aus Grunden der technischen Organisation wird die Fabrik 
in Betriebe 1 ) gegliedert, doch diese Gliederung genugt den Interessen 
des Verrechnungswesens im allgemeinen nicht. Zwei Erfordernisse 
sind wesentlich fur den fur das Verrechnungswesen geltenden Be
trie bs begriff. 

Zunachst ist er so zu bilden, daB die im Zusammenhange mit dem 
Betriebe erfaBten Produktionskosten moglichst einfach und richtig 
auf die dort gewonnenen Erzeugnisse gebracht werden konnen. 

Naturliche Grundlagen fUr die Einteilung der Fabrik sind schon 
durch die raumlich getrennte Anordnung der betrieblichen Vorgange 
vorhanden, doch fUr das Verrechnungswesen muB haufig auch ein 
raumlich zusammenhangendes Ganze nach nebeneinander vorgenom. 
menen Produktionen noch weiter untergeteilt werden. In derselben 
ortlichen Betriebsabteilung konnen ferner innerhalb einer Verrech. 
nungsperiode hintereinander ganz verschiedene Produktionen vor
genommen werden, fUr die dann auch verschiedene Betriebsbegriffe 
zu bilden sind. 

1) In del' Praxis bezeichnet man allgemein die Unterabteilungen der Fabrik 
einfach als Betrieb, wahrend man, wo das Wort in anderer Bedeutung anzu
wenden ware, gewohnlich andere Ausdriicke, wie Fabrik, Gesamtbetrieb u. dgI. 
gebraucht. Vgl. Merzu Calmes, Del' Fabrikbetrieb, IV. Aufl., S.9. 
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Fur das Verrechnungswesen wird man also im allgemeinen zunachst 
der aus Grunden der technischen Organisation vorgenommenen Be
triebsgliederung folgen, dann aber innerhalb eines Betriebes noch 
Verrechnungsgruppen scheiden. 

Fur eine gunstige Bildung des Betriebsbegriffes gibt es dann noch 
einen zweiten Gesichtspunkt. Die Betriebe mussen moglichst so 
abgegrenzt sein, daG bei jedem Verkehrsvorgang innerhalb der Fabrik 
die Kompetenz- und Interessengebiete zweier rechnungsmaGig selb
standiger Parteien zusammenstoGen und so schon von innen heraus 
zur legitimen Festlegung der Grundlagen fUr die Verrechnung von 
Leistung und Gegenleistung notigen. 

Auf diese Weise wird ein wesentlicher Teil der Kontrolle den ein
zelnen Betrieben selbst ubertragen, wahrend dem Verrechnungswesen 
nur noch eine zusammenfassende Uberkontr,olle bleibt. Erfahrungs
gemaB ist daher eine Kontrolle und Verrechnung ungleich schwerer, 
wenn Verkehrsvorgange innerhalb eines rechnungsmaGig selbstandigen 
Betriebes zu berucksichtigen sind. 

In der Praxis geht die Bildung des Betriebsbegriffes allerdings 
nicht immer im Hinblick auf diese Richtlinien vor sich. Man hat es 
da zuweilen mit etwas historisch Gewordenem zu tun, dessen Ent
wicklung von den Personen, in deren Interessengebiet die Arbeits
teilung hineingriff, aufs starkste individuell beeinfluBt worden ist. 

Es wird aber immer etwas MiGliches sein, wenn m~n einfach vor
aussetzt, daG das Verrechnungswesen sich in seinem Hauptaufbau 
allen technischen und personlichen Verhaltnissen anpassen muG, statt 
umgekehrt auch auf seine Bedurfnisse Rucksicht zu nehmen. Unsere 
chemise hen GroGbetriebe sind aber uberall von dem rechnungslegenden 
Geiste so durchdrungen, daB eine gewisse Rucksicht auf das Vel'
rechnungswesen wohl schon unbewuGt beobachtet wil'd. 

B. Die Hilfsbetriebe. 
Je nachdem es sich bei ihl'en Leistungen um unmittelbare Pro

duktionstatigkeit oder nur mittelbare Mitwirkung handelt, scheidet 
man auch im chemischen GroBbetriebe zwischen Hauptbetrieben und 
Hilfsbetrieben. 

Das Verrechnungswesen, wie es hier aufgefaBt und dargestellt 
wit-d, legt die gesamte Gewinnberechnung in die Verkaufsverrechnung 
hinein, laBt sie also nicht direkt als Erfolg der Betriebstatigkeit er
scheinen. Die den Hilfsbetrieben zur Last fallenden Unkosten mussen 
daher als Kostenpreis ihrer Leistungen weiterverrechnet werden, 
wodurch sich dann von selbst eine Abwalzung auf die Hauptbetriebe 
und von diesen auf die Verkaufserzeugnisse ergibt. 
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Ordnen wir die Hilfsbetriebe konzentrisch um die verkaufs
fertigen Produkte an, so wird der au.Berste Platz etwa den Litgern 
fUr die verschiedenen technischen Materialien zuzuweisen sein. 1m 
chemischen Gro.Bbetriebe gibt es mehrere derartige Lager, die sich 
durch ihre ortliche Lage in der Fabrik oder auch durch die Art 
der in ihnen gelagerten Waren unterscheiden (sogenannte Spezial
lager). 

Dem fUr die Unterhaltung derartiger Lager notwendigen Aufwand 
steht als Leistung die Beschaffung und Bereithaltung der Hilfsmate
rialien, eventuell auch noch der Transport innerhalb der Fabrik 
gegeniiber. 

Eine zweite Gruppe von Hilfsbetrieben sind die verschiedenen 
technischen Werkstatten. Eine gro.Be chemische Fabrik p£legt eine 
eigene Schmiede, Schlosserei, Schreinerei, Anstreicherei usw. zu haben. 
Sie fiihren auf Bestellung anderer Betriebe Reparaturen aus und 
decken, soweit als moglich und ratsam, auch den Bedarf an neuen 
Gegenstanden ihres Produktionsgebietes. 

Als eine dritte Gruppe konnen wir dann die Dampfkesselanlage, 
das Wasserwerk, die Gasfabrik und das Elektrizitatswerk eines che
mischen Gro.Bbetriebes zusammenfassen. Diese Hilfsbetriebe haben 
gemeinsam, da.B ihre fiir die verschiedenen Verbrauchsorte kontroll
ma.Big festzustellenden Leistungen in gleichma.Bigen Leitungseinheiten 
verrechnet werden konnen. 

Die Verrechnung der drei bisher behandelten Gruppen von Hilfs
betrieben wird in der Hauptbuchhaltung auf dem Generalbetriebs
unkostenkonto und in der Betriebsverrechnung auf den Unterkonten 
dieses Generalkontos vorgenommen. Dagegen beriihren die Unkosten 
des jetzt noch zu behandelnden Hilfsbetriebes, des Rohmaterial
lagers, der Zweiteilung der Produktionskosten entsprechend das 
Generalrohmaterialunkostenkonto und desS'en Unterkonten. 

Die Notwendigkeit einer genauen KontroHe der im chemischen 
Gro.Bbetriebe bewegten ungeheueren Mengen del' verschiedensten 
Rohmaterialien und del' dafiir aufgewandten Werte fiihrt notwendiger
weise zu einer besonderen, eingehenden verrechnungsma.Bigen Be
handlung. Dem Rohmateriallager, zu dem natiirlich den zuge
wiesenen betrieblichen Funktionen entsprechend auch gewisse tech
nische Einrichtungen und eine eigene Betriebsverwaltung gehoren, 
stehen aHe noch nicht in die Produktion aufgegangenen Rohmate
rialien belastet, wenn sie auch den technischen Verhaltnissen e.nt
sprechend schon an der Verbrauchsstelle ihre Lagerung gefunden 
haben mogen. Dafiir mu.B dem Rohmateriallager natiirlich auch eine 
entsprechende Verwaltungskompetenz fiir aHe in der Fabrik lagernden 
Rohmaterialien zustehen. 
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Die Bewegung und die Einlagerungsortlichkeit der Rohmaterialien 
mussen durch Mengenkontrollen verfolgt werden. Die Wertgutschrift 
fUr das Rohmateriallager erfolgt aber erst nach der Verbrauchsaufgabe 
der Hauptbetriebe, denen die Rohmaterialien zu den Einkaufskosten 
zuzuglich der anteiligen Kosten des Rohmateriallagerbetriebes zu 
belasten sind. Die letzteren Kosten werden dann also mit den Stoff
kosten verbunden. 

In die Reihe der Hilfsbetriebe lieBen sich noch manche andere 
Einrichtungen der Fabrik einordnen. So wird z. J? zuweilen die 
Fahrikbahn als selbstandiger Hilfsbetrieb organisiert und verrechnet. 
In dieser Arbeit beschranke ich mich jedoch auf die Behandlung 
der oben angefUhrten vier Gru!>pen von Hilfsbetrieben, womit auch 
wohl schon aIle wesentlichen Merkmale der dies bezuglichen Ver
rechnung erfaBt werden. 

C. Die Hauptbetriebe. 
Ais groBer Kern des Betriebsorganismus bleiben noch die mannig

fachen produktionstechnischen Einrichtungen ubrig, die zur unmittel
baren Erreichung des durch den Wirtschaftsplan vorgeschriebenen 
technischen Zweckes der Fabrik getroffen sind. Man faBt sie unter 
del' Bezeichn:ung »Hauptbetriebe« zusammen. 

Wohl nirgendwo sind abel' die technischen Verhii1tnisse einer 
Fabrik so verschiedenartig wie in den verschiedenen Produktions
abteilungen eines chemischen GroBunternehmens. Man denke z. B. 
nur an eine Benzoldestillation, eine Schwefelsauregewinnung, einen 
Farbstoffbetrieb, eine Erzeugung photographischer Papiere usw. 
Das Verrechnungswesen muB naturlich allen Besonderheiten Rech
nung tragen und doch auch sy~tematisieren. 

Eine weitgehende Anpassung an die technische Eigenart ist in 
erster Linie bei der Beschaffung der Unterlagen fur das Verrechnungs
wesen erforderlich. Die kontenma13ige Verrechnung paBt sich nur 
bei der Anlage des Kontensystems an, und auch hier braucht sie nicht 
genau der Zerlegung zu folgen, in der die Unkosten fUr die Kalkulation 
festgehalten werden. 

Die Berucksichtigung der technischen Besonderheiten falIt fUr 
die Betriebsverrechnung fast ganz in die KaIkulation, die ihrer freieren 
Methode wegen auch besser in die Einzelheiten eingehen kann und sie 
fUr die kontenmaBige Verrechnung systematisiert. 

Wo sich besondere Zwecke und Verhaltnisse nicht gut fUr den 
systematischen Aufbau der Betriebsverrechnung beriicksichtigen 
lassen, faUt im allgemeinen der Kalkulation die Aufgabe zu, Neben
verrechnungen aufzumachen. 
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Zuweilen fUhrt man aber schon in der Hauptbuchhaltung fur ver
schiedene Abteilungen der Fabrik getrennte Generalfabrikations
konten, und dann sind auch fur die Betriebsverrechnung verschiedene 
Kreise gegeben, innerhalb deren systematisch aufzubauen ist. 

m. Die Unterlagen der Betriebsverrechnnng. 

A. Die Aufzeichnungen im Betriebe selbst. 
Die fur die Betriebsverrechnung notwendigen Unterlagen lassen sich 

zum Teil nur in engster zeitlicher und ortlicher Vetbindung mit den 
Betriebsvorgangen und Betriebsverhaltnissen gewinnen. Die ersten 
zahlenmaBigen Aufzeichnungen werden daher im Betriebe selbst von 
den Arbeitern, Vorarbeitern, Meistern, seltener auch von besonderen 
Betriebsschreibern, die aber dann dauernd in engster Beruhrung mit 
dem technischen Betriebe bleiben mtissen, vorgenommen. 

Arbeitern und unteren Betriebsbeamten kann man aber nur Auf
zeichnungen ganz einfacher und schematischer Natur zumuten. Neben 
den technischen lassen sich kaufmannische und spezieH verrechnungs
techn4lche Interessen erfahrungsgemaB nur schwer in ihre Gedanken
sphare einordnen. Wiirde man die Betriebsangaben nicht auf das 
auBerste MaB beschranken, so griffen sie auch leicht unnotig storend 
in den technischen Betrieb hinein. Man muB daher sehen, mitlnog
lichst einfachen Eintragungen in passend angelegten Formularen aus
zukommen. 

Im chem4lchen Betriebe ist vor aHem wichtig, daB die Mengen der 
in die verschiedenen Apparaturen eingesetzten Rohmaterialien, wie auch 
der entnommenen Produkte aufgezeichnet werden. Es gibt Einrich
tungen, wo die Arbeitsstoffe verschiedene rechnungsmaBig getrennte 
Produktionsphasen voHstandig ohne manuelle Eingriffe durchlaufen. 
Hier fordert es dann das Interesse des Verrechnungswesens, daB an ge
eigneten Punkten nach bestimmten Merkmalen doch Aufzeichnungen 
getroffen werden. 

Von besonderer Bedeutung fur den chemischen Betrieb ist auch, 
daB der Wert des zu verrechnenden Stoffes im allgemeinen nicht nur 
nach der Menge, sondern auch nach der Starke oder Gradigkeit zu be
stimmen ist. Neben den diesbezuglichen technischen Interessen muB 
daher auch das Verrechnungswesen den Betriebsbeamten die Ver
pflichtung auferlegen, fUr die FeststeHung der den Wert bedingenden 
Eigenschaften der Stoffe zu sorgen. 

Weiter sind im Betriebe selbst noch Aufzeichnungen tiber die Be
triebsunkosten vorzunehmen. In der Hauptsache handelt es sich darum, 
die Unkosten, die durch die Leistungen anderer abgegrenzter Betriebs-



14 Die Unterlagen der :Betriebsverrechnung. 

abteilungen entstanden sind, intern nach dem Entfall auf die verschie
denen Produktionen des Betrie bes auizuteilen. In gleicher Weise muss en 
die Kosten des Aufwandes anteilig festgehalten werden, den die Be
nutzung eigener Betriebsmittel hervorruft, wohin z. B. die Stunden
oder Akkordlohne der Arbeiter, die Unterhaltungskosten eigener Ma
schinen u. dgl. gehoren. 

Als SchluBstein treten zu den Pflichten der direkten Betriebsrech
nungslegung endlich noch die periodischen oder auch zwischenzeitigen 
Bestandsaufnahmen, die aus technischen Grunden gewohnlich von den 
Betriebsbeamten vorgenommen werden, aber der Kontrolle der das 
Betriebsverrechnungswesen bearbeitenden Beamten unterworfen sein 
mussen. 

B. Das Scheck- oder Zettelsystem. 
Wir haben weiter oben schon ausgefUhrt, daB es fUr das Betriebs

verrechnungswesen von groBter Bedeutung ist, wenn die selbstandigen 
wirtschaftlichen Interessen der Betriebe von innen heraus zur Fest
legung der gesamten Mengen- und Wertbewegung uber Verrechnungs
und Kontrollgrenzen hinweg notigen. 

Die rechnungsmaBige Abgrenzung der Betriebe, eventuell auch 
gleich innerhalb eines Betriebes der verschiedenen Produktionen, ver
ursacht eine ungeheuere Vielschreiberei, die das Verrechnungswesen 
ganz auBerordentlich kompliziert gestalten wurde, wenn man die ge
samten Verkehrsvorgange nicht gleich auf verhaltnismaBig wenige, 
einfache N ormen bringen und dementsprechend auch die zu schaffenden 
Unterlagen moglichst uniformieren konnte. 

°Eine Einrichtung, die vorzuglich geeignet ist, sich den verschie
denen technischen Verhaltnissen und V organgen anzupassen und sie 
fUr das Verrechnungswesen zu systematisieren, ist das sogenannte 
Scheck- oder Zettelsystem. Diese Institution solI auch fUr die in 
dieser Arbeit zu beschreibende Betriebsverrechnung in Betracht ge
zogen werden. In Anlehnung an den in der Praxis uberwiegenden 
Gebrauch wenden wir im folgenden die Ausdrucke »Scheck « und 
»Schecksystem« an. 

Die im industriellen Rechnungswesen angewandten Schecks sind 
nichts mehr und nichts weniger als Zettel, auf denen die wesentlichen 
Momente fur die Erfassung von Mengen- und Wertbewegung uber 
Verrechnungs- und Kontrollgrenzen hinweg verzeichnet werden. Als 
solche wesentlichen Momente konnen z. B. der Tag der AussteHung 
der Schecks oder sonstige Zeitangaben, die Quantitat und die Qualitat 
der Leistung, die Bewertung der Leistung, dann aber vor aHem der zu 
erkennende Forderungsberechtigte und der zu belastende Quittungs
verpflichtete gelten. 1m ubrigen kann natiirlich noch die Aufzeichnung 
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sonstiger, fUr die Verrechnung odeI' Kontrolle irgendwie in Betracht 
kommender Einzelheiten vorgesehen werden 1). 

Die Besonderheiten und Vorzuge des Schecksystems sind demnach 
weniger in del' Anlage del' einzelnen Scheckzettel zu suchen, als vielmehr 
in ihrem systematischen Zusammenhange. Alle rechnungsmaBig gleich. 
artigen 1VIengen- und vVertbewegungen werden auf einheitlich syste
matisierten Schecldormularen aufgezeichnet, und so ordnet man alle 
Vorgange und Verhaltnisse in eine beschrankte Anzahl Gruppen ein. 
Neben del' Gleichartigkeit del' Schecks ist del' Vorzug ihrer Anwendung, 
wie wir noch sehen werden, vornehmlich auch in ihrer Beweglichkeit 
zu suchen. Die einzelnen Formulare lassen sich belie big zusammen· 
fassen und trennen. 

Fur den Ausbau des Schecksystems im einzelnen mussen naturlich 
im Interesse del' Ordnung und Ubersicht noch gewisse Normen fest· 
gelegt werden. So muB in moglichst elastischer Anpassung an die tech· 
nischen Bedingungen und Erfordernisse bestimmt werden, werden 
Scheck auszustellen hat, wieviel Exemplare fur die kontrollmaBige 
Verrechnung und fUr die zu erfUllenden Nebenzwecke erforderlich sind, 
und endlich, durch welche Hande sie zu laufen haben, um mit den sich 
erganzenden und kontrollierenden Aufzeichnungen versehen zu werden 
und dann als Unterlage fUr die Zwecke del' Verrechnung zu dienen. 

Die Schecks konnen ubrigens auch angewandt werden, wo an Stelle 
von Schwesterbetrieben als leistende odeI' empfangende Gegenpartei 
die Lieferanten bzw. die Abnehmer des Unternehmens auftreten. Diese 
werden dann den technischen Betriebsabteilungen gegenuber durch 
entsprechende Organe del' Verwaltung vertreten. Auch diese Art del' 
Anwendung wird uns in diesel' Arbeit noch zu beschaftigen haben. 

C. Die Betriebsbiiros. 
Um den Betrieben zu ermoglichen, ihre wirtschaftlichen Interessen 

wahrzunehmen und den Pflichten del' Rechnungslegung zu genugen, 
sind ihnen besondere sogenannte Betriebsburos zugeordnet. Ein Be
triebsburo bearbeitet nun nicht einen einzelnen Betrieb, sondern mehrere, 
etwa del' technichen Oberleitung odeI' des ortlichen Zusammenhanges 
wegen vereinigte Betriebe. 

Fur die Betriebsburos entsteht zunachst die Frage, ob die Leitungs
befugnisse derselben den technischen Abteilungsvorstanden odeI' del' 

1) Die Schecks erfiiHen gewohnlich gleichzeitig noch andere Funktionen alB
nur die reiner Verrechnungsunterlagen. Beim Stof~verkehr innerhalb der Fabrik 
werden sie eventuell auch als BesteHzettel und Empfangerquittungen verwandt. 
In einfachster Weise dienen sie ferner als Belastungs- und Gutschriftsanzeigen. 
Zur Erfiillung solcher Funktionen ist dann die AussteHung mehrerer Exemplare, 
etwa mittels des Durchschreibeverfahrens, erforderlich. 
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wirtschaftlichen Verwaltungsabteilung deS Unternehmens zu iiber
tragen sind, eine Frage, die erfahrungsgemaB nicht ohne praktische 
Bedeutung ist. 

Fiir die Betriebsfiihrer ist das Betriebsbiiro das Organ, das sie von 
allen schriftlichen Arbeiten moglichst zu entlasten hat. Der tech
nischen Betriebsleitung steht auch ein entscheidender EinfluB zu, wo 
immer das Betriebsbiiro im Verkehr mit anderen Betriebsabteilungen 
oder der wirtschaftlichen Verwaltungsabteilungdes Unternehmens den 
besonderen Interessen eines Betriebes Ausdruck zu geben hat, oder 
auch einfach die fiir die technischen V organge notwendige Verbindung 
zu vermitteln ist. 

Auf der anderen Seite aber haben die Betriebsbiiros auch als Binde
glieder zwischen dem technischen Betrie be und der wirtschaftlichen 
Verwaltungsabteilung zu fungieren und deren Interessen zu vertreten. 
Sie miissen daher auch der Leitung der Betriebsverrechnungsabteilung 
mitunterstellt sein und selbst eine gewisse Exekutivbefugnis besitzen, 
um die Betriebsbeamten zu den notwendigen Angaben veranlassen zu 
konnen. Wo ihnen diese fehlt, und die Betriebsfiihrer selbst der Ver
rechnungsabteilung nicht in vollem Umfange fiir die Vollstandigkeit 
und Richtigkeit der Angaben verantwortlich sind, pflegen Unzutrag
lichkeiten nicht :;tuszubleiben. 

Die Betriebsverrechnungsabteilung verkehrt im allgemeinen iiber
haupt nicht direkt mit den technischen Betrieben, sondern nur mit den 
Betriebsbiiros. Die in den Betrieben vorgenommenen Aufzeichnungen 
gelangen zunachst zu den Betriebsbiiros, wo sie dann in del' Form zu
sammengestellt werden, in del' sie -sich hinsichtlich des MaBes und del' 
Benennung del' zu verrechnenden Quantitaten und Qualitaten sowie 
del' zeitlichen Zusammenfassung und kontenmaBigen Scheidung mog
lichst den Bediirfnissen der Buchhaltung und Kalkulation anpassen. 

Den Betriebsbiiros fallt naturgemaB auch die Aufgabe zu, den Scheck
verkehr in die Wege zuleiten und zu iiberwachen. Wo irgendwie tech
nische Momente, z. B. beziiglich der Quantitat und del' Qualitat einer 
Leistung, in Frage kommen, miissen die Betriebsbiiros Sorge tragen, 
daB die Schecks durch die Hande del' zustandigen Betriebsbeamten 
laufen und von diesen mit den notwendigen Erganzungen, insbesondere 
auch mit Kontroll- und Quittungsvermerken, versehen werden. 

Dem Betriebsbiiro des forderungsberechtigten Betriebes wird mehr 
die Aufgabe zufallen, dafiir Sorge zu tragen, daB auch fiiralle Leistungen 
Schecks ausgestellt werden, daB del' Empfanger dieselben quittiert 
und die Verrechnungsabteilung zur Vornahme der Entlastung bzw. 
Gutschrift veranlaBt wird. 

Demgegeniiber fallen den Betriebsbiiros del' quittungsverpflichteten 
:Betriebe mehr Kontrolliunktionen zu. Dem Ausgang del' liefernden 
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Betriebe stellen Sie den anzuerkennenden Eingang gegenuber, den sie 
.am Schlusse der Verrechnungsperiode wieder als weitergegeben nach
:zuweisen oder aber als Produktionsaufwand oder Bestand aufzugeben 
haben. 

Hierdurch ist auch schon das Grundschema fiir die hauptsachlich in 
·den Betrie bs buros zu fiihrenden Bucher gege ben. Es sind reine Kontroll
bucher, in denen Anfangsbestand und Zugang dem Abgang und End
bestand gegenubergestellt werden, bzw. in denen aus drei dieser GroGen 
·die vierte berechnet wird. 

Aufzeichnungen in dieser Form kommen naturlich nicht fur solche 
dem Betriebe belasteten Verrechnungswerte in Betracht, die stets Pro
·duktionsaufwand in derselben Verrechnungsperiode sind, wo man also 
nichts mit Bestanden zu tun hat, wie dies z. B. bei den Lohnen, den 
meisten vom Lager entnommenen Hilfsmaterialien u. dgl. der Fall ist. 
Die Aufgabe der Betriebsburos besteht hier darin, die Kontrolle der 
·einzelnen Belastungen an Hand der Schecks und ihre Repartierung auf 
·die verschiedenen Produktionen des Betriebes vorzunehmen. 

Wo dagegen nicht der gesamte dem Betriebe belastete Zugang an 
Werten fur die gleiche Verrechnungsperiode als Produktionsaufwand 
.auSzubuchen ist, muB eine mehrgliederige geschlossene Kontrollrechnung 
gefuhrt werden. Eine solche kommt in Frage z. B. bei den Zwischen
produkten, den Roh- und Hilfsmaterialien, ill weiteren Sinne auch bei 
·den zu amortisierenden Anlagen. 

Die Bestandsaufnahmen, die Aufzeichnungen uber die internen 
Betriebsvorgange und -verhaltnisse und die Schecks uber den Mengen
und Wertverkehr innerhalb der Fabrik sind die Unterlagen, auf denen 
.das gesamte Gebaude der Betriebsverrechnung aufgerichtet wird. 

In den Betrieben und den Betriebsburos werden die Betriebsvorgange 
und -verhaltnisse jedoch nur nach ihren technischen Merkmalen be
handelt, d. h. dort werden fast ausschlieBlich die zu bewerttmden 
Quantitaten und die technischen Qualitaten erfaBt, nicht aber auch 
schon die Preiswerte. 

In der Betriebsverrechnungsabteilung, deren Aufgaben unS in den 
folgenden Teilen dieser Arbeit zu beschaftigen haben, wird dann, von den 
eingehenden Rechnungen und den gezahlten Lohnen und Gehaltern 
ausgehend, an Hand der von den Betriebsburos au£gestellten :Nach
weisungen und eingereichten Unterlagen der gesamte Stoff- und Wert
verkehr innerhalb der Fabrik kontrollmaBig verfolgt, und im Zusammen
hang hiermit werden die den verschiedenen Zustandsphasen der Arbeits
mittel und Arbeitsstoffe entsprechenden Preiswerte konstruiert. 

Hempelmann, Betriebsverrechnung. 2 



Zweiter 'reil. 

Die Betriebsunkosten nnd ihre kontenma:Bige 
Verrechnnng. 

I. Die Betriebsunkosten, von den iibrigen Unkosten
arten abgegrenzt und· ihrem sachlichen Inhalt nach 

in verschiedene Bestandteile geschieden. 

A. Die Abgrenzung del' Betriebsunkosten von den iibrigen 
U nkostenelementen. 

Unter Betriebsunkosten versteht man im chemischen Betriebe den 
Guterverzehr, der dadurch entsteht, daB Anlagen unterhalten (aus
gebessert), Hilfsmaterialien und Krafte verbraucht und Menschen be
schaftigt werden mussen, um die Rohstoffe mechanischen und che
mischen Einwirkungen zu unterwerfen. 

In einer chemischen Fabrik schalten sich von der ersten Bearbeitung 
der Rohstoffe bis zur Aus beute der Verkaufsprodukte fast immer mehrere 
und verschiedenartige Produktionsphasen hintereinander, aber fur das 
Verrechnungswesen ist eS immer wieder nur eine Verbindung von Be
triebsunkosten mit Stoffunkosten. 

Fur die Stoffunkosten ist, wie spater noch naher darzustellen sein 
wird, der kontrollmaBigen Beziehung zwischen Stoffmenge und Stoff
wert, wie auch derjenigen zwischen Mengeneinsatz und Mengenausbeute 
wegen, eine besondere verrechnungsmaBige Behandlung erforderlich. 
AIle ubrigen Produktionsunkosten aber werden fur das Verrechnungs
wesen als Betriebsunkosten zusammengefaBt. 

Stoffunkosten und Betriebsunkosten sind die beiden Elemente, amI 
denen das errechnet wird, was man als Gestehungspteis der Erzeugnisse 
zu bezeichnen pflegt. Zum Gestehungspreise werden die Produkte von 
der Betriebsverrechnung zur Verkaufsverrechnung weitergegeben. Be
triebsunkosten und Verkaufsunkosten mussen demnach reinlich ge
schieden. werden. Schwierigkeiten macht jedoch hier, wie bereits im.. 
vorigen Teile erwahnt wurde, zuweilen die Festsetzung der Grenze 
zwischen rein produktionstechnischer Behandlung der Erzeugnisse und 
der Zubereitung fur den Verkauf. 
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Der'Verwaltungsapparat des chemischen Gro.Bbetriebes arbeitet so
wohl fiir die Produktion als auch fiir den Verkauf. Die Verwaltungs
unkosten, die zunachst fUr sicherfa.Bt werden, mussen dann den Betriebs
unkosten und den Verkaufsunkosten zugeteilt werden. Eine reinliche 
Scheidung ist jedoch hier haufig recht schwierig; die Aufteilung mu.B 
nach mehr oder weniger subjektivem Ma.Bstab erfolgen. 

Verschiedene Unkostenarten konnen ihre Gro.Be unter Umstanden 
gegenseitig beeinflussen. So vermindern z. B. zuweilen erhohte Kapital
unkosten (im privatwirtschaftlichen Sinne) die Produktionsunkosten 
und umgekehrt 1). Schon aus diesem Grunde sind die Kapitalunkosten 
nicht einfach fiir Produktion und Verkauf neutraler Aufwand, sondern 
bei einer genauen Verrechnung haben Betriebsunkosten, Rohstoff
unkosten und Verkaufsunkosten einen Anteil zu tragen. 

In der Praxis teilt man jedoch die Kapitalunkosten gewohnlich nicht 
auf, sondern bringt sie geschlossen in die Gewinn- und Verlustrechnung. 
Der Grund hierfur wird zunachst in der Schwierigkeit des Aufteilungs
problems liegen; er scheint mir aber vor aUem darin zu suchen zu sein, 
da.B daS Verrechnungswesen in erSter Linie die Betriebsgebarung kon
trollieren soU, zu der die Kapitalunkosten praktisch aber nur in weiterer 
Beziehung stehen. 

Wichtig fUr die Abgrenzung der Produktionsunkosten ist praktisch 
uberhaupt, da.B man sie in ihrer Beziehung zu der Betriebsorganisation 
und den Dispositionen der Betriebsleiter erfassen mu.B, wenn man auf 
eine Kostenverminderung hinwirken will. Man schmalert einem Betriebs
leiter leicht das Interesse an der Kostenverminderung, wenn die Beur
teilung seiner Tatigkeit oder gar die Berechnung seiner Tantieme durch 
Unkosten beeintrachtigt werden, die seinem Einflu.B nicht unterstehen. 

Man nimmt hier eventueU die Scheidung zwischen direkten und 
indirekten Unkosten zu Hille, aber daraus entwickelt sich praktisch 
gewQhnlich die Tendenz, moglichst viele Unkosten in die direkten 
hineinzunehmen, selbst wenn man sie nicht uberaU gleichartig aus
scheiden kann und die zuruckbleibenden indirekten Unkosten kein 
gleichartiges Element bleiben. 

Da die Verkaufsunkosten fast ganz in prozentualen Zuschlagen 
verrechnet, die Produktionsunkosten aber direkter erfa.Bt werden, 
nimmt man in der Praxis gern moglichst viele Unkosten in den Ge
stehungspreis hinein und freut sich der Gewi.Bheit, sie beim richtigen 
Produkt untergebracht zu haben. 

Wer das praktische Betriebsverrechnungswesen kennt, wei.B, da.B die 
theoretischen Richtlinien haufig derartigen Tendenzen weichen mussen. 

1) Kauft man z. B. den Bedarf an Material fur eine langere Zeitspanne ein, 
so wird im allgemeinen der groBeren Menge wegen der Einkaufspreis billiger 
sein, andererseits legt man aber langere Zeit Kapital fest. 

2* 
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B. Die Betriebsunkosten in sachlicher Scheidung. 
1. Die Abschreibungen. In diesem Abschnitt wollen wir uns die 

verschiedenen Betrie bsunkostenbestandteile mit den sich an sie knupfen
den verrechnungstechnischen Bedingungen naher ansehen. 

Ein Bestandteil der Betriebsunkosten sind zunachst die Abschrei
bungen. 

Die Gebaude, Maschinen, Apparaturen und sonstigen Anlagen der 
Fabrik stehen in der Hauptbuchhaltung zusammengefaBt entsprechen
den Anlagekonten belastet. Nicht die Werte der Anlagen an sich, 
sondern nur die darauf zu verrechnenden Abschreibungen greifen in 
die Betriebsunkostenverrechnung hinein. 

In der Betriebsverrechnungsabteilung werden jedoch Hillsbucher 
geflihrt, in denen die Anlagen nach ihrem Entfall auf die verschiedenen 
Betriebs- bzw. Kalkulationsgruppen aufgeteilt sind. Aus diesen Hills
buchern ergibt sich etwa fur einen Betrieb, daB er die Gebaude Nr. 68-70, 
die Maschinen Nr.30-36, 86, 615, die Apparate Nr.415-418, 511, 
512, 618, das Mobiliar Nr. 1024-1030, 1814 usw. zu amortisieren hat. 

Diese Aufteilung ermoglicht, die auf die Anlagewerte zu verrech· 
nenden Abschreibungen gleich in der flir die Betriebsverrechnung not· 
wendigen Zerlegung zu ermitteln. 

Bei der Festsetzung der Abschreibungen muBte, genau genommen, 
auch die Betriebsintensitat berucksichtigt werden, d. h. in die Rechnung 
waren veranderliche VerschleiBquoten und die Benutzungsdauer ein· 
zustellen. In der Praxis tut man dies aber hochstens in Nebenrech· 
n1i:ngen, z. B. in Vorkalkulationen, sonst aber rechnet man einfach 
nach festen Satzen durch. 

Setzt man in der Hauptbuchhaltung flir die unaufgeteilten Anlage. 
konten die gleichen Abschreibungssatze an, so gewinnt man Kontroll. 
werte ffir die Betriebsverrechnung. Berucksichtigt man jedoch in der 
letzteren auch die auf die Zugange und Abgange wahrend des Jahres 
entfallenden Abschreibungen zeitlich genauer, so konnen die in der 
Hauptbuchhaltung gewonnenen Werte nur einer ungefahren Kontrolle 
dienen und muSSen berichtigt werden. 

In der Betriebsverrechnung muSsen die Abschreibungen zunachst 
moglichst richtig, d. h. der technischen Notwendigkeit entsprechend, 
verrechnet werden. AuBerordentliche Abschreibungen gehoren nicht 
in die Betriebsverrechnung; sie wiirden eventuell das Bild, das diese 
vom Betriebe gibt, verwischen. In der Praxis verteilt man die auBer· 
ordentlichenAbschreibungen, etwa im Verhaltnis zu den Bruttogewinnen, 
auf die Verkaufskonten der Erzeugnisse, zu deren Herstellung die An· 
lagen benutzt wurden. Der Bruttoverkaufsgewinn wird naturlich im 
allgemeinen auch maBgebend dafur sein, ob und in welcher Hohe auBer· 
ordentliche Abschreibungen vorgenommen werden. 
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In groBen chemischen Fabriken findet man stets groBere Lager mit 
Anlagegegenstanden, vornehmlich gebrauchten und neuen Apparaturen, 
die nicht direkt im Betriebe Verwendung finden. Auch solche Anlagen 
sind, besonders wenn sie im Freien lagern, einer Wertverminderung 
unterworfen. In der Praxis fiihrt man jedoch meist unabgeschriebene 
Werte fort, bis die Anlagen in direkten Zusammenhang mit der Pro
duktionsverrechnung treten. 

Die Frage der Abschreibungen auf lagernde Hills- und Rohmate
rialien sowie auf Erzeugnisse werden wir spater noch in anderen Zu
sammenhangen beriihren. 

2. Die Hilfsmaterialien. Als zweiten Bestandteil der Betriebs
unkosten behandeln wir die Hillsmaterialien, gewohnlich einfach »Ma
terialien« genannt, einen Sammelbegriff fiir alies, was fiir den Betrieb 
angeschafft und nicht· als Anlage oder als Rohmaterial verrechnet wird, 
also z. B. Schmierol, Seife, Schrauben, Bretter usf. 

In der Hauptbuchhaltung wird beim Einkauf dieser Hillsmaterialien 
das Generalkreditorenkonto fiir die Rechnungsbetrage sowie Fracht, 
Zoli usw. nach den von der Kontokorrentbuchhaltung aufgegebenen 
Sammelzahlen erkannt, das Generalbetriebsunkostenkonto dagegen da
fiir belastet. Der Betriebsverrechnung flilit die Aufgabe zu, die Material
menge zu verfolgen, fiir Verbrauch und Bestand Werte zu errechnen 
und dieselben in eine kontrollmaBig geschlossene Wertverrechnung 
einzufiigen. 

In der Praxis schenkt man sich gewohnlich manches an der sorg
faltigen, genau ins einzelne gehenden Durchfiihrung dieser Aufgabe. 
An Hilfsmaterialien hat man so unendlich viele und zum Teil billige, 
aber recht schwer zu kontrollierende Gegenstande, daB es praktisch 
zu weit fiihren wiirde, wie bei den Rohmaterialien fiir die verschiedenen 
Gegenstande Einzelkonten aufzumachen und auf dies en Mengen- und 
Wertverrechnung kombiniert durchzufiihren. GewiB muB eine Mengen
koritrolie vorhanden sein, aber diese wird gewohnlich nur auf dem Lager 
durch Skontration, durch Zu- und Abschreiben, ausgefiihrt, wobei 
moglichst noch verwandte Gegenstande zu einer Warenpartie zusammen
gefaBt werden. Die Betriebsverrechnung kontrolliert dann die einzelnen 
Lager dadurch, daB fiir jedes Lager ein Unterkonto des Generalbetriebs
unkostenkontos aufgemacht und auf diesem die Wertverrechnung ge
schlossen durchgefiihrt wird. Ergibt diese fiir ein Lager eine groBere 
Differenz, so wird die Betriebsverrechnungsabteilung zu deren Klarung 
eventueli doch noch. eine Mengenkontrolie aufbauen miissen, welche 
Aufgabe dann durch Zusammenfassung der Zu- und Abgange, die das 
Schecksystem gestattet, erleichtert wird. 

Technisch ist der Vorgang also so, daB die Materialien, Lagern in 
der Fabrik zur Lagerung und Verwaltung iiberwiesen werden, von denen 
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aus erst die Abgabe an die Verbraucher stattfindet. Wird praktisch 
ein Verbraucher direkt beliefert, ohne daB die Materialien zunachst 
eingelagert werden, so empfiehlt es sich, daB die Verrechnung des orga
nischen Kontrollzusammenhanges wegen doch das zustandige Lager 
durchlaufend beriihrt. 

Die Hilfsmaterialienlager sind, wie bereits im vorigen Teil dieser 
Arbeit erwahnt wurde, Hilfsbetriebe mit eigener Betriebskostenver
rechnung. Hier haben wir jedoch noch nicht diese zu beriihren, sondern 
nur den Aufwand, der sich an die Hilfsmaterialien kniipft, bis sie in der 
Fabrik an den dafiir bestimmten Orten eingelagert sind. 

Dieser Aufwand geht zunachst aus den Lieferantenrechnungen her
vor. Skontovergiinstigungen bleiben fiir die Betriebsverrechnung un
beriicksichtigt, dagegen gewohnlich nicht der sogenannte Rabatt. Weiter 
gehoren zu diesem Aufwand die Frachten und Zolle, dann auch die 
Kosten des Transportes in der Fabrik und des Auf- und Abladens bis 
zur Einlagerung. 

Rechnungsbetrag, Fracht und Zoll sind 'fiir jede einzelne Waren
partie fest bestimmte GroBen. Die iibrigen Kostenbestandteile werden 
gewohnlich in prozentualen Zuschlagen weiterberechnet, so z. B. die 
Kosten des Transportes im Verhaltnis zum Gewicht der Ware. 

Die prozentualen Zuschlage miissen zunachst schatzungsweise nach 
den vorliegenden Ergebnissen voriger Abschliisse unter Beriicksichtigung 
des wahrscheinlich zu erwartenden Umsatzes festgestellt werden. Die 
sich hieraus sowie aus einer ungenauen Durchschnittspreisrechnung er
gebende Differenz ist als Kalkulationsdifferenz zu behandeln. 

Abschreibungen auf Hilfsmaterialien beriihren die Betriebsverrech
nung analog den auBerordentlichen Abschreibungen auf Anlagen. 

3. Die Lohne und GehiiIter. Ais dritten Betriebsunkostenbestand
teil greifen wir die personlichen Kosten, d. h. die Lohne und Gehalter 
der in den Betrieben beschaftigten Arbeiter und Beamten heraus. 

Die Bearbeitung dieser Unkosten in der Betriebsverrechnung be
reitet im allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten. Welchen 
Betriebsabteilungen die Lohne und Gehalter zur Last fallen, ist von 
vornherein klar, da die diesbeziiglichen Betriebsaufschreibungen schon 
in dieser Trennung vorgenommen werden. Die produktiven Lohne 
werden moglichst gleich in noch groBerer Zerlegung nach ihrem direkten 
Entfall auf die kleinsten Betriebseinheiten bzw. auf die ausgefiihrten 
Kommissionen festgehalten. 

Diese Genauigkeit in derVerteilung der produktiven Lohne ist um 
so wesentlicher, als diese meist den VerteilungsmaBstab fiir die in
direkten Unkosten abzugeben haben. Auch die unproduktiven Lohne 
und die Betriebsbeamtengehalter verteilt man nach produktivenLohnen. 



Die Betriebsunkosten in sachlicher Scheidung. 23 

Die personlichen Kosten werden der Betriebsverrechnungsabteilung 
nicht direkt von den Betriebsbiiros ubermittelt. Ein selbstandiges, 
zentrales Lohnbiiro ist zwischengeschaltet. Hier voilzieht sich der 
bezugliche Verkehr mit den Arbeitern und den unteren Betriebsbeamten, 
also u. a. auch die Lohn- und Gehaltsauszahlung. Das Lohnburo muB 
von den Betriebsbiiros aile Unterlagen fiir die Berechnung der Lohne, 
wie Arbeitszeit, Arbeitsart, Lohnsatze usw., zugesteilt bekommen. 

Das Lohnbiiro hat seinerseits der Betriebsverrechnungsabteilung die 
von dieser benotigten Angaben zu machen. Die Betriebsverrechnung 
hat es im ailgemeinen nur mit Bruttogehaltern und Lohnen zu tun. Der 
Anteil des Unternehmens an den Beitragen zu den sozialen Versiche
rungen gehort nicht zu den Lohnkosten, sondern zu den obligatorischen 
Auslagen fur Wohlfahrtszwecke, die aber, wie noch zu behandeln ist, 
auch zu den Betriebsunkosten rechnen. 

Die Hauptbuchhaltung wird von der Lohnverrechnung durch den 
entsprechenden Kassenverkehr beruhrt. Die Kassenabteilung gibt der 
Hauptbuchhaltung Sammelposten fiir Generalkassakonto und General
betriebsunkostenkonto auf, mit denen die Einzelverrechnung der Be
triebsverrechnung abgestimmt werden kann. 

Die personlichen Kosten und von diesen wieder die Arbeiterlohne 
sind der Teil der Betriebsunkosten, der auBerhalb der Betriebsverrech
nung noch die sorgfaltigste und verschiedenartigste Bearbeitung erfahrt. 
Es gibt Unternehmungen, wo groBere statistische Abteilungen fort
laufend damit beschaftigt sind, die Lohne und im Zusammenhang mit 
ihnen die Wohlfahrtsauslagen auf die verschiedensten Neuner um
zurechnen und unter den mannigfachsten Gesichtspunkten zusammen
zusteilen. Zu dieser Bearbeitung drangen sozialpolitische Momente. 
1m letzten Teil dieser Arbeit werden wir auch auf. diese Materie noch 
etwas naher eingehen. 

4. Die Aufwendungen fur W ohlfahrtszwecke. Zu wohltatigen 
Aufwendungen gibt einerseits die soziale Auffassung unserer Zeit, an
dererseits aber auch das Unternehmerinteresse Veranlassung, das darauf 
bedacht ist, die Produktions- und Absatzmoglichkeiten weitsichtig 
sicherzusteilen. 

Fur das Verrechnungswesen ist nun von Bedeutung, ob der Wohl
fahrtsaufwand sich mit einer festen Verpflichtung verbindet, sei sie 
nun unfreiwillig oder freiwillig ubernommen, oder ob er jeweils als 
besondere Zuwendung mit Geschenkcharakter gilt. Erheblich ist ferner, 
ob es sich um fortlaufende ordentliche oder unregelma.Bige auBerordent
liche Zuwendungen handelt, doch diese Scheidung failt praktisch im 
allgemeinen mit der im vorigen Satze angefiihrten zusammen. 

Aufwendungen der ersteren Art, also die fortlaufenden Verpflich
tungen, gehoren zu den regelmaBigen Unkosten des Unternehmemt) 
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und in der Praxis verrechnet man sie auch als solche. Alle derartigen. 
im Zusammenhang mit dem technischen Betriebe gemachten Aufwen
dungen gehoren also zu den Betriebsunkosten. UnregelmaBige Geschenk
zuwendungen dagegen werden erst auf den Verkaufskonten verrechnet. 
also yom Verkaufsgewinn in Abzug gebrachtl). Natiirlich ist die Schei
dung zwischen diesen beiden Arten von Aufwendungen nicht immer 
ganz klar, aber das ist praktisch auch nicht notwendig. 

Gerade unSere groBen chemischen Fabriken sind hinsichtlich wohl
tatiger Institutionen mustergultig vorgegangen. Unsere Aufgabe ist 
hier nicht, die einzelnen Einrichtungen aufzuzahlen und zu beschreiben, 
wir haben es lediglich mit dem verrechnungstechnischen Charakter der 
Aufwendungen zu tun, die zu den Betriebsunkosten zahlen. 

Eine Menge Wohlfahrtsunkosten bestehen einfach in Ausgaben, die 
dem Generalbetriebsunkostenkonto belastet werden. Aufwand fiir 
Wohlfahrtszwecke wird aber auch durch mancherlei Institutionen ver
ursacht, die sehr wohl auch privatwirtschaftlichem Erwerb dienen 
konnten, die aber dadurch den Charakter der Wohltatigkeit gewinnen. 
daB sie den Beamten und Arbeitern umsonst oder gegen unterwertiges 
Entgelt zur Verfiigung gestellt werden. Hierher gehoren Speiseanstal
ten, Menagen, Beamten- und Arbeiterkolonien u. dgl. 

Diese Einrichtungen haben zuweilen echten betrieblichen Charakter 
und erhalten meist auch ein eigenes selbstandiges Verrechnungswesen. 
Dieses kann mit der zentralen Buchhaltung des Unternehmens durch 
ein in der Hauptbuchhaltung oder auch in der Kontokorrentbuchhaltung 
gefiihrtes Konto verbunden werden, dessen Saldo fiir den SchluB einer 
jeden Verrechnungsperiode zu Lasten des Generalbetrie bsunkostenkontos 
ausgeglichen wird. 

Die Wohlfahrtsunkosten wird man nur ausnahmsweise nach ihrem 
direkten Entfall auf die Betriebseinheiten aufteilen konnen. Man re
partiert sie in der Betriebsverrechnung einfach im Verhaltnis der Lohne. 

Auf den groBten Teil der W ohlfahrtsunkosten konnen die einzelnen 
Betriebsleiter nur indirekt und relativ durch Niedrighaltung der Lohne 
EinfluB nehmen. 

5. Die Verwaltungsnnkosten. Unsere chemischen GroBunter
nehmungen haben ungeheuere Verwaltungsapparate, die groBe, mit 
wachsender BetriebsgroBe stark progressive Unkosten verursachen. 

Dem Aufwand fur die Verwaltung steht nur ausnahmsweise eine 
fiir sich zu bewertende Leistung, ein gesondert zu erfassender Ertrag 
gegenuber, z. B. beireinenKapitaltransaktionen. Abgesehen vonsolchen 
besonderen Fallen ist die Verwaltung yom Standpunkt der Kosten-

1) In der offiziellen Gewinn- und Verlustrechnung, die andere Zwecke ver
folgt als die internen Detailverrechnungen, kann man den gesamten Wohlfahrts
aufwand natiirlich als besondere Position ausweisen. 
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verrechnung ami ein intregrierender Bestandteil del' Produktions- und 
der Verkaufstatigkeit. 

Die Verwaltungsunkosten mussen dementsprechend in Produktions
und Verkaufsunkosten aufgeteilt werden. Den Verteilungsma.Bstab 
wird man allerdings zuweilen nicht auf rationellem, sondern nur auf 
experimentalem Wege gewinnen konnen. Die Kosten der Abteilungen, 
welche die Betriebsverrechnung ausfiihren, gehoren ganz zu den Pro
duktionsunkosten, ebenso im allgemeinen die der Einkaufsabteilung. 
Die Kosten anderer Abteilungen, wie z. B. der Statistik, der Personal
abteilung, der Generaldirektion usf., mussen repartiertwerden. Eventuell 
sind fortlaufende Notizen und Nebenverrechnungen notwendig, um 
einen einigermaBen gerechten Ma.Bstab fUr die Aufteilung zu ermitteln. 
Hier kann nicht auf nahere Einzelheiten eingegangen werden, die ja 
auch je nach den besonderen Verhaltnissen von Unternehmen zu Unter
nehmen verschieden sind. 

In der Praxis wird vielfach nicht zuerst ein Vorkonto gefUhrt, auf 
dem die Verwaltungsunkosten zunachst gesammelt werden, und das 
dann aufgeteilt wird, sondern man bucht immer gleich auf General
betriebsunkostenkonto usw. Ob diese Buchungsweise empfehlenswert 
ist, scheint mir zweifelhaft. 

In der Betrie bsverrechnung gehoren die dem Generalbetriebsunkosten
konto belasteten Verwaltungsunkosten mit zu den Unkosten, die zu
sammengefa.Bt nach Lohnen verteilt werden. 

Hinsichtlich des Einflusses des einzelnen Betriebsleiters auf den 
seinem Betriebe zur Last fallenden Anteil an den Verwaltungsunkosten 
gilt das von den Wohlfahrtsunkosten Gesagte in noch weiterem Ausma.Be. 

II. Die Betriebsunkosten in ihrer Beziehung zu den 
verschiedenen Betriebsgruppen. 

A. Die Betriebsunkosten der HilfsmaterialienUtger. 
1m vorigen Abschnitt haben wir uns unter anderem mit den Kosten 

befa.Bt, welche die Hilfsmaterialien bis zur Einlagerung verursachen, 
und gesehen, da.B in der Betriebsverrechnung diese Kosten gleich nach 
Lagern getrennt auf Kontrollkonten verrechnet werden. 

Unberiicksichtigt lie.Ben wir aber dort noch die Verrechnung der 
Unkosten, die durch den Betrieb der Hilfsmaterialienlager entstehen. 
Es sind dies zunachst die Gehalter und Lohne der auf dem Lager be
schaftigten Beamten und Arbeiter, fur die dann auch ein enisprechender 
Zuschlag fur Wohlfahrts- und Verwaltungsunkosten zu verrechnen ist. 
Hinzu kommen die Abschreibungen auf die Lageranlagen, die Ver
sicherungskosten· fUr Lageranlagen und eingelagerte Materialien, die 
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Kosten fUr Heizung, Licht, Wasser usw. und ferner eventueIl noch fiir 
von Hilfswerkstatten ausgefUhrte Reparaturen oder von anderen :Lagern 
fiir den eigenen Betrieb entnommene Materialien. 

AIle diese Unkosten werden in der Betriebsverrechnung auf einem 
als Unterkonto des Generalbetriebsunkostenkontos gefiihrten »Konto 
fiir kalkulierte LagerspeSen« gesammelt. 1hre Weiterverrechnung 
nimmt man einfaeh in der Weise vor, daB der Preis der eingehenden 
Hilfsmaterialien um einen prozentualen Zuschlag fiir Lagerspesen hoher
gesetzt wird. Der Zusehlag wird zuSammen mit den im vorigen Ab
schnitt behandelten Hilfsmaterialienkosten den fiir die Lager gefiihrten 
Kontrollkonten belastet, dagegen dem Konto fiir kalkulierte Lagerspesen 
gutgebracht. Der auf dem letzteren Konto am Ende der Verrechnungs
perioden verbleibende Saldo gehort zu den KalkulationSdifferenzen 1). 

Diese VerrechnungSweise hat verschiedene Nachteile. Da die Lager
spesen gleich beim Eingang in den Preis der Hilfsmaterialien kalkuliert 
werden, bleibt die Dauer der Lagerung ganz unberiieksichtigt. Eine 
Erhohung der Lagerspesen beeinfluBt nur den PreiS neu eingehender 
Hilfsmaterialien. Voraussetzung ist daher eine ziemlich gleichma13ige 
Verteilung des Einkaufs auf die verschiedenen Verrechnungsperioden. 
Besonders die verschiedenen Verhaltnisse zwischen Menge und Wert 
der verschiedenen Materialien lassen eine Differenzierung der Zuschlage 
geboten erscheinen. Aber in der Praxis ist eine Anpassung, wenn man 
eine solehe iiberhaupt versucht, nur ganz roh durchfiihrbar. Der provi
sorische Charakter der Verrechnung wird noeh dadurch erhoht, daB man 
die Unkosten der verschiedenen Lager auf einem einzigen Konto (eben 
dem Konto fiir kalkulierte Lagerspesen) zusammengefaBt verrechnet. 

Aber andererseits kommt man eben in der Praxis mit dieser sehr 
einfaehen Verrechnungsweise aus. 

Will man Z. B. die Unkosten bestimmter Lager oder die sich an 
einzehle Hilfsmaterialien kniipfenden Lager- und Kapitalunkosten 
genauer kontrollieren, so kann man dies auch durch nicht kontinuier
liehe 'Nebenverrechnungen tun. 

B. Die Betriebsunkosten der Hilfswerkstatten. 
Wenn die verschiedenen Hilfswerkstatten sich hinsichtlich des teeh

nischen 1nhaltes ihrer Leistungen auch bedeutend unterscheiden, lassen 
sie sieh fUr das Verrechnungswesen doch unter einem einheitlichen Ge
sichtswinkel betrachten. Sie aIle fiihren Reparaturen an den Fabrik-

1) Die verschiedenen Kalkulationsdifferenzen werden in der Betriebs
verrechnung zunachst untereinander kompensiert, der verbleibende Saldo wird 
dann den Verkaufsunkosten zugerechnet und in der Verkaufsvertechnung 
nach Bruttoverkaufsgewinnen verteilt. 



Die Betriebsunkosten der Hilfswerkstatten. 27 

anlagen aus oder fertigen Anlagegegenstande all, die fiir den direkteJ:.l 
Gebrauch besteilt sind oder zunachst an Lager abgeliefert werden!). 

Nach den im ersten Teil dieser Arbeit festgelegten Grundsatzen muE 
das Verrechnungswesen fiir die Hilfswerkstatten dahin fUhren, daJ3 der 
Materialverbrauch, die produktiven Lohne, Bowie aile sonst dem Betrieb 
zur Last failenden Unkosten in moglichst gerechter Weise auf die ein
zelnen Leistungen, Kommissionen genannt, verteilt und in deren Kosten
preis auf andere Betriebsabteilungen abgewalzt werden. Eine Kom
mission ist jede Reparatur oder jeder neu hergesteilte Gegenstand, 
eventueil natiirlich auch mehrere zusammengehorige oder gleichartige. 

Der Verbrauch an Materialien und die produktiven Lohne werden 
in ihrem Entfall auf die einzelnen Kommissionen direkt festgehalten. 
Die Materialien werden moglichst fiir jede Kommission getrennt von den 
Lagern entnommen. Allerdings ist eine Entnahme in so passenden 
Partien nicht immer moglich und praktisch. Gewohnlich ist jedoch in 
den Hilfswerkstatten selbst noch ein kleines Zwischenlager eingerichtet. 
Hier kOlmen die Materialien, soweit sie nicht gleich verarbeitet werden, 
in Verwahr genommen werden, und hier konnen auch kleine Reste fUr 
spatere Arbeiten aufgehoben werden. 

Besteht kein Zwischenlager, So gehen natiirlich aile Materialreste 
zu den Hilfsmateriailagern zuruck und rufen eine entsprechende Gut
schrift fiir die Hilfswerkstatte hervor. 

Den Meistern oder auch gleich den Arbeitern ist die Pflicht auf
erlegt, die Verteilung der produktiven Lohne auf die einzelnen Kom
missionen moglichst genau auf den Kommissionszetteln zu verzeichnen. 

Die ubrigen Unkosten sind im wesentlichen di13selben wie bei den 
oben behandelten Hilfsmaterialienlagern;hinzu treten unter anderem 
noch die Kosten eines technischen Verwaltungsburos. Aile diese . Un
kosten werden zusammengenommen in prozentualen Zuschlagen zu 
den produktiven Lohnen auf die Kommission verteilt. . 

Natiirlich konnen an einer Kommission auch mehrere Hilfswerk
statten zu arbeiten haben. Dann betrachtet man gewohnlich eine der
selben als Hauptfabrikanten und sammelt auf ihrem Konto die ge
samten KoSten der Kommission. 

In der Betriebsverrechnung wird fiir jede Hilfswerkstatte ein Konto 
gefuhrt, das unter den Unterkonten des Generalbetriebsunkostenkontos 
fungiert. Das Konto wird fUr aile die Hilfswerkstatte betreffenden 
Betrie bsunkosten belastet, dagegen fiir den Kostenpreis der ausgefUhrten 
Kommissionen erkannt. Schon wegen der Verrechnung der indirekten 
Unkosten in prozentualen Zuschlagen wird es nicht gelingen, diese Be-

1) Zuweilen kommt es auch vor, daB die Hillswerkstatten fiir den Verkauf 
arbeiten, z. B. Patente auswerten. Wir betrachten dies jedoch als Ausnahme
fall, den wir fiir unsere Ausfiihrungen unberiicksichtigt lassen. 
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lastungen und Gutschriften genau zum Ausgleich zu bringen. Man 
muB aber natiirlich immer bestrebt bleiben, die Kalkulationsdifferenz 
moglichst klein zu halten. 

Da die Leistungen der Hilfswerkstatten zum reinen Kostenpreise 
weiterverrechnet werden, fehlt eigentlich ein privatwirtschaftlicher 
Ansporn. Praktisch wird dieser jedoch zum guten Teil durch das Inter
eSSe der Leistungsempfanger im Werk an dem Preise der Kommissionen 
ersetzt. Sie werden schon reklamieren und auf Nachpriifung der tech
nischen und rechnerischen Verhaltnisse drangen, wenn der Preis, even
tueli eingeholten Konkurrenzangeboten gegenuber, zu hoch ist. In 
den groBen Fabriken hat man zuweilen auch etwas wie Konkurrenz
hilfswerkstatten in demselben Werk. 

Aber selbst wenn, vornehmlich der hohen Verwaltungs- und Wohl
fahrtsunkosten wegen, die Leistungen der eigenen Hilfswerkstatten 
etwas teurer sein soliten als die eines fremden Unternehmens, ist es 
ein praktisch sehr wichtiges Aquivalent, daB man uber die eigenen Hilfs
betriebe jederzeit frei verfugen kann.· 

C. Die Betriebsunkosten der Zentralkraftanlage usw. 
Ais nachste Gruppe fassen wir die Dampfkesselanlage, das Wassel'

werk, die Gasfabrik, das Elektrizitatswerk u. dgl. Betriebe zusammen. 
Diesen Hilfsbetrieben falit eine doppelte Aufgabe zu. Zunachst 

haben sie mechanische Betriebskraft, Licht, Wasser fiir Reinigung usw. 
zu liefern, dann kommen aber Dampf, Wasser, Gas und Elektrizitat 
in groBen Mengen auch unmittelbar bei den chemischen Produktionen 
in Anwendung. Dampf braucht man z. B. zur Erzeugung erhohter 
Temperaturen, WaSSer geht stofflich in das Fabrikat auf, uSw. 

Die Art der fur diese Betriebe zu verrechnenden Betriebsunkosten 
ist im wesentlichen dieselbe als bei den bereits behandelten beiden 
Betrie bsgruppen. 

In der Betriebsverrechnung wird auch fiir jeden dieser Betriebe ein 
Unterkonto des GeneralbetriebsunkostenkontDs gefuhrt, dem aIle Kosten 
des Betriebes belastet werden. Die Abwalzung der Kosten erfolgt 
praktisch aIlgemein proportional den gelieferten Leitungseinheiten 1). 

Um die von den verschiedenen Betriebsabteilungen der Fabrik be
zogenen Leitungseinheiten zu ermitteln, werden in die Leitung sowohl 
beim Erzeuger als auch beim Verbraucher Messer eingebaut. Die dop
pelte Messung geschieht zunachst aus· technischen Grunden, um den 

1) Dieser einfachen Verteilung haften Mangel an, die man in der Praxis 
mBsen Bolite, um die Resultate richtig werten zu konnen. Ob eine andere Kosten
verteilung, z. B. nach degressiven Staffelpreisen, die sich dem Schmalenbach
schen proportionalen Satz (s. Z. f. H. F. XIII, S. 321ff.) anpassen wurden, fur 
die allgemeine praktische Anwendung geeignet ist, ist eine andere Sache. 
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Leitungsverlust kennen zu lernen. Derselbe bleibt aber auch fUr die 
Produktions- und Kostenverteilungsrechnung nicht unberucksichtigt. 
Es kommt z. B. praktisch vor, daB Erzeuger und Verbraucher sich darin 
zu teilen haben. Beide werden dann um e~ne schnelle Beseitigung aller 
Schaden an der Leitung besorgt sein. 

Fur den AbschluB jeder Verrechnungsperiode mussen auch die noch 
in Apparatur und Leitung befindlichen Leitungseinheiten aufgenommen 
werden. Desgleichen ist die Aufnahme der fur die Kostenberechnung 
wesentlichen Materialbestande erforderlich; z. B. muB monatlich oder 
auch nur vierteljahrlich der Kohlenbestand in der Dampfkesselanlage 
aufgenommen werden. Die Betriebsbeamten zeigen gewohnlich groBe 
Routine in diesen Aufnahmen, und allzu genau halt es auch praktisch 
nicht. 

Der fUr die laufende Verrechnungsperiode auf die Leitungseinheit 
zu verrechnende Kostenpreis wird vorkalkulatorisch festgesetzt. Auch 
hier muE m'an natiirlich bemuht bleiben, die Kalkulationsdifferenz 
moglichst niedrig zu halten. Innerhalb eines Jahres kann man die
selbe auch zunachst von Verrechnungsperiode zu Verrechnungsperiode 
vortragen. 

Es kommt praktisch vor, daB die hier behandelten Hilfsbetriebe 
nicht nur das eigene Werk, sondern auch fremde Wirtschaften beliefern. 
Die Verrechnung mit den letzteren wird dann naturlich nicht zum Kosten
preise vorgenommen; sie wird daher Gewinne oder Verluste ergeben. 
Da aber die Betriebsverrechnung, wie sie unSerer Behandlung zugrunde 
liegt, reine Kostenrechnung ist, muB jede Erfolgsrechnung ausgeschieden 
werden. Fur die Verrechnung der fremden Lieferungen hat man daher 
ein besonderes Verkaufskonto einzurichten, das fiir den reinen Kosten
preis belastet und fiir den erzielten Erlos erkannt wird. Dieses Konto 
ist ein Dnterkonto eines Generalverkaufskontos der Hauptbuchhaltung. 
Man fuhrt es jedoch gewohnlich in der Betriebsverrechnungsabteilung, 
die auch die entsprechenden Betriebsunkostenunterkonten bearbeitet. 

D. Die Betriebsunkosten des Rohmateriallagers. 
Als eigentumlich fur sich haben wir bereits im vorigen Abschnitt 

den Hilfsbetrieb gekennzeichnet, dem die Lagerung und Verwaltung 
des Rohmaterials obliegt, das Rohmateriallager. 

Die Betriebsunkosten dieses Betriebes sind dieselben wie die der 
Hilfsmaterialienlager, und wie bei diesen werden sie nicht selbstandig, 
sondern zusammen mit den Einkaufskosten des Rohmaterials weiter
verrechnet. Die Verrechnung der gesamten Rohmaterialunkosten 
haben wir im nachsten Teil dieser Arbeit zu behandeln. 

Die gesamten Betriebsunkosten des Rohmateriallagers werden in 
der Betriebsverrechnung auch zunachst auf einem besonderen Dnter-
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konto des Generalbetriebsunkostenkontos gesammelt. Der Saldo dieses 
Unterkontos wird aber fiir den SchluB einer jeden Verrechnungsperiode 
der Hauptbuchhaltung zur geschlossenen Dbertragung auf General
rohmaterialkonto aufgegeben. 

E. Die Betriebsunkosten del' Hauptbetl'iebe. 
In die Betriebsunkosten der Hauptbetriebe mussen zunachst die 

gesamten Unkosten der Hilfsbetriebe als Kostenpreis der von diesen 
direkt oder indirekt geleisteten Dienste hineingelangen. 

Die Betriebsunkosten der Hilfsmaterialienlager treffen die Haupt
betriebe teils durch die Belastungen fur die direkten Materialentnahmen, 
teils sind sie im Kostenpreis der Leistungen der anderen Hilfsbetriebe 
enthalten. Die Betriebsunkosten der Hilfswerkstatten, der Zentral
kraftanlage usw. sind in dem KostenpreiS der auf Bestellung der Haupt
betriebe ausgefiih'rten Kommissionen bzw. der gelieferten Leitungs
einheiten enthalten. Die Betriebsunkosten des Rohmateriallagers end
lich werden den Rohmaterialunkosten zugefugt und als Solche auf die 
Hauptbetriebe abgewalzt. 

Wie auS den Ausfiihrungen in den vorigen Abschnitten hervorgeht, 
werden aber die Betriebsunkosten der Hilfsbetriebe nicht unmittelbar 
in der gleichen Verrechnungsperiode auf die Hauptbetriebe abgewalzt. 
Ein Teil der Betriebsunkosten wird zunachst zu Anlagewerten, welche 
die Hauptbetriebe erst durch die Abschreibungen belastend trefien, 
ein anderer Teil ist von dem Verhaltnis des Materialeinkaufs zum Ma
terialverbrauch abhangig 

Auch direkt in den Hauptbetrieben selbst entstehen natiirlich noch 
Betriebsunkosten. Es sind die Anlageabschreibungen und die person
lichen Unkosten mit den entsprechenden Zuschlagen. 

Auch fiir jeden Hauptbetrieb werden die Betriebsunkosten in der 
Betrie bsverrechnung auf einem Unterkonto des Generalbetrie bsunkosten
kontos gesammelt. Die Salden dieser Unterkonten sind fiir den SchluB 
einer jeden Verrechnungsperiode der Hauptbuchhaltung zur Dber
tragung auf das Generalfabrikationskonto aufzugeben. 

Der Fabrikationsverrechnung werden die Betriebsunkosten also nach 
Betrieben gesondert weitergegeben. Sie sind dann noch nach den in 
einem Betriebe neben- oder hintereinander vorkommenden Betriebs
gruppen und endlich nach ihrem Entfall auf die verschiedenen Produk
tionen der einzelnen Gruppen aufzuteilen. Die Aufteilung nach Betrie bs
gruppen wird in der Praxis noch in der Abteilung vorgenommen, welche 
die Betriebsunkostenunterkonten bearbeitet, die letzte Aufteilung nach 
Produktionen dagegen ist Sache der Kalkulationsabteilung. 
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A. Die Betriebsunkostenverrechnungsabteilung und del' Vel'
!.ehr zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen derselben. 

In Unternehmungen, wie unsere groBen chemischen Fabriken es 
sind, nimmt der Verrechnungsapparat, der wieder nur ein Teil des wirt
schaftlichen Verwaltungsorganismus des Unternehmens ist, eine riesen
hafte GroBe an. Er beschaftigt allein mehrere hundert Leute. 

Fiir die im vorigen in ihren Grundzugen gekennzeichnete Bearbeitung 
der Betriebsunkosten besteht eine besondere Abteilung des Verrech
nungsapparates, zuweilen einfach als das Technische Biiro (Abkiirzung 
T. B.) bezeichnet. 

Die in dieser Betriebsverrechnungsabteilung zu bearbeitende Materie 
ist, wie bereits dargestellt wurde, auBerordentlich umfangreich und ver
schiedenartig. ZusammengefaBt wird sie durch den kontrollmaBigen 
Zusammenhang mit dem Generalbetriebsunkostenkonto der Haupt
buchhaltung. Aber die Betriebsunkostenverrechnung in der Betriebs
verreohnung ist, wie schon friiher ausgefUhrt, nicht einfach eine Auf· 
teilung des Generalkontos in Einzelkonten. Innerhalb der Betriebs
unkostenverrechnung werden auch Kostenpreiswerte gebildet und von 
Betrieb zu Betrieb ubertragen. 

Den verschiedenen Interessen, die innerhalb der Betriebsunkosten
verrechnung zur Geltung kommen mussen, paBt man naturgemaB die 
Ar beitsteilung innerhalb der Betrie bsunkostenverrechnungsabteilung an. 
Man kann z. B. Arbeitsgruppen bilden fiir die Verteilung der Abschrei
bungen, fiir die Abwalzung der Hillsmaterialkosten (einschlie~lich del'" 
Betriebskosten der Hillsmateriallager), fUr die Aufteilung der Lohn-, 
Wohl£ahrts- und Verwaltungsunkosten, weiter fiir die Abwalzung der 
Kosten der Hillswerkstatten, dann die der Zentralkraftanlage usw., 
endlich fur die Aufnahme der Belastungen fiir das Rohmateriallager 
und die Hauptbetriebe. 

Fiir jede innerhalb der Betriebsunkostenverrechnung vorzuneh
mende Belastung und Gutschrift muB ein Scheck ausgeschrieben werden. 
Belastungen werden durch schwarze, d. h. mit schwarzer Tinte ge
schriebene, Gutschriften durch rote, d. h. mit roter Tinte geschriebene 
Schecks belegt. Nicht jedem schwarzen Belastungsscheck muB ein 
roter Gutschriftsscheck entsprechen; auf der einen oder anderen Seite 
faBt man nach Moglichkeit mehrere Posten in einem sogenannten 
SammeIscheck zusammen. Die Summe der laut schwarzen Schecks 
zu verrechnenden Werte muB naturlich derjenigen laut roten Schecks 
genau entsprechen. 
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Das wesentliche ist, da.B die Schecks nicht nur Buchungsbeleg sind, 
cSondern auch an die Stelle von Grundbuchungen treten. Fiir den in
ternen Verkehr von Unterkonto zu Unterkonto wird in der Betriebs
unkostenverrechnungsabteilung nicht etwa noch ein besonderes Me
morial gefiihrt. Man iibertragt einfach nach den entsprechenden 
Schecks direkt auf die Konten. 

Wenn man das Verrechnungswesen in dieser Weise durohfiihren will, 
mu.B ein enger, unmittelbarer Verkehr zwischen den versohiedenen 
Arbeitsgruppen moglioh sein.. Jede Gruppe mu.B moglich&t einfach 
ihren reohnungsma.Bigen Zusammenhang mit allen anderen Gruppen 
einsehen und vergleichen konnen. Anderenfalls wiirde ein Buohungs
memorial fiir den internen Verkehr nioht zu vermeiden sein. 

Je scharfer man verschiedene Abteilungen voneinander abgrenzt, 
·desto bessere Kontrollen sohaUt man. Je leichter und unmittelbarer 
aber andererseits versohiedene Abteilungen miteinander verkehren 
konnen, desto weniger Schreibarbeit verschiedeuster Art ist erforderlich. 
Diese Punkte sind fiir die gesamte Arbeitsordnung im Betriebsverrech
nungswesen von gro.Bter Wichtigkeit. 

B. Die Bearbeitung der Betriebsunkosten in sachlicher 
Scheidung. 

1. Die Abschreibungen. Eine besondere Arbeitsgruppe der Be
triebsunkostenverrechnungsabteilung befa.Bt sich mit der Bearbeitung 
der Abschreibungen. Hier werden die Hills biicher gefiihrt, in denen die 
Generalanlagekonten nach den einzelnen abzuschreibenden Werten und 
deren Entfall auf die Betriebe aufgeteilt sind. 

Zunachst werden die Abschreibungen in den Hilfsbiichern ausge
reohnet und notiert. Dann stellt man den einzelnen zu amortisierenden 
Anlagen und zu belastenden Betrieben entspreohend schwarze Bela
laStungssohecks aus. Diese sortiert man naoh Art der Anlagewerte 
und schreibt dann rote Sammelgutsohriftsohecks aus fiir das General
gebaudekonto, das Generalmaschinenkonto usw. 

Nach diesen roten Soheoks nimmt man die Grundbuohungen im 
Buchungsmemorial der Betriebsunkostenverreohnungsabteilung vor, 
naoh dem die Hauptbuohhaltung die Dbertragungen von Generalkonto 
zu Generalkonto maoht. Hier miissen Memorialbuchungen erfolgen, 
weil es sioh nioht um interne Verreohnung innerhalb des Generalbetriebs
unkostenkontos handelt. 

Naoh den sohwarzen Sohecks wird das zur Verreohnung der Absohrei
bungen eingerichtete Unterkonto des Generalbetriebsunkostenkontos 
belastet. 

Hierauf sortiert man die sohwarzen Scheoks naoh den zu belasten
den Betrieben und stellt dieser Zusammenfas-sung entsprechend wieder 
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rote Sammelschecks aus, nach denen die Gutachrift auf dem eben er
wahnten Unterkonto vorgenommen wird. Diese roten Sammelschecks 
bleiben in der hier behandelten Arbeitsgruppe zuruck, wahrend die 
schwarzen Einzelschecks an die Arbeitsgruppen weitergegeben werden, 
welche die Unterkonten der entsprechenden Betriebe bearbeiten. 

2. Die gesamten Hilfsmaterialunkosten. Eine weitere Arbeita
gruppe der Betriebsunkostenverrechnungsabteilung hat die Verrechnung 
der HiIfsmaterialien zu bearbeiten. 

Der Einkauf der Hillsmaterialien geschieht durch eine besondere 
Biiroabteilung, die den gesamten Verkehr mit den Lieferanten zu er
ledigen hat. Auch die Lieferantenrechnungen gelangen zuerSt in diese 
Abteilung, wo die Lieferungsbedingungen nachgepriift und die gelieferten 
Mengen auf die AbschliiSse abgeschrieben werde·n. 

Mit entsprechenden Erledigungsvermerken verSehen, gehen die Rech
nungen dann an eine Biiroabteilung weiter, der die weitere Kontrolle 
und die Scha££ung der Unterlagen fur die Betriebsverrechnung obliegt. 
Obgleich diese Abteilung in engster Verbindung mit der Betriebsun
kostenverrechnungsabteilung steht (in der Praxis fuhrt sie zuweilen den 
NameD. »Rechnungsabteilung der Technischen Buchhaltung«), ist sie 
ihres besonderen Arbeitagebietes wegen doch selbstandig organisiert. 

Hierher haben die Lagerverwalter den Empfang der Hilfsmate
rialien nach Menge, Qualitat, Verpackungsart usw. zu melden. Die 
Lieferantenrechnung geht nicht in den Betrieb, sondern wird in der 
Rechnungsabteilung nach dem Rapport des Betriebes in allen Einzel
heiten nachgepriift. 

Die Rechnungsabteilung schreibt dann einen roten Scheck fur das 
zu erkennende Kreditorenkonto aus, weiter eventuell einen roten Scheck 
fur Skontoabzuge, die dem Zinsenkonto gutzubringen sind. Dann
stellt man nach Tarnen die auf der Ware ruhenden Eingangsgebuhren 
fest und schreibt rote Schecks aus fur das Frachtenkonto 1} und das 
Fabrikbahnkonto. Die tatsachlich gezahlten Frachten bekommt die 
Rechnungsabteilung eventuell zur Kontrolle durch sogenannte Bahn
eingangss checks ra pportiert. 

Endlich wird fUr den fur die Lagerunkosten zu verrechnenden Zu
schlag noch ein roter Scheck fur das »Konto fUr kalkulierte Lager
spes en « ausgeschrie ben. 

Die gesamte Verrechnung auf diesen roten Schecks wird dann auf 
einem schwarzen Scheck fur das zu belastende Lager zusammengefa6t. 
Auf diesem Belastungsscheck sind die verschiedenen Verrechnungsposten 
nach den einzelnen roten Schecks noch einmal aufgefuhrt, dann aber 
auch zum Schlu6 die Menge, der Durchschnittspreis und der Gesamtpreis. 

1) Hier ist natiirlich angenommen, daB der Lieferant unfrei versendet. 
Hemp elm ann, Betriebsverrechnung. 3 
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Das Rechnungsbiiro gibt die Schecks weiter. In die von uns hier zu 
behandelnde Arbeitsgruppe der Betriebsunkostenverrechnungsabteilung 
kommen der schwarze Scheck fiir das zu belastende Hillsmaterialkonto 
und der rote Scheck fiir das zu erkennende Konto fiir kalkulierte Lager
spesen. Nach diesen Schecks werden dann die Eintragungenin diese 
Unterkonten vorgenommen. 

Yom Lager werden Hilfsmaterialien nur gegen schwarze Quittungs
schecks abgegeben. Diese gibt der Lagerverwalter an die hier behandelte 
Arbeitsgruppe weiter, wo sie bewertet und nach den zu belastenden 
Betrieben I'lortiert werden. Fiir die Gesamtentnahme jedes Betriebes 
wird dann wieder em roter Sammelscheck zur Gutschrift fiir das ent
sprechende Hilfsmaterialkonto ausgestellt. Die schwarzen Einzel
schecks dagegen gehen weiter an die Arbeitsgruppen, die das Unter
konto fur die zu belastenden Betriebe bearbeiten. 

Die Unterlagen fur die Eintragungen auf den Hillsmaterialunter
konten, die den verschiedenen Lagern entsprechend angeordnet sind, 
sind also die Belastungsschecks von der Rechnungsabteilung und die 
die Entnahmen der Betriebe zusammenfassenden Sammelgutschrift
scheckEl. Setzt man noch die Bestande em, so ist die Verrechnung auf 
diesen Unterkonten kontrollmaBig geschlossen. 

Auch das Konto fur kalkulierte Lagerspesen, auf dem, wie fruher 
schon ausgefuhrt, die Betriebskosten der Lager durchlaufend verrechnet 
werden, wird noch in derselben Arbeitsgruppe bearbeitet. Belastung
scheckEl fiir dieseS Unterkonto gehen von mehreren anderen Arbeits
gruppen fiir Abschreibungen, Lohne usw. ein. Die Gutschriftschecks 
stellt, wie bereits erwahnt, die Rechnungs'abteilung aus. 

3. Die Lobn-, W ohlfahrts- und Verwaltnngsnnkosten. Drei wei
tere sachliche Unterkonten des Generalbetriebsunkostenkontos sind 
noch fiir die kontrollmaBige Verrechnung der Lohne, Bowie des Auf
wandes fiir W ohlfahrt und Verwaltung zu fiihren. Da die Verrechnung 
dieser drei Betriebsunkostenelemente in gewissem Zusammenhange 
durchgefuhrt wird, wird man die Bearbeitung der entsprechenden drei 
Unterkonten auch in einer Arbeitsgruppe vornehmen. 

Die ·dem Unterkonto fur die Lohneund Betriebsbeamtengehalter 
zu belastenden Betrage werden von dem Lohnburo aufgegeben. Auch 
den Verbuchungen auf das Generalbetriebsunkostenkonto der Haupt
buchhaltung, von dem in der Betriebsunkostenverrechnungsabteilung 
laufend eine Abschrift gefuhrt wird, sind die Belastungen fiir das Lohn
unterkonto wie auch fiir das Wohlfahrts- und das Verwaltungsunkosten
unterkonto zu entnehmen. 

Zunachst sind- nun die Lohne nach den Betrieben, auf die sie ent
fallen, aufzuschreiben. Fiir die Betriebe werden Belastungschecks aus
gestellt und zwar getrennt fur 'produktive und unproduktive Lohne" 
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fiir das Lohnunterkonto dagegen entsprechende Gutschriftschecks. Dann 
rechnet man den nach dem Verhaltnis der Lohne auf die Betriebe ent
fallenden Antell an den Wohlfahrts- und den Verwaltungsunkosten aus 
und schreibt ebenfalls entsprechende Belastung- und Gutschrift
schecks aus. 

Die roten Schecks bleiben in der Arbeitsgruppe zuriick, die schwarzen 
Schecks nehmen ihren Weg zu den Gruppen, wo die zu belastenden 
Unterkonten gefiihrt werden. 

C. Die Bearbeitung der Betl'iebsnnkosten fiir die 
verschiedenen Betriebsgruppen. 

1. Die Hilfswerkstatten. Auch fiir jede Hilfswerkstatte wird ein 
Betriebsunkostenunterkonto gefiihrt. Der Arbeitsgruppe, die diese 
Unterkonten bearbeitet, gehen die verschiedensten Belastungsschecks 
zu, so fiir die Anlageabschreibungen, fiir Lohne mit den Zuschlagen, 
fiir Materialentnahmen, fiir Licht- und Kraftverbrauch und eventuell 
noch fUr Leistungen anderer Hilfswerkstatten. 

AIle diese Schecks werden iibersichtlich auf groBen Papierbogen 
aufgeklebt. In dem sogenannten geklebten Material laBt man die 
Preis wert- und eventuell auch die Mengenspalten der Schecks vertikal 
durchlaufen. Zur Aufnahme der Additionszahlen klebt man noch be
sondere Streifen ein, deren Farben nach der verschiedenen Ordnung der 
Zusammenfassung verschieden sind. 

Das geklebte Material wird dem Betriebsfiihrer der Hilfswerkstatten 
zur Prufung vorgelegt und wenn die Richtigkeit anerkannt ist, bzw. 
die Reklamationen erledigt sind, kann die Eintragung auf das Unter
konto vorgenommen werden. Es. brauchen nur SchluBadditionszahlen 
eingeschrieben zu werden. Einzelheiten ergeben sich jederzeit aus dem 
Scheckmaterial, das allerdings sorgfaltig aufgehoben werden muB. 

Fiir jede ausgefUhrte Kommission hat der hier behandelten Arbeits
gruppe von der Hilfswerkstatte eine Fertigmeldung zuzugehen, die auch 
die Angaben des Betriebes iiber Materialverbrauch, Lohneentfall usw. 
enthalt. Fiir den Auftraggeber wird nun ein Belastungsscheck aus
geschrieben, fiir die Hilfswerkstatten ein entsprechender Gutschrift
scheck. Die Schecks miissen natiirlich auBer Material und Lohnen 
noch die iibrigen Unkosten der Hilfswerkstatten, wie Abschreibungen, 
Kraftverbrauch uSW. anteilig auf die Kommission bringen, was durch 
einen Zuschlag zu den Lohnen geschieht. 

Nach den roten Schecks werden die Unterkonten der Hilfswerk
statten entlastet. Fiir einen kontrollmaBigen AbschluB des Unter
kontos sind natiirlich noch die Unkosten zu berucksichtigen, die am 
Anfang und am Ende der Verrechnungsperiode auf die in Arbeit be-

3* 
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findlichen Kommissionen entfallen. Solche Aufnahmen wird man jedoch 
im allgemeinen nur jahrlich machen. Wahrend des J ahres vergleicht 
man schatzungsweise den Saldo des Unterkontos mit dem ungefahren 
Wert der unerledigten Arbeiten. Damit kommt man in der Praxis aus. 

2. Die Zentralkraftanlage usw. Die Unterkonten fUr die Dampf
kesselanlage, das Wasserwerk, die Gasfabrik, das Elektrizitatswerk u. dgl. 
Betriebe werden ebenfalls in einer besonderen Arbeitsgruppe gefUhrt. 

Das Belastungscheckmaterial fiir diese Unterkonten wird ganz 
ahnlich demjenigen fiir die Unterkonten der Hilfswerkstatten sein. Es 
wird ebenfalls sortiert, aufgeklebt, dem BetriebsfUhrer vorgelegt und 
endlich eingetragen. . 

Die Belastungschecks fur die Verbraucher und die Gutschrift
schecks fur den Erzeuger werden nach den den Messern abgelesenen 
Leitungseinheiten ausgeschrieben. Die Kontrolle fiir das Unterkonto 
wird in gleicher Weise wie fiir die Hilfswerkstatten durch eine Betriebs
aufnahme geschlossen. 

3. Das Rohmateriallager und die Hauptbetriebe. Auch mit dem 
das Rohmateriallager und die Hauptbetriebe betreffenden Scheck
material und den fur diese Betriebe gefUhrten Betriebsunkostenunter
konten befaBt sich endlich noch eine besondere Arbeitsgruppe der Be
triebsunkostenverrechnungsabteilung. 

Die dieser Arbeitsgruppe zugehenden Belastungschecks fUr das 
Rohmateriallager werden sortiert, aufgeklebt und dann dem Lager
verwalter zur Priifung und Anerkennung vorgelegt. Der Gesamt
betrag ist dem Betriebsunkostenunterkonto fUr das Rohmateriallager 
zu belasten. Der Ausgleich dieses Unterkontos findet durch 1Jbertrag 
des Saldos auf das Generalrohmaterialkonto statt. Die entsprechende 
Memorialbuchung wird in der Betriebsunkostenverrechnungsabteilung 
yorgenommen. 

Fur die Hauptbetriebe fallt der hier behandelten Arbeitsgruppe zu
nachst die Aufgabe zu, die Belastungen fur einen Betrieb dessen Unter
teilung entsprechend aufzuteilen. Zum groUten Teil lassen sich schon 
die Belastungschecks entsprechend sortieren. Auch sie gelten natiir
lich erst als legitimes Material, wenn sie aufgeklebt, aufaddiert und von 
den verantwortlichen Betriebsfuhrern anerkannt sind. Nach dem Be. 
lastungsmaterial wird nun fiir jede kleinste Betriebseinheit eine Auf
stellung ihrer Betriebsunkosten angefertigt, die zur Kalkulationsabteilung 
gegeben wird und dort als Unterlage fiir die weitere Verrechnung in der 
Kalkulation der Produkte dient. 

Die Eintragungen auf den Unterkonten fiir die Hauptbetriebe und 
die 1Jbertrage auf das Generalfabrikationskonto werden in gleicher 
Weise wie beim Rohmateriallager vorgenommen. 



Dritter Teil. 

Die Rohmaterialunkosten und ihre 
kontenmaBige Verrechnung. 

I. Der Begriff des Rohmaterials. 

A. Definition des Rohmaterials vom Standpunkt der 
Kostenscheidung. 

Yom Standpunkt der Betriebsverrechnung aus gesehen, ist, wie 
schon im vorigen Abschnitt ausgefUhrt, die Produktion in allen ihren 
Phasen nur eine Verbindung von Betriebsunkosten mit Rohmaterial
unkosten. Als Rohmaterial sind die Stoffe zu bezeichnen, die als Ein
satzmaterial ein Substanzbestandteil der Erzeugnisse werden, und an 
welche sich noch keine Betriebsunkosten, sondern nur Einkaufskosten 
fiir den Bezug von auBen her knupfen. 

Sobald der Stoff, sei es auch nur in einer ersten, fur die Fertigfabri
kation ganz unbedeutenden Phase, irgendeiner betrieblichen Einwirkung 
unterworfen ist, ist fur das Verrechnungswesen grundsatzlich schon ein 
Betriebsprodukt vorhanden, in dessen Wert Stoff- und Betriebskosten 
vereinigt sind. 

Nicht zu den Betriebsunkosten in diesem Sinne gehoren aber die 
Unkosten des Rohmateriallagerbetriebes, soweit sill durch Transport-, 
Lagerungs- und Verwaltungstatigkeit hervorgerufen sind. Diese Un
kosten werden, wie im vorigen Abschnitt ausgefuhrt, yom Betriebs
unkostenkonto auf das Rohmaterialkonto ubertragen, also zu den Roh
materialunkosten gerechnet. 

Es kommt in der Praxis aber auch vor, daB die Rohmaterialien schon 
im Bereiche des Lagers, also ehe sie in einen eigentlichen Produktions
betrieb eintreten, mechanischen oder auch chemischen Einwirkungen 
unterworfen werden, wodurch dann natiirlich auch besondere Betriebs
unkosten entstehen. Wenn z. B. Schwefelkies fiir die Schwefelsaure
fabrikation gleich auf dem Lagerplatz zur Zerkleinerung. durch .den 
Kiesbrecher lauft, wird manpraktisch auch den zerkleinerten Schwefel-
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kies noch als Rohmaterial betrachten, trotzdem jetzt auch die Betriebs
kosten des Kiesbrechers in den Rohmaterialpreis hineinzurechnen sind. 

In der Praxis k6nnen also die Rohmaterialien unter Umstanden der 
verschiedensten mechanischen Bearbeitung (z. B. ZerstoBen, Zermahlen, 
Zerschneiden usw.) unterworfen werden und mit Rucksicht auf die 
Betriebsorganisation des Unternehmens doch noch nicht als Zwischen
produkte zu betrachten sein. 

Der Betrieb kann aber zweckmaBigerweise auch so organisiert sein, 
daB auf dem Lager nicht nur mechanische, sondern auch chemische 
Veranderungen des Rbhmaterials vorgenommen werden. Eine chemische 
Fabrik m6ge z. B. den Rohstoff A beziehen, der bem Lieferanten durch 
einen eilliachen MischprozeB aus den Stoffen B und C hergestellt worden 
ist. Diesen MischprozeB wird man eventuell selbst auf dem Lager vor
nehmen, wenn die Marktverhaltnisse zeitweise eine gunstige Eindeckung 
mit den Stoffen B und C gestatten. Auch das Mischprodukt A, das 
vielleicht mit dem fertig bezogenen Rohstoff A zusammen gelagert wird, 
bleibt praktisch Rohmaterial, trotzdem in seinen Preis Mischkosten 
hineinzukalkulieren sind 

Andererseits mussen die aus mechanischer oder chemischer Bear
beitung hervorgegangenen Stoffe nicht unter allen Umstanden fur das 
Verrechnungswesen noch als Rohmaterial aufgefaBt werden, weil die 
Bearbeitung noch im Bereiche des Rohmaterialienlagers vorgenommen 
worden ist. Mit Rucksicht auf die Verrechnung der Bearbeitungskosten 
kann es sehr wohl angebracht sein, auch die Betriebstatigkeit des Lagers 
nach Art der Produktionstatigkeit der Hauptbetriebe auf besonderen 
Fabrikationskonten zu verrechnen, und das Ergebnis der Betriebs
tatigkeit als Zwischenprodukt zu betrachten. 

Wir sehen also, daB in der Praxis das Verrechnungswesen sich nicht 
mmer genau der technischen Betriebsorganisation anpassen kann und 
Rohmaterial- und Betriebsunkosten zuweilen nicht reinlich zu scheiden 
sind. 

B. Derselbe Stoff angeschaft't und selbst erzeugt. 
N ach derTheorie gibt es nur angeschaf£te und keine selbsterzeugten 

Rohstoffe 1). In Unternehmungen der chemischen Industrie wird abel' 
haufig derselbe Stoff teils selbst erzeugt, teils von auBen her bezogen. 
Ffir eine nur teilweise Selbsterzeugung k6nnen mancherlei praktische 
Grlinde sprechen. Es kann sich dabei z. B. nUr um eine Verwertung 
von Abfallen aus dem eigenen Betriebe handeln, oder es kann ffir das 
Unternehmen groBer Schwankungen im Verbrauch wegen nicht rats am 
sein, Produktionseinrichtungen ffir den Maximalbedarf zu unterhalten. 

1) VgI. Calmes, Fabrikbuchhaltung, 2. Aufl., 1915, S. 168ff. 
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Ein dauerndes Auseinanderhalten des gekauften und des selbst
erzeugten Stoffes ist dann im praktischen Betriebe unmoglich. Fur 
das Verrechnungswesen kann man nun im Grunde zwei Wege beschreiten. 
Zunachst kann das RohmateriaHager dem erzeugenden Betriebe gegen
uber gleichsam als Kaufer des Stoffes auftreten. Dann ubertragt man 
die erzeugten Mengen etwa zu dem Durchschnittspreise der bezogenen 
vom Fabrikationskonto oder einem zwischengelagerten Verkaufskonto 
auf das Rohmaterialkonto. Diesen Weg wird man wahlen, wenn der 
Stoff als AbfaH- oder Nebenprodukt gewonnen wird (dann braucht man, 
wie spater noch ausfiihrlicher zu behandeln sein wird, auch kein Ver
kaufskonto einzuschalten), oder wenn nur verhaltnismaBig geringe 
Mengen durch eigene Produktion gewonnen werden. 

Wird dagegen relativ wenig bezogen und viel produziert, so laBt 
man wohl auch die eingekauften Mengen in die Reihe der Zwischen
produkte gelangen. Da die Kosten des gekauften und die des selbst
erzeugten Stoffes jedoch sehr verschieden sein konnen, wiirde man 
eventueH die Klarheit des Verrechnungswesens triiben, wenn Einkauf 
und Produktion zusammen verrechnet wurden. Man verrechnet dann 
beide Mengen zunachst auf getrennten Konten und vereinigt sie erst 
auf einem dritten Konto. 

Die beiden Wege unterscheiden sich in der Hauptsache dadurch, 
daB im ersteren FaHe, wenn also selbsterzeugter Stoff zum Rohmaterial 
gerechnet wird, im Rohmaterialwert, wenn es sich nicht um AbfaH
oder Nebenprodukte handelt, schon ein Verkaufsgewinn oder -verlust 
enthalten ist. 

C. Reaktions-, Wasch-, Bindemittel und del'gleichen. 
Ais wichtigstes theoretisches Kriterium fiir Rohbtoffe gilt, daB sie 

»als Einsatzmaterial einen Bestandteil der Substanz des erzeugten 
Fabrikates bilden«l). Bei chemischen Produktionen werden aber 
haufig Stoffe eingesetzt, die nicht Substanz des Erzeugnisses werden, 
sondern nur als Reaktions-, als Wasch- oder ala Bindemittel zu dienen 
haben. So holt man z.B. Kochsalz, Salzsaure, Schwe£elsaure usw. bei 
einigen Produkten in groBerem MaBstabe wieder heraus. 

Diese Stoffe sind aber haufig in derselben Fabrik bei anderen Pro
duktionen echtes Einsatzmaterial. Bei der Einlagerung und Anfangs
buchung kann man aber natiirlich nicht immer schon die spatere Ver
wendung des Sto£fes wissen, und schon aus dies em Grunde rechnet 
man einfach die ganze Menge zum Rohmaterial. 

Es kommt nun aber in der chemischen Produktionspraxis auch vor, 
daB eingesetzte Sto££e nicht gleich in der ersten Produktionsphase, 

1) Vgl. Cal mes, Fabrikbuchhaltung, 1915, S. 168. 
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sondern erst in einer spateren wiedergewonnen werden. Bei der Nitro
toluolfabrikation z. B. wird zunachst aus Schwefelsaure und Salpeter
saure Mischsaure hergestellt. Diese bringt man mit Toluol zusammen, 
welch letzteres mit der Salpetersaure eine Verbindung eingeht, wahrend 
jetzt Schwefelsaure, abgesehen von einem Fabrikationsverlust, wieder 
herausfallt. 

Statt in gleicher Substanz wie das Einsatzmaterial (d. h. als AbfalI) 
kann aber bei einer chemischen Produktion auch als zweites Erzeugnis 
(d. h. als Nebenprodukt) ein Stoff herausgeholt werden, der vom gleichen 
Un:ternehmen auch als Rohmaterial bezogen wird. Das wiedergewonnene 
Nebenprodukt wird man dann eventuell in der Praxis ebenfalls als Roh
material behandeln. 

Mussen die wiedergewonnenen Stoffe zunachst einer Regeneration 
unterworfen werden, um sie wieder verwendungsfahig zu machen, so 
haben die Regenerationskosten mit dem Wert, zu dem die Stoffe dem 
Rohmaterialkonto zu belasten sind, nichts zu tun. Die Regenerations
kosten fallen dann der Hauptproduktion zur Last bzw. werden sie von 
der Gutschrift fUr die Wiedergewinnung in Abzug gebracht; doch hier
mit haben wir uns des naheren erst bei der Behandlung der Abfalle 
und Nebenprodukte zu beschaftigen. 

II. Grundzuge fur die Rohmaterialverrechnung. 

A. Der Rohmateriallagerbetrieb und die Rohmaterial
verrechnung. 

Der Begrift des Rohmaterials ist, wie im vorigen Abschnitt darzu
legen versucht wurde, praktisch nicht eindeutig. Die Organisation des 
Betriebes und die des Verrechnungswesens decken sich am besten, 
wenn aile Stoffe als Rohmaterial verrechnet werden, bei deren -ober
mittelung an die Hauptbetriebe die Rohmateriallagerverwaltung irgend
eine kompetente Tatigkeit ausubt, gleichgultig, ob sie zwischen Lieferant 
und Produktionsbetrieb oder zwischen zwei Ptoduktionsbetriebe tritt. 
Von einer anderen Seite aus gesehen kann man dies auch so ausdrucken, 
daB mit Riicksicht auf die erwahnte Organisationsdeckung aile Stoffe, 
die fUr Buchhaltung und Kalkulation als Rohmaterial gelten sollen, 
der Kompetenz des Rohmateriallagers unterstellt und in Beziehung 
zu diesem verrechnet werden mussen, gleichgultig wo sie in der Fabrik 
ihre Lagerung find en. Dem inneren Wesen der Verhaltnisse kann aller
dings bei dieser auBeren Deckung sehr wohl Zwang angetan sein. 

Setzen wir die Organisationsdeckung im oben angefUhrten Sinne 
voraus, so ist also das Rohmateriallager fUr allen Einkauf, aile Wieder
gewinnung und aile :produktion von Rohmaterial (von einer solchen ist 
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wortlich in einem internen Handbuch fur die kaufmannischen An
gestellten eines der bedeutendsten Unternehmen der chemischen GroB
industrie die Rede) zu belasten, dagegen fiir den Rohmaterialverbrauch 
in den Hauptbetrieben zu erkennen. 

Grundsatzlich untersteht der Rohmateriallagerverwaltung die ge
samte Lagerung und Bewegung des Rohmaterials in der Fabrik. Die 
Fabrikationsbetriebe haben ihren Bedarf durch die Betriebsbiiros beim 
Rohmateriallager anzufordern. Praktisch werden sie nun nicht immer 
nur die gerade fiir den unmittelbaren Verbrauch erforderlichen Mengen 
beziehen konnen, vielmehr mussen unter Umstanden groBere Mengen 
verschiedener Rohmaterialien im Produktionsbetriebe selbst lagern. 
Abgabe vom Lager und Verbrauch im Betriebe kann man naturlich in 
dies em Falle nicht identifizieren. Das Verrechnungswesen muB dann 
auch die schon in den Produktionsbetrieben lagernden Stoffmengen 
noch kontrollma.Big verfolgen, aber fur die Verwaltung und die Rech
nungslegung kann dann praktisch nicht mehr das Rohmateriallager, 
sondern nur noch der Hauptbetrieb verantwortlich gemacht werden. 

Das Rohmateriallager wird dann in der Mengenkontrolle auch ent
lastet, aber in der vVertverrechnung wird eine Buchung erst vorgenom
men, wenn der Produktionsbetrieb den Verbrauch aufgibt. Mengen
kontrolle und Wertverrechnung laufen also nicht durchgehends parallel. 
Die Wertverrechnung knupft nur dort an, wo es fUr die Verteilung der 
Rohmaterialkosten erforderlich ist. 

Die Rohmaterialverrechnung ist also praktisch nicht etwa Verrech
nung fur den Rohmateriallagerbetrieb. Die Mengenkontrolle verfolgt 
den Stoff auch noch in die Hauptbetriebe hinein bis zum Verbrauch. 
Die Wertverrechnung ist an die Produktionskostenverteilung gebunden. 

Aus dem direkten Zusammenhang del' Rohmaterialverrechnung mit 
der Fabrikationsverrechnung ergibt sich aber, daB ein Verbrauch von 
Rohmaterialien nur fUr Hauptbetriebe verrechnet werden kann. Kommt 
es praktisch vor, daB irgendein Hilfsbetrieb, z. B. eine Hilfswerkstatte, 
dieselbe Substanz gebrauchen muB, die man in einen Hauptbetrieb als 
Rohmaterial einsetzt, so wird verrechnungstechnisch aus dem Roh
material, das der HUfsbetrieb verbraucht, Hilfsmaterial, das der Einheit
lichkeit und Kontrolle wegen buchmaBig durch ein Hilfsmaterialien
lager laufen muB. Es wird dann also ein Ubertrag vom Rohmaterialien
konto auf das Betriebsunkostenkonto vorgenommen. 

B. Allgemeines libel' Wesen und Technik der 
Mengenkontrollrechnung. 

Ich mochte nun zunachst einiges uber das Wesen und die Technik 
der Mengenkontrollrechnung einflechten, da dies fiir das Verstandnis 
der Betriebsverrechnung in der chemischen Industrie unerlaBlich ist. 
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Man wolle jedoch hier keine erschopfende, systematische Behandlung 
dieses Gegenstandes erwarten; der Platz fiir eine solche muBte meines 
Erachtens in einem allgemeinen Lehrbuch uber Betriebsverrechnung 
zu suchen sein 1). 

Mengenkontrolle ist eine Rechnung (Addition und Subtraktion) mit 
vier GroBen, namlich Anfangsbestand, Zugang, Abgang und Endbestand. 
Alle Bewegungsverhaltnisse des Stoffes (wie Mehrbestand, Einkauf, 
Eingang vom Lager oder vom Schwesterbetrieb, Produktion, Wieder~ 
gewinnung, Verkauf, Abgabe an ein Lager oder an einen Schwester
betrieb, Verbrauch, Minderbestand usw.) konnen in einer dieser vier 
GroBen rechnerisch vertreten werden. 

Jede der vier GroBen kann also in sich wieder au£teilbar sein. Der 
Abgang kann sich z. B. aus Abgabe an einen Schwesterbetrieb, Ver
brauch und Minderbestand zusammensetzen. Die verschiedenen Be
standteile kann man naturlich auch getrennt in die KontroHrechnung 
einsetzen. 

Mit den vier GrundrechnungsgroBen sind die verschiedensten Zu
sammensteHungen moglich. Uns beschaftigt naturlich hier nicht das 
mathematische Problem, sondern nur die praktisch in Frage kommende 
Moglichkeit. Den Anfangsbestand, die erste der vier Grundrechnungs
groBen, wird man bei praktischen Mengenverrechnungen meistens als 
gegeben vorliegen haben. Wurde sie aus den drei anderen GroBen zu 
berechnen sein, so hatte man die Gleichung anzuwenden: 

Abgang + Endbestand - Zugang = Anfangsbestand. 

Der Zugang dagegen, die zweite GrundrechnungsgroBe, kann, vor 
aHem, wenn er Produktion oder Wiedergewinnung ist, praktisch sehr 
wohl eine gesuchte GroBe sein, die aus den drei anderen GroBen zu be
rechnen ist. Die Gleichung fUr diese Berechnung lautet: 

Abgl1n'g + Endbestand - An£angsbestand = Zugang. 

Auch der Abgang, die dritte unserer GrundrechnungsgroBen, kann 
praktisch, hier vor aHem, wenn es sich um Verbrauch handelt, berechnet 
werden mussen. Die dann anzuwendende Gleichung lautet: 

Anfangsbestand + Zugang - Endbestand = Abgang. 

Ist endlich der Endbestand die GroBe, die berechnet werden muB, 
i. B. wenn man aus irgendeinem Grunde eine Bestandsau£nahme nicht 
machen kann oder will, so ist zu rechnen nach der Gleichung: 

Anfangsbestand + Zugang - Abgang = Endbestand 

1) DaB Abhandlungen iiber Mengenkontrollrechnung in Lehrbiichern iiber 
Fabrikbuchhaltung meines Wissens gar nicht oder. nur notdiirftig enthalten 
sind, ist vornehmlich darauf zuriickzufiihren, daB die besonderen Verhaltnisse 
der chemise hen Industrie bis heute zu wenig beachtet wurden. 
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Nach einer dieser vier Gleichungen hat man die vier Grundrechnungs
gro.Ben bei der Aufmachung einer Mengenkontrollrechnung zueinander 
in Beziehung zu setzen. Die Zwecke, die man praktisch dabei verfolgt, 
konnen verschieden sein. 

Es kann zunachst sein, da.B eine der vier Grundrechnungsgro.Ben 
oder auch nur ein Bestandteil derselben tatsachlich unbekannt ist und 
auf rechnerischem Wege ermittelt werden mu.B. Man kann z. B. so 
die wahrend eines bestimmten Zeitraumes in einem Betriebe verbrauchte 
Rohstoffmenge berechnen mussen, wenn nur die Zugange aufgezeichnet 
worden sind und Bestandsaufnahmen vorgenommen wurden. Oder 
aber es liegen z. B. yom Abgang nur Aufzeichnungen uber Weitergabe 
an Schwesterbetriebe, nicht etwa uber den eigenen Verbrauch vor. 
Man kann dann zunachst den gesamten Abgang berechnen,hiervon 
die bekannte Abgabe an Schwesterbetriebe in Abzug bringen und er
mittelt so den Verbrauch. Statt dessen kann man die Weitergabe auch 
gleich yom Zugang in Abzug bringen. 

Die Bezeichnung Mengenkontrollrechnung kann in obigen Fallen 
angewandt werden, weil die Rechnungsgro.Ben kontrollma.Big in eine 
Gleichung eingeordnet werden. 

Liegen dagegen Aufzeichnungen uber samtliche Rechnungsgro.Ben 
vor, so kann man die Kontrollre~hnung vornehmen, um die Richtigkeit 
der Feststellungen zu kontrollieren. Drei Gro.Ben setzt man wieder als 
gegeben in die Gleichung ein und vergleicht dann das sich rechnungs
ma.Big fUr die vierte Gro.Be ergebende Resultat mit der .praktischen 
Ermittelung. Mit anderen Worten ausgedruckt: Man stellt Soll und 
1st einander gegenuber. 

Hier ubt man also im engeren Sinne KontroHe aus, allerdings immer 
nur fur eine der vier Grundrechnungsgro.Ben bzw. deren Bestandteile. 
Es handelt sich also immer nur um die rechnerische FeststeHung einer 
relativen, nicht einer absoluten Richtigkeit. 

Hierin liegt aber auch die Unvollkommenheit dieser Rechnungs
weise. In der Praxis stehen oft rechnerisches Resultat und technische 
Ermittelung unuberbruckbar einander gegenuber. 

Liegen z. B. fur ein Lager Aufzeichnungen uber Anfangsbestand, 
Zugang und Abgang vor, so kann die Gro.Be des Endbestandes (SoH
bestand) hieraus rechnerisch ermittelt werden. Stellt man nun dieser 
die durch Lageraufnahmen ermittelte tatsachliche Gro.Be (Istbestand) 
gegenuber, und ergibt sich eine Differenz, so mag dies 'praktisch viel
leicht einfach zu dem Schlu.B fuhren, da.B der Verbrauch nicht richtig 
aufgezeichnet worden ist, und da.B er daher das Mehr oder Weniger zu 
tragen hat. Das Problem mu.B in solchen Fallen eben eine auf prak
tische Erfahrungen gegrundete, aber immerhin mehr oder weniger sub
jektive Losung erfahren. 
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In der Praxis kommt auch eine Vereinigung der rein rechnerischen 
und der technischen Kontrolle vor. Wenn z. B. die Mengenverrech
nung fur ein Lager monatlich abgeschlossen werden soIl, aber nur jahr
lich Bestandaufnahmen gemacht werden, so wird fiir 11 Monate des 
Jahres der Endbestand rechnerisch ermittelt, fur den JahresschluB aber 
werden Soll- und Istbestand einander kontrolimaBig gegenubergestellt. 

Hiermit sind die Probleme der Mengenkontrolle 1), vor allen Dingen 
die technischen Gestaltungsmoglichkeiten, noch nicht erschOpft, doch 
werden sie sich im Grunde alle auf die angegebenen Normen zuruck
fiihren lassen, so daB hier von weiteren theoretischen Erorterungen ab
gesi:lhen werden kann. 

C. Die Verbindung der Wertverrechnung mit der 
Mengenkontrolle. 

Die Rohma terialmengenkontrolle ist ein fiir sich geschlossenes Ganzes. 
Inwieweit man Mengenkontrolle und Wertverrechnung miteinander ver
binden will, ist eigentlich nur eine Frage der praktischen Arbeits
organisation. 

Es besteht jedoch zwischen beiden Verrechnungen die engste Ver
bindung. Die Wertverrechnung hat praktisch zur Voraussetzung, daB 
die Mengenkontrolle in Ordnung geht, denn da alle Rohmaterialunkosten 
auf Sto££mengeneinheiten repartiert werden, ubertragt sich eine in der 
Mengenkontrolle liegende Di£ferenz ganz von selbst auf die Wertver
rechnung. Zwischen Mengenkontrolle und Wertverrechnung bestehen 
also auch gegenseitige Kontrollbeziehungen. 

Daher wird die Wertverrechnung, wo sie an die Mengenverrechnung 
anzuknupfen hat, p'raktisch zu einer Umkleidung von Sto££mengen mit 
Preiswerten. Die Eigenart einer jeden Industriebranche kommt in der 
Anlage des Kontensystems bzw. der Unterkontensysteme zum Aus
druck2), in der chemischen Industrie aber besonders noch in der konten
maBigen Durchfuhrung vereinigter Mengen- und Wertverrechnung. 

Man konnte naturlich praktisch auch von einer vereinigten Durch
fuhrung der Mengen- und der Wertverrechnung abstehen, und die Wert
verrechnung auf Sammelkonten durchfuhren. Aber solche Sammel
konten geben nicht die Kontrollmoglichkeiten, die in einem groBen 
Betriebe erforderlich sind. Man weiB nicht, wie viele und wie groBe 
Differenzen in der auf dem Sammelkonto verbleibenden SchluBdifferenz 
saldieren, kurz, in die ganze Betriebsverrechnung ware Unsicherheit 

1) Die Rechnung mit den vier GrundgroBen Anfangsbestand, Zugang, 
Abgang und Endbestand ist an sich natiirlich nicht fUr die Mengenkontrolle 
spezifisch, sondern kann auf cinen beliebigen Inhalt angewendet werden. 

2) Vgl. Leh mann, Zur Theorie der industriellen Kalkulation, Z. f. H. F., 
XI~&l~ . 
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hineingetragen, die vor allen Dingen bei groBen Unternehmungen zu 
praktisch unhaltbaren Zustanden fiihren wiirde. 

Daher ist bei den groBeren Unternehmungen auch die Rohmaterial. 
unkostenverrechnung so aufgebaut, daB zunachst Mengenkontrollen fiir 
jeden Stoff und jeden Lagerungsort durchgefiihrt werden, dann fiir jeden 
Stoff noch ein Hauptkontrollkop.to aufgemacht wird. Auf diesem' 
Hauptkontrollkonto werden die verschiedenen Mengenkontrollen wieder 
kontrollmaBig so zusammengefaBt, daB nur die fiir die gesamte Fabrik, 
nicht aber die fiir die einzelnen Betriebe in Betracht kommende Roh· 
stoffbewegung verfolgt wird. Diese Bewegung ist aber eben auch fiir 
die Wertverrechnung erheblich, und daher verbindet man mit den 
Mengenwerten Preiswerte. Die Preiswerte stehen nun wieder zu der 
Gesamtverrechnung des Unternehmens in Beziehung, und daher wird 
das Hauptkontrollkonto fiir jeden Rohstoff zum Unterkonto des Ge· 
neralrohma terialkontos . 

ITI. Die Rohmaterialnnkosten. 
A. Allgemeines. 

Die kontrollma.Bigen Beziehungen zwischen Stoffmenge und Stoff· 
wert fiihren, wie bereits im vorigen Teil dieser Arbeit erwahnt wurde, 
zu einer Trennung der Rohmaterialunkosten von den iibrigen Pro· 
duktionsunkosten, den sogenannten Betriebsunkosten, damit die erste. 
ren einer besonderen verrechnungstechnischen Behandlung unterworfen 
werden konnen. 

Doch hat die Rohmaterialunkostenverrechnung mit der Betriebs· 
unkostenverrechnung auch viele Analogien. In der Hauptbuchhaltung 
konzentriert sich auch die gesamte Rohmaterialwertverrechnung (die 
Mengenkontrolle beriihrt die Hauptbuchhaltung gar nicht) auf einem 
einzigen Konto, dem Generalrohmaterialkonto, wahrend in der Betriebs· 
verrechnung wieder Unterkonten fiir die Rohmaterialdetailverrechnung 
aufgemacht werden. Auch die verschiedenen Bestandteile der Roh· 
materialunkosten sind erst zu i:londern und dann auf die Kostentrager, 
hier die Stoffmengen, zu verteilen. 

Den Betriebsunkosten gegeniiber sind die Rohmaterialunkosten aber 
ein bedeutend einheitlicheres Kostenelement, und demzufolge ist auch 
der ganze Aufbau der Rohmaterialverrechnung einfacher. Die letztere 
umfaBt aber bedeutend hohere Werte und daher muB sie viel genauer 
durchgefiihrt werden und die Einzelheiten ihres Gebietes sorgfaltiger 
behandeln. 

Hierdurch, wie auch durch den besonderen Charakter der Roh· 
materialunkosten, entstehen fiir die Sonderung und Verteilung besondere 
Probleme, die zu erortern in dies em Abschnitt versucht werden soIl. 
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B. Reine Stoffkosten, Emballageunkosten, Transport- und 
Einlagerungsunkosten. 

Aus den Rohmaterialunkosten wollen wir zunachst den yom Liefe
ranten in Rechnung gestellten Preis des Rohstoffes als »reine Stoff
kosten« aussondern. Die Lieferantenrechnungen sind aber nicht so 
einheitlich aufgemacht, daB man ihnen dieses Kostenelement immer 
ohne weiteres mit genau gleichartigem Charakter entnehmen konnte. 

Der Preis der Rohstoffe kann zunachst durch besondere Lieferungs
bedingungen beeinfluBt werden. So bedeutet die Beriicksichtigung der 
EmbaHagekosten, wenn Sie einigermaBen genau durchgefiihrt werden 
soli, waS wegen der erheblichen Hohe dieser Unkosten praktisch wirklich "" . 
notwendig ist, schon ein Verrechnungsproblem mit manchen Schwierig-
keiten. 

Fakturiert der Lieferant z. B. den Rohstoff einfach »einschlieBlich 
Emballage«, fuhrt also in der Rechnung die Emballagekosten nicht 
besonders auf, so kann die Emballage, sagen wir einmal Fasser, dann 
spater vielleicht noch zum Versand von Fertigfabrikaten benutzt und 
den Empfangern in Rechnung gestellt werden. Dieser spatere Ertrag 
vermindert die Rohmaterialunkosten. 

Auch wenn der Lieferant die Emballage besonderS in Rechnung ge
stellt hat, muB der Wert der spateren Verwendung berucksichtigt werden. 
Erfolgt der Bezug von Rohmaterial in eigener Emballage, so muB zu 
den Rohmaterialunkosten ein Betrag fur EmbaliageverschleiB ge
rechnet werden. 

Mit absolut l'ichtigen Werten kann man hier in der Praxis natiirlich 
nicht rechnen. Fiir die Verrechnung der Emballageunkosten besteht 
auch ein Generalkonto in der Hauptbuchhaltung, das in einer be Son
deren Verrechnungsabteilung in Unterkonten zerlegt, bearbeitet wird 1). 
Die Emballageverrechnungsabteilung erteilt der Rohmaterialverrech
n'ungsabteilung fiir Emballage, die in den Besitz des Unternehmens 
ubergeht und spater noch verwendet werden kann, Gutschrift zu festen 
Durchschnittspreisen. Fiir EmbaliageverschleiB wird eine entsprechende 
Belastung fur das Rohmaterialkonto vorgenommen. 

Auf weitere Einzelheiten der Emballageverrechnung mochte ich nicht 
eingehen, da sie nicht etwas fur die Betriebsverrechnung der chemiSchen 
Industrie Charakteristisches ist. 

In ahnlicher Weise wie von den Emballagekosten wird die Roh
materialverrechnung von den Transport- und Einlagerungskosten be
riihrt. Hierher gehoren Eisenbahn- oder Schiffsfrachten, Rollgeld, 
Lohne fiir Auf- und Abladen, Fabrikbahnfrachten u. dgl. 

1) Wie bei der Rohmaterialverrechnung ist auch bei der Emballagever
rechnung mit der Wertverrechnung Mengenkontrolle, hier also der Emballage 
nach Stiickzahl, verbunden. 
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Zum Teil werden die Rohstoffe, meist die wertvollen, franko ge~ 
liefert. Anderenfalls miissen die Frachtkosten usw. noch den Roh
materialunkosten zugeschlagen werden. In den meisten Fallen wird 
man sie einfach Frachtbriefen u. dgl. Begleitpapieren entnehmen k6nnen. 
Wenn Rohmaterial aber z. B. mit Hilfsmaterial oder Anlagegegenstanden 
zusammen transportiert wird, muB eine Aufteilung der Transport- und 
Verladekosten vorgenommen werden. 

Jede Verrechnungsabteilung kann sich nun nicht gut aus der Gesamt~ 
heit der Transport- und Einlagerungskosten diejenigen heraussuchen, 
die sie betreffen. Und selbst wenn dies zu geschehen hatte, miiBte 
immer noch kontrolliert werden, ob aIle Kosten richtig weiterverrechnet 
worden sind. Daher hat sich auch fiir diese Kosten praktisch die Not
wendigkeit einer zentralistischen Bearbeitung ergeben. Eine beson
dere Verrechnungsabteilung teilt die auf dem Generalfrachtenkonto ge
sammelten Kosten nach den zu belastenden Konten und den einzelnen 
Sendungen auf, gibt also auch der Rohmaterialunkostenverrechnung auf, 
was sie fiir die einzelnen Sendungen anzusetzen hat. 

C. Die Betriebsunkosten des Rohmateriallagers. 
In der Rohmaterialverrechnung miissen auch die Unkosten des 

Rohmateriallagerbetriebes, die von der Betriebsunkostenverrechnung 
heriibergegeben werden, auf die einzelnen Rohmaterialien verteilt 
werden. Man steht da aber VOl' einem praktisch nicht einfachen Pro
blem, denn der Anteil der verschiedenen Rohmaterialien an den Gesamt
unkosten ist schwierig einigermaBen gerecht zu ermitteln. 

Es gibt billige Rohstoffe, wie z. B. Gips und Ton, bei denen die reinen 
Stoffkosten verhaltnismaBig so gering sind, daB sie den Bewegungs
kosten gegeniiber ganz in den Hintergrund treten. Auf der anderen 
Seite gibt es so teuere Rohstoffe, wie z. B. Silber und Morphium, daB 
die Bewegungs- und Versicherungskosten verhaltnismaBig fast gleich 
Null sind. 

Haufig, aber nicht immer, laufen den Preisunterschieden Mengen
unterschiede parallel. Manche Rohstoffe werden in Tausenden von 
Tonnen bezogen, andere dagegen kaum in einigen Kilogramm. 

Den erwahnten Unterschieden miissen aber nicht unbedingt solche 
der verursachten Lager- und Verwaltungsunkosten parallellaufen. Es 
gibt z. B. Rohstoffe, bei denen man kaum von solchen Unkosten reden 
kann. Besonders kostbare Rohstoffe werden meist nicht im Roh
materiallager, sondern im Betriebslaboratorium aufbewahrt. Aber auch 
in groBer Menge bezogene Rohstoffe werden vielleicht gleich vom Schiff 
aus auf einen freien Platz in unmittelbarer Nahe des verbrauchenden 
Betriebes gekrahnt. Durch mechanische Vorrichtungen gelangen sie 
dann eventuell gleich weiter in die Apparatur des verbrauchenden 
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Betriebes hinein. Das Rohmateriailager beriihren sie in solchem Faile 
nur verwaltungstechnisch. 

Andererseits k6nnen bestimmte Rohstoffe, wie bereits weiter oben 
erwahnt, schon im Bereiche des Rohmateriailagers besondere Bearbei
tungskosten hervorrufen oder auch besondere kostspielige Lager- und 
Sicherheitsvorichtungen notwendig machen. 

Wie soil man da unter Beriicksichtigung derverschiedenen Unterschiede 
die Verteilung der Unkosten auf die einzelnen Rohstoffe vornehmen~ 

Die Praxis darf nicht so viele Schwierigkeiten sehen, wie die exakte 
Theorie, und sie tut es im allgemeinen auch nicht. Der Aufwand muB 
auch hier im verniinftigen Verhaltnis zum Erfolg bleiben. 

Die Unkostenzuschlage, in der Praxis haufig »Platzspesen« genannt, 
werden fUr jeden Rohstoff besonders errechnet. Zum groBen Teil muB 
man empirisch und gefiihlsmaBig vorgehen. Zunachst baut man da 
auf die Erfahrungen friiherer Jahre auf. Man weiB, wie groB die Roh
materialunkosten und der Rohmaterialzugang in friiheren Jahren waren, 
und danach schatzt man die entsprechenden Faktoren fUr das laufende 
Jahr ein. Man kalkuliert etwa, daB man mit der Verteilung auskommt, 
wenn zum Verrechnungspreis von lOO kg Steinsalz 5 Pfg:, zu dem von 
100 kg Schwefel 15 Pfg. usw. fiir Platzspesen geschlagen werden. 

Ein GroBbetrieb teilt die Rohstoffe zur Festsetzung der Platzspesen 
z. B. in folgende sechs Klassen ein: 

1. in ;K.esselwagen bezogen, 
2. ganze Wagenladungen direkt in den Betrieb, 
3. iiber das Lager in kleineren Mengen abgegeben, 
4. Ballons, 
5. feuergefahrliche, 
6. Schif£ladungen. 
Mit der Gebrauchlichkeit solcher erfahrungs- und gefiihlsmaBig 

aufgebauter Verteilungsweisen ist natiirlich ein weitgehender Verzicht 
auf einen auf mathematischer Grundlage aufgebauten Verteilungs
maBstab verbunden. Selbst wenn der in Aussicht stehende Erfolg 
nicht gldch ein bedeutender ist, soilte man meines Erachtens bemiiht 
bleiben, das Verrechnungswesen im Laufe der Zeit immer mehr auf ob
jektive Grundlagen zu stellen. 

Der Anteil an den Lagerbetriebsunkosten wird gleich in den Durch
schnittspreis der eingekauften Rohstoffe hineingerechnet. Die verrech
neten Betrage werden einem Konto fUr kalkulierte Rohmaterialien
unkosten gutgeschrieben, dem aIle tatsachlich entstandenen Unkosten 
belastet werden. 

1m vorigen Teil dieser Arbeit haben wir schon erwahnt, daB es 
eigentlich kalkulatorisch unrichtig ist, wenn die Unkosten auf den Zu
gang und nicht lediglich auf den Verbrauch abgewalzt werden. Aber 
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die Praxis wahlt auch bei der Rohmaterialienverrechnung diesen Weg, 
weil er verrechnungstechnisch der bei weitem einfachste ist. 

Die Beziehungen zwischen den Kapitalunkosten und den Roh
materialunkosten werden in der Praxis ebenfalls ganz vernachlassigt. 
Kauft man billig Rohstoffe, weil man erhohte Kapitalkosten aufwendet 
(z. B. beim Einkauf groBer Mengen auf Lager), so konnte man doch eigent
lich zu den Platzspesen einen Zuschlag fur Kapitalunkosten machen. 

D. Abschreibungen, auJ3ergewohnliche Schaden, normale 
Lagerdllferenzen. 

Bei langerer Lagerung erleiden die Rohstoffe im allgemeinen durch. 
weg eine Wertverminderung, die verrechnungsmaBig durch. Abschrei
bungen berucksichtigt werden kann. Wurde man den Verbrauch zu 
hoheren als den tatsachlichen Kosten verrechnen, so kame dies einer 
laufenden Abschreibung gleich, denn der Buchwert des verbleibenden 
Bestandes wiirde entsprechend vermindert werden. Die Wertkontrolle 
auf den einzelnen Stof£konten wurde hierdurch jedoch bedeutend an 
Einfachheit verlieren. 

Man kann naturlich auch beim JahresabschluB zu Lasten der Gewinn
und Verlustrechnung eine Abschreibung auf die einzelnen Stof£e ver
rechnen. 

Die praktische Betriebsverrechnung in der chemischen GroBindustrie 
kennt, soviel ich ermitteln konnte, in der zentralen Hauptverrechnung 
weder laufende noch periodische Abschreibungen, sondern rechnet 
streng kontinuierlich nach den tatsachlichen Selbstkosten durch. Man 
setzt also andererseits den Wert auch in der Betriebsverrechnung nicht 
herauf, wenn die Wiederbeschaffungskosten eines Stoffes sich erhohen. 

Der Grund fur diese Verrechnungsweise ist wohl darin zu suchen, 
daB man, wie bereits fruher erwahnt, eine nach den tatsachlichen Kosten 
kontinuierlich durchgefiihrte zentrale Betriebsverrechnung als feste 
Basis haben mochte, auf welche sich Nebenverrechnungen fur die ver
schiedensten Zwecke beliebig aufbauen lassen. 

Wenn die zentrale Betriebsverrechnung ohne Abschreibungen durch
gefuhrt wird, konnen solche naturlich nichtsdestoweniger beim kauf
mannischen BilanzabschluB gemacht werden. Es gestalten sich hier
durch nur die Kontrollbeziehungen zwischen der Hauptbuchhaltung 
uhd der Betriebsverrechnung komplizierter. 

Wertverminderungen der lagernden Stoffe konnen auch durch beson
dere, katastrophale Ereignisse, wie Feuer, Wasser, Frost u. dgL eintreten. 
Solche auBergewohnlichen Schaden, die meist auch, wenigstens zum 
Teil durch Versicherungen gedeckt sind, berucksichtigt man nicht in der 
zentralenBetriebskostenverrechnung, sondern bucht sie aufGewinn-und 
Verlustkonto, oder auf besondere Reservekonten abo Wurden solche 

Hempelmann Betriebsverrechnung. 4 



50 Handhabung der Rohmaterialverrechnung. 

Wertverminderungen in die kontinuierliche Verrechnung der tatsach
lichen Selbstkosten aufgenommen, so wiirdesich nur einZerrbild ergeben. 

Neben solchen auBergewohnlichen Schaden ergeben sich aber im 
praktischen Betriebe fiir die Verrechnung der lagernden Stoffe fort
laufend Differenzen, die durch ungenaues Zahlen, Wiegen oder Messen, 
durch Flaschenbruch, Eintrocknen u. dgl. verursacht werden. 

Diese Differenzen konnten am einfachsten durch einen Zuschlag zu 
den allgemeinen Lagerunkosten auf die einzelnen Rohstoffe abgewalzt 
werden. Den Betrag, auf den die Differenzen insgesamt ungefahr zu 
schatzen sind, konnte man einem Konto fiir kalkulierte Lagerdifferenzen 
gutbringen, das fiir die tatsachlich entstehenden Differenzen zu be
lasten ware (bei Plusdifferenzen natiirlich zu erkennen). Ein ver
bleibender Saldo ware noch als Kalkulationsdifferenz weiterzuverrechnen. 

Diesen Weg geht die Praxis hier jedoch nicht. Wohl werden alle 
tatsachlich festgestellten Differenzen auf ein Rohmaterialdifferenzen
konto gebucht, der Saldo desselben wird aber auf das Fabrikationskonto 
iibertragen. In der Fabrikationsverrechnung, die wir im nachsten Teil 
dieser Arbeit zu behandeln haben, werden die Differenzen dann nach 
den Hauptbetrieben, in denen sie entstanden sind oder fUr welche die 
betreffenden Stoffe lagerten, gesondert und den fiir diese Betriebe ge
fiihrten Kalkulationskonten belastet. Weiter werden sie dann auf die 
verschiedenen Produktionen der einzelnen Betriebe gebracht, und auch 
jetzt sucht man noch moglichst im einzelnen die Produktionen zu treffen, 
fUr die der Stoff eingelagert wurde. Erst del' dann noch vorhandene 
Rest der fiir den Betrieb verbleibenden Differenzen wird einer allge
meinen Verteilung unterworfen. Die Kalkulationsabteilung muB, um 
die Differenzen in gleicher Weise beriicksichtigen zu konnen, von del' 
Fabrikationsverrechnungsabteilung eine entsprechendeAufgabe erhalten. 

Indem man so die Lagerdifferenzen moglichst scharf in die Inter
essengebiete der einzelnen Betriebsfiihrer fallen laBt, veranlaBt man sie, 
um ihre Vermeidung moglichst besorgt zu sein. Allerdings muB man 
auch gerade an dieser Stelle stark praventiv wirken, wenn man eine· 
sorgfaltige Vel'waltung der lagernden Stoffe hel'beifiihren will, und wenn 
das Verrechnungswesen nicht sehr oft ungenaue Angaben bekommen soIL 

IV. Die technische Handhabllng der Rohmaterial
verrechnllng. 

A. Die Rohmaterialverrechnungsabteilung. 
Die im vorigen in ihren Grundziigen gekennzeichnete Rohmaterial

verrechnung wird in einer Betriebsverrechnungsabteilung durchgefiihrt,. 
die etwa die Bezeichnung »Rohmaterialkontrolle« tl'agt. Die hier zu 
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bearbeitende Materie wird zusammengefaBt durch den kontrollmliBigen 
Zusammenhang mit dem Generalrohmaterialkonto 1). 

Das Gebiet der Rohmaterialverrechnung ist, wie schon ausgefiihrt, 
bei weitem nicht so umfangreich und kompliziert wie das der Betriebs
unkostenverrechnung. Die Rohmaterialverrechnung wird von wenigen 
Leuten, die eine einzige, zusammenhangende Arbeitsgruppe bilden, 
erledigt. 

In derselben Betriebsverrechnungsabteilung, zu der diese Arbeits
gruppe gehort, werden in anderen Arbeitsgruppen noch verschiedene 
andere Gebiete bearbeitet, wie z. B. die Fabrikationsverrechnung und 
die Embailageverrechnung. Der nahe Konnex dieser Arbeitsgruppen 
ist praktisch fiir die Abwicklung der Arbeiten vorteilhaft, wie anderer
seits im Interesse der Kontroile eine scharfe Abgrenzung gegen die 
Kasse und die Kontokorrentbuchhaltung gunstig wirkt. 

B. Die Bearbeitung des Rohmaterialeinganges. 
Wenn die GroBe des Unternehmens es einigermaBen gestattet, tut 

man gut, die kaufmannischen Tatigkeiten, Einkauf und Verkauf, von 
den Verrechnungsarbeiten klar zu scheiden. Die beiden Gebiete stehen 
sich hinsichtlich ihres wesentlichen Inhaltes als subjektives Entscheiden 
und bloB objektives Beurteilen gegenuber. 

1m Verwaltungsapparat der chemischen GroBunternehmungen gibt 
es auch ein besonderes Einkaufsburo, das aile Rohmaterialbestellungen 
des Betriebes entgegennimmt und samtliche Korrespondenzen mit den 
Lieferanten erledigt, in der Hauptsache also Offerten einholt, AbschluB 
und Abruf tatigt und eventueil Differenzen mit den Lieferanten be
handelt. 

Das Einkaufsburo muB von der Rohmaterialkontroile Angaben uber 
Bestande, Durchschnittsverbrauch u. dgl. bekommen, die Rohmaterial
kontrolle dagegen muB yom Einkaufsbiiro uber aile Korrespondenzen, 
die irgendwie fiir das Verrechnungswesen von Interesse sind, unter
richtet werden. 

Fur jede Rohmaterialsendung geht zunachst ein Avis ein. Gleich
zeitig mit der Sendung pflegt dann die Rechnung abzugehen, die zu
weilen auch erst als Avis dient. Besondere Avisierung muB jedoch 
erfolgen, wenn eine Rechnung mehrere Lieferungen betrifft, also z. B. 
bei Monatsrechnungen. Uber Stucksendungen schickt der Lieferant 
gewohnlich noch eine sogenannte Gewichtsnota, auf der die einzelnen 
Kolli und Gewichte verzeichnet sind. 

1) Eventuell fuhrt man auch das Konto fUr kalkulierte Rohmaterialunkosten 
und das Konto fUr Rohmaterialdifferenzen als selbstandige Hauptbuchkonten, 
statt den diesbezuglichen Aufwand erst innerhalb des Generalrohmaterialkontos 
auf Unterkonten abzusondern. 

4* 
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Das Einkaufsbiiro priift nach den Unterlagen zunachst, ob die 
Lieferungsbedingungen richtig eingehalten sind und schreibt die ge
lieferten Mengen auf die Abschliisse abo Daim werden die Unterlagen 
mit entsprechenden Erledigungsvermerken zur Rohmateriaikontrolle 
weitergegeben. 

Durch Avisaufstellungen gibt die Rohmaterialkontrolle die avisierten 
Sendungen taglich dem Rohmateriallager und dem analytischen Labo
ratorium bekannt. Diese beiden Stellen sind dann dariiber unterrichtet, 
welche Sendungen in den nachsten Tagen eingehen werden. Sie kannen 
sich einrichten. Ein Durchschlag der taglichen Avisaufstellungen 
bleibt in der Rohmateriaikontrolle zuriick. 

Das Rohmateriallager hat seinerseits der Rohmaterialkontrolle tag
lich aIle eingegangenen Sendungen zu rapportieren. Nach den Eingangs
rapporten, die gleichzeitig Quittungen des Rohmateriallagers sind, notiert 
die Rohmateriaikontrolle das Eingangsdatum unddie auf der Sendung 
ruhende Fracht auf der Lieferantenrechnung. Auch der qualitative 
Bt;lfund der Ware, iiber den das analytische Laboratorium der Roh
materiaikontrolle zu berichten hat, wird auf der Lieferantenrechnung 
mit kurzen Stichworten vermerkt. Wenn nun eine Sendung aus vielen 
Kolli besteht, wird das Lager sich praktisch mit stichprobeweisem 
Nachwiegen begniigen und ebenso das Laboratorium mit dem Unter
suchen einzelner Partien. 

Decken sich die Feststellungen des Rohmateriallagers nicht mit den 
A visaufstellungen der Rohmaterialkontrolle, so muE das Lager hieriiber 
schon berichten. Die Rohmateriaikontrolle priift aber selbstandig 
noch die Ubereinstimmung der einzelnen Posten in Avis und Rapport 
nacho Von besonderer Wichtigkeit ist hierfiir natiirlich eine klare, ein
heitliche Terminologie, fiir welche aber in der chemischen Industrie 
haufig besondere Schwierigkeiten bestehen. 

Enthalt die Lieferantenrechnung aIle Priifungsvermerke, so wird 
die Buchung im Einkaufsjournal vorgenommen. Fiir dieses Buch ist 
die Form des amerikanischen Journals die geeignetste, da dann bei 
der Verbuchung gleich Warenbetrag, EmbaIlage, Fracht usw. iibersicht
lich auseinandergehalten werden kannen. 

Das Einkaufsjournal hat die Unterlage fiir die Ubertragungen auf 
die Konten der Lieferanten in der Kontokorrentbuchhaltung zu liefern. 
Die Posten werden im Einkaufsjournal daher einfach in chronologischer 
Reihenfolge aufgefiihrt, nicht etwa nach Produkten zusammengestellt. 
1m aIlgemeinen fiihrt man in der Buchung auch nur den Preis, nicht aber 
auch die eingegangenen Mengen auf. Um den Erfordernissen der Be
triebsverrechnung entgegenzukommen, muE man daher aIle Eingange 
noch in ein besonderes Hilfsbuch, etwa Rohmateriale~ngangsbuch ge
nannt, eintragen. 
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In diesem Hilfsbuch richtet man in alphabetischer Anordnung fUr 
jedes Produkt eine Buchungsseite ein und zeichnet dann alle fUr die 
Verrechnung irgendwie in Betracht kommenden Daten der Lieferanten
rechnungen so ausfuhrlich auf, daJ3 im allgemeinen auf die Rechnungen 
selbst nicht mehr zuruckgegriffen werden braucht. Sie werden nach 
dieser Eintragung zur Regulierung an die Kasse weitergegeben. 

1m Rohmaterialeingangsbuch werden monatlich Mengen und Preise 
fUr jedes Produkt aufaddiert. Die Monatszahlen stellt man in einer 
Eingangsliste zusammen, die wieder mit der Monatsaddition im Ein
kaufsjournal abgestimmt wird. 

In der Rohmaterialeingangsliste faJ3t man im Gegensatze zum Ein
kaufsjournal samtliche Kosten, also Warenbetrag, Fracht usw. zusam
men. In einer besonderen Quartalsliste stellt man nun noch fUr jedes 
Produkt die Zahlen aus drei Monatsaufstellungen zusammen und ge
winnt so den Quartalseingang und Quartalsdurchschnittspreis. Der 
letztere wird nun, wie bereits weiter oben ausgefUhrt, noch um einen 
Platzspesenzuschlag erhoht. Die Platzspesenzuschlage werden eben
falls in einer Liste zusammengestellt und Iiach dieser summarisch dem 
Konto fUr kalkulierte Lagerspesen gutgeschrieben. 

Die gesamte weitere Rohmaterialmengen- und Wertverrechnung kann 
nun auf die Quartalseingangslisten aufgebaut werden. 

C. Die Durchfiihrung del' Rohmaterial-Mengenkontrolle. 
Die Mengenkontrollen verfolgen, wie bereits weiter oben ausgefUhrt, 

den Stoff an den verschiedenen Lagerungsorten in der Fabrik. Die 
technischen Unterschiede, die zwischen dem Rohmateriallagerbetrieb 
und den Verbraucherbetrieben bestehen, haben auch eine Verschieden
artigkeit des Aufbaues der Mengenkontrollen zur Folge. 

Der Rohmateriallagerbetrieb ist verhaltnismaJ3ig einfach. Das 
Lager hat die Eingange zu prufen und zu quittieren, den Abgang ebenso 
genau festzustellen und sich quittieren zu lassen. Fur den SchluJ3 jeder 
Verrechnungsperiode muJ3 endlich noch, tunlichst unter objektiver 
Kontrolle, eine Bestandsaufnahme durchgefUhrt werden. 

Die Rohmateriallagerverwaltung selbst fUhrt nur ein einfaches Konto
buch, in das die eingegangenen Sto££e nach Kolli und Menge eingetragen 
werden, und in dem hinter dem Eingang gleich die Abgabe ausgetragen 
wird. 1st eine Abgabe noch nicht vermerkt, so muJ3 die Ware eben noch 
vorratig sein. 

Auch in der Rohmaterialkontrolle sind die Mengenkontrollbucher 
nach einem einfachen Schema eingerichtet. Die Benennungen der ein~ 
zelnen Glieder der Kontrollgleichung, die fUr die Mengenverrechnung 
anzuwenden ist, fuhrt man vertikal auf und richtet dann horizontal 
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Kolonnen fUr die 12 Monate des Jahres, eventuell auch noch Quartals
und Jahrestotalspalten ein. 

Fiir das Rohmateriallager ist die Kontrollgleichung anzuwenden: 

Anfangsbestand + Zugang - Abgang = (Soli) Endbestand. 
Monatlich oder auch fiir langere Zeitraume werden Soll- und Ist

bestand zwecks Feststellung etwaiger Differenzen einander gegen
ubergestellt. 

Wir muss en nun jedoch noch erortern, nach welchen Unterlagen die 
Rohmaterialkontrolle die Zahlen fiir die einzelnen Glieder der Kontroll
gleichung gewinnt. 

Der Anfangs bestand ist als V ortrag aus der vorigen Verrechnungs
periode vorhanden. 

Da aIle Zugange, wenigstens buchmaBig das Rohmateriallager be
riihren, kann der Zugang nach den monatlichen Eingangslisten aus dem 
Rohmaterialeingangsbuch eingesetzt werden. 

Jetzt zum Abgang. Uber jede Abgabe stellt das Rohmateriallager 
einen Scheck aus, und zwar durch Durchschreiben in dreifacher Aus
fertigung. Ein Exemplar behalt das Lager zuruck, die beiden anderen 
Ausfertigungen werden dem Betriebsbiiro des Empfangerbetriebes zu
gesandt. Das Betriebsbiiro behalt nun wieder fur seine Verrechnung 
ein Exemplar zuruck, wahrend das dritte dem Betriebsfiihrer oder 
Meister des Empfangerbetriebes vorgelegt wird, der durch seinen Namens
zug den Empfang der Ware zu quittieren hat. Auf diese Weise erhalt 
der Betrieb also genau Kenntnis davon, welche Rohmaterialmengen 
ihm belastet werden. Differenzen konnen dann an Hand der Schecks 
gleich reklamiert werden. Die quittierten Schecks mussen dem Roh
materiallager zuruckgegeben werden, wo natiirlich kontrolliert wird, 
ob aIle Quittungen eingehen. Die Quittungsschecks werden endlich als 
Entlastungsunterlage vom Lager zur Rohmaterialkontrolle gegeben. 

Die Scheckformulare sind so eingerichtet, daB ein Formular gleich 
fiir mehrere Lieferungen benutzt werden kann. Durch Zerschneiden 
in horizontale Streifen gewinnt man Belege fiir jedes Produkt und jede 
Lieferung. In der Rohmaterialkontrolle werden diese Belegstreifen 
unter Aussonderung der unbeschriebenen Streifen der Schecks zunachst 
nach Produkten und wejter nach Empfangerbetrieben sortiert, dann 
endlich so untereinander aufgeklebt, daB man das gesamte Gewicht der 
monatlichen Abgabe fiir jeden Stoff und jeden Betrieb durch einfache 
Addition zusammenfassen kann. Diese Addition kann man natiirlich 
in dem geklebten Material noch durchlaufend zusammenfassen 1). 

1) Zu den Vorteilen, welche die Anwendung des Schecksystems bietet, 
gehort z. B., daB man das Zerschneiden, Sortieren, Aufkleben und Addieren des 
Scheckmaterials durch billige, ungeschulte Hiliskrafte besorgen lassen kann. 
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Um dannnoch die Richtigkeit des geklebten Scheckmaterials zu kon
trollieren, wird die Summe der Abgaben jedes Produktes fiir jede Be
triebsabteilung monatlich in sogenannten Rohmaterialquittungsbiichern 
eingetragen. Das entsprechende Betriebsbiiro hat nun die Zahlen im 
Quittungsbuch mit seinem Scheckmaterial und seinen Aufzeichnungen 
zu vergleichen, bestatigt die Richtigkeit odeI' klart noch Differenzen. 

Erst wenn die Quittungsbiicher zuriick sind, kann die Rohmaterial
kontrolle die Abgaben des Rohmateriallagers in die Mengenkontrollen 
einsetzen und nun auch die Sollbestande berechnen. 

Das Rohmateriallager muB natiirlich auch sein Skontrobuch mit den 
Mengenkontrollen del' Rohmaterialkontrolle in Einklang bringen. 

Wenden wir uns nun del' Rohstoffmengenkontrolle fiir die Fabrika
tionsbetriebe zu. Auch hier liegt del' Anfangsbestand als Vortrag aus 
del' vorherigen Verrechnungsperiode fest. Weiter ist del' Zugang, del' 
sich mit del' Abgabe des Lagers decken muB, eine fest gegebene GroBe. 
Natiirlich konnen die Fabrikationsbetriebe auch untereinander Rohstoff
abgaben bzw. -eingange haben. In diesem Falle stellt das Be~riebsbiiro 
des abgebenden Betriebes die drei Scheckformulare aus, die dann ihren 
Weg genau so nehmen, wie die Abgabeschecks des Rohmateriallagers. 

Zum Anfangsbestand und Zugang kann als dritte gegebene GroBe 
in del' Kontrollgleichung entweder del' Abgang (hier Verbrauch) odeI' 
del' Endbestand treten. In den meisten Fallen ist praktisch del' ein
fachste Weg del', monatlich die Bestande aufzunehmen. Die Betriebs
fiihl-er haben dann ihren Betriebsbiiros eine entsprechende Aufnahme 
einzureichen. Del' Betriebsbuchhalter, del' ja auch fiir seine Betriebe 
Mengenkontrollen fiihren muB, kann dann den Verbrauch nach der 
Formel berechnen: 

Anfangsbestand + Zugang - Endbestand = Verbrauch. 
Den so fiir samtliche Betriebe berechneten Verbrauch stellt del' 

Betriebsbuchhalter fiir jeden Betrieb auf sogenannten Materialver
brauchsbogen zusammen, die del' Rohmaterialkontrolle einzureichen 
sind. Diese setzt nun in ihre Mengenkontrolle den Verbrauch als ge
gebene GroBe ein und berechnet den Endbestand nach del' Formel: 

Anfangsbestand + Zugang - Verbrauch = Endbestand. 

In del' Praxis liegen die Verhaltnisse nun abel' haufig so, daB auch 
in den Fabrikationsbetrieben nicht fiir jede AbschluBperiode eine Be
standsaufnahme vorgenommen werden kann. VOl' den Rostofen del' 
Schwefelsaurefabriken z. B.liegen meist viele tausend Tonnen Schwefel
kies auf einem groBen Haufen, del' sich aus Eingangen von vielen Mo
naten zusammensetzt. Hier bleibt dann praktisch nichts anderes iibrig, 
als den Verbrauch, also das Gewicht del' einzelnen Ladungen der Rost
of en, zu notierim,. den Endbestand nur rechnerisch zu ermitteln, nach 
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gewissen Zeitraumen aber doch irgendwie auch den tatsachlichen Be
stand festzustellen. Auch insolchen Fallen gibt der Betriebsbuchhalter 
an die Rohmaterialkontrolle die Verbrauchszahlen weiter, nur hier 
direkt, nicht rechnerisch ermittelte. 

Die Praxis hilft sich iiber die Schwierigkeiten durch automatische 
Wiege- und MeBvorrichtungen u. dgl. hinweg. Die technischen Ein
richtungen miissen eben auf das Betriebsverrechnungswesen oft weit
gehend Riicksicht nehmen. 

D. Die Durchfiihrung der kombinierten Mengen- mid 
Wel'tvenechnung. 

Fiir die Rohmaterialwertverrechnung,ist das Generalrohmaterialkonto 
der Hauptbuchhaltung, wie bereits oben erwahnt, in Einzelkonten fUr 
die verschiedenen Rohmaterialien aufgeteilt. Auf dies en Einzelkonten 
wird zunachst eine Gesamtmengenkontrolle durchgefiihrt, welche die 
verschiedenen Mengenkontrollen fiir den Stoff zusammenfaBt. In ent
sprechender Weise ist die Wertverrechnung auf diesen Konten, die als 
Umkleidung der Gesamtmengenkontrolle erscheint, eine Gesamt
verrechnung aller den Stoff betreffenden Unkosten. SinngemaB wird 
das Buch, in dem diese zentrale Rohmaterialmengen- und Wertver
rechnung durchgefiihrt wird, in der Praxis als »HauptkontrolIe« be
zeichnet. 

Der auf den Einzelkonten der Hauptkontrolle vorgetragene Anfangs
bestand ist naturgemaB sowohl der Menge wie dem Werte nach Vortrag 
aus der friiheren AbschluBperiode. Er wird nach den verschiedenen 
Lagerungsorten des Stoffes zerlegt vorgetragen. 

Nach den Quartalszusammenstellungen aus dem Wareneingangsbuch. 
setzt man ins Debet der Konten dann Menge und Wert des Zukaufs fiir 
jedes Produkt ein. 1m Werte des Zukaufs sind, wie oben schon erwahnt, 
auch die Lagerbetriebskosten, Emballagekosten usw. enthalten. 

Aus Menge und Wert des Anfangsbestandes und des Zukaufs be
rechnet man fiir jede Verrechnungsperiode den Rohmaterialdurch
schnittspreis, der die Bewertungsgrundlage fiir aIle noch auf Rohmaterial
konto vorzunehmenden Buchungen bildet. Er wird in eine allgemeine 
Rohmaterialpreisliste eingetragen, die auch der Kalkulation zur Be
nutzung offenliegt. 

1m Debet der Konten der Hauptkontrolle konnen nun noch Wieder
gewinnungen und Plusdifferenzen zu verbuchen sein, die von den Be
triebsbiiros auf roten Bogen aufgegeben werden 1). 

1) leh erinnere an die roten Gutsehriftseheeks und die sehwarzen Belastungs
seheeks. Es hat sieh in der Praxis vorziiglieh bewahrt, in analoger Weise vom 
Betriebsbiiro aIle Gutsehriften fiir das Fabrikationskonto auf roten Bogen 
(d. h. Bogen von rotem Papier), aIle Belastungen auf weiBen Bogen weiterzugeben. 
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Wiedergewonnenes Rohmaterial darf nicht etwa einfach vom ver
brauchten abgesetzt werden. Mit der Wiedergewinnung haben wir uns 
jedoch erst im nachsten Teile dieser Arbeit zu befassen. Hier sei nur 
erwahnt, daB wiedergewonnene Rohmaterialien unter Berucksichtigung 
etwaiger Regenerations- und Konzentrationsunkosten fur sich dem 
Fabrikationskonto gutgeschrieben, dem Rohmaterialkonto belastet 
werden. Die Verrechnung wird zum Durchschnittspreise des einge
kauften Rohmaterials vorgenommen. 

Die dem Rohmaterialkonto zu belastenden° Plusdifferenzen werden 
demRohmaterialdifferenzenkonto gutgeschrieben. 

Die fiir die \Viedergewinnung und die Plusdifferenzen notwendigen 
Grundbuchungen von Hauptbuchkonto zu Hauptbuchkonto werden 
in der Rohmaterialkontrolle nach dem roten Aufgabebogen der Betriebs
buros in einem internen Memorial vorgenommen. 

Auf der Habenseite der Einzelkonten in der Hauptkontrolle ist zu
nachst der Verbrauch auszutragen. Die Verbrauchsmengen werden 
monatlich von den Betriebs buros auf weiBen Verbrauchs bogen aufgegeben 
und bereits ins Buchungsmemorial eingetragen, wenn sie in die Mengen
kontrollen eingesetzt werden. Von dem, der die Hauptkontrolle fuhrt, 
werden diese Grundbuchungen dann mit Preiswerten vervollstandigt 
und gleichzeitig in die Hauptkontrolle ubertragen. In der Fabrikations
verrechnung, die wir im nachsten Teil zu behandeln haben, werden 
dieselben Buchungen ins Debet der Einzelkonten des Generalfabrika
tionskontos gebracht. Durch ein Zwischenmemorial gelangen sie, 
naturlich auch mit Sammelzahlen, zur Hauptbuchhaltung. 

Weiter sind nun fUr das Kredit der Konten in der Hauptkontrolle 
noch etwaige Abgaben vom Lager fur Hilfsbetriebe, die auf Betriebs
unkostenkonto zu verbuchen sind, und vom Lager oder den Betriebs
buros aufgegebene Minusdifferenzen zu berucksichtigen. Auch fUr 
Rohmaterialverkaufe konnen die Konten zu entlasten sein. 

Wenn diese Posten eingetragen sind, wird manzunachst die Mengen
verrechnung abschlieBen. Die Endbestande stellt man als Mengensaldi 
fest, die mit den einzelnen Mengenkontrollen abgestimmt und nach 
Lagerorten zerlegt eingetragen werden. 

Um fur die Wertverrechnung noch eine Kontrolle zu haben, setzt 
man fiir den Endbestand nicht einfach den Wertsaldo ein, sondern be
wertet ihn selbstandig zum Durchschnittspreise. Differenzen von einigen 
Pfennigen ergeben sich dann gewohnlich auf jedem Konto schon durch 
die Durchschnittspreisrechnung. Auch sie werden auf Rohmaterial
differenzenkonto weggebucht. 

AuBer der Hauptkontrolle werden fiir die Rohmaterialwertverrech
nung noch verschiedene Nebenbucher gefuhrt, insbesondere fur die 
Sonderung der Lagerbetriebskosten und die Errechnung des Platz-
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spesenzuschlages. Fur die Einrichtung solcher Nebenbucher liegt ge
wohnlich kein bestimmtes System vor, sondern man uberlaBt es dem 
einzelnen Buchhalter, sie seiner Arbeitsweise anzupassen. Dem, der 
sich einarbeiten will, scheinen gerade solcheNebenbucher oft die groBten 
Schwierigkeiten und Geheimnisse zu bergen. 

Das ist abe;r praktisch der Beweis dafiir, daB sie verhaltnismaBig 
unwesentlich sind, denn was am Verrechnungswesen wichtig ist, muB 
moglichst klar und durchsichtig sein. Fur die Verrechnung in den 
Nebenbuchern besteht die Kontrolle haufig nur im Nachrechnen, und 
praktisch sind sie daher immer mehr oder weniger Fehlerquellen. Es 
ist somit sehr ratsam, diese Nebenbucher auf das allerauBerste MaB 
zu beschranken. 



Vierter Teil. 

Die Fabrikation nnd ihre kontenmitBige 
Verrechnung. 

I. Platz und Bedeutung del' FabrikationsveI'rechnung 
im Gesamtverrechnungswesen. 

A. Der Aufbau der Fabrikationsverrechnung auf der Be
triebsunkosten- und der Rohmaterialunkostenverrechnung. 

Die Eigenart der chemisch-groBindustriellen Produktion beruht vor
nehmlich auf der Verwendung besonders zahlreicher und verschieden
artiger Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel. Aufgabe der Fabrikations
verrechnung ist es nun, den Verbrauch von Arbeitsstoffen und Arbeits
mitteln fUr die Stoffe, die man irgendwo dem Betriebe als Endprodukte 
entnimmt, festzuhalten und zu bewerten. 

Die Produktion im chemischen GroBbetriebe ist nicht so angeordnet, 
daB sie in festliegenden, getrennt verlaufenden geraden Linien zu einer 
Reihe bestimmter Endprodukte fiihrte. 1m aUgemeinen bestehen fiir 
jeden Rohstoff und jedes Zwischenprodukt die verschiedensten Ver
arbeitungsmoglichkeiten, denen das Verrechnungswesen gegebenenfalls 
durch Produktionsunkostenzerlegung und -vereinigung folgen muB. Um 
dies zu ermoglichen, muB fiir das Verrechnungswesen jede Produktions
phase (d. i. jede einzelne Produktionshandlung, nach der sich ver
schiedene Weiterverbreitungsmoglichkeiten eroffnen) als ein abge
grenztes Stiick Produktionsweg gelten, das rechnungsmaBig fUr sich 
erfaBt wird 1). 

Bei der chemischen Produktion konnen die Stoffe nun sowohl che
mischen als auch physikalischen EinW'irkungen unterworfen werden. 

1) Umgekehrt gesehen muG fUr jedes Produkt, das Ergebnis welches Auf
wandes an Stoff und Kraft es aucli sein mag, die Produktionsroute aus solchen 
selbstandigen Etappen zusammenzusetzen sein. 

Wie spater noch zu zeigen sein wird, stehen sich die kontenmaBige Fabri
kationsverrechnung und die Kalkulation in gewisser Beziehung als Analyse 
und Synthese des Produktionsweges gegeniiber. 
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Reine Formveranderungen kommen als eigentlicher Zweck der che
schen Produktion wohl nicht in Betracht. Abgesehen davon, daB nur 
eine Anderung des Aggregatzustandes hervorgerufen werden kann, ist 
fUr jede Produktionsphase eine yom Einsatz chemisch verschiedene 
Ausbeute anzunehmen. 

Die chemischen Produktionskrafte sind latent in der Einsatzsubstanz 
vorhanden. Ihre Kosten sind also im Substanzwert enthalten und kom
men als Betriebskosten fur die Verrechnung nicht in Betracht. Fur 
das Verrechnungswesen haben nur Betriebskrafte physikalischer Art Be
rucksichtigung zu finden. Technisch dienen diese, wieder abgesehen von 
bloBen Aggregatszustandsanderungen, nur dazu, die chemischen Pro
duktionskrafte auszu16sen, sei es nun, daB man die Stoffe durch irgend
welche mechanische Vorrichtungen miteinander in Beruhrung bringt, 
daB man erhitzt oder abkiihlt, den elektrischen Funken wirken laBt, 
oder was es nun sei. 1m wesentlichen sind es also die Vorrichtungen fur 
die Anwendung physikalischer Betriebskrafte, welche die Verschieden
artigkeit der chemischen Produktionsanlagen bedingen. 

Wie verschiedenartig und mannigfach nun die in den einzelnen Be
triebsgruppen zur Anwendung kommenden aktiven und passiven Arbeits
mittel auch sein m6gen, fur die Verrechnung der Fabrikation werden 
hierdurch keine Unterschiede mehr hervorgerufen. Der gesamte dies
bezugliche Betriebsaufwand wird schon in der Betriebsunkostenverrech
nung zu einem fUr die Fabrikationsverrechnung ganz einheitlichen 
Kostenelement verarbeitet. Durch einfache Zusammenfassung dieser 
Kostenelemente, der Betriebsunkosten mit den Rohmaterialunkosten, 
errechnet man den h6heren Kostenwert der Ausbeute gegenuber dem 
Einsatze. 

Die fUr die Fabrikationsverrechnung zu berucksichtigenden Roh
materialunkosten werden ebenfalls schon in der besonderen Rohmaterial
verrechnung festgelegt und durch Memorialbuchungen weitergegeben. 
Auch dieses Produktionskostenelement ist an und fur sich keiner Be
arbeitung mehr zu unterwerfen. 

Von dieser Seite aus gesehen, besteht die Fabrikationsverrechnung 
eben nllr darin, die beiden Produktionsunkostenelemente den ver
schiedensten Kombinationen und Diskriminationen zu unterwerfen. 

B. Die Abgrenzung der Fabrikationsverrechnung von der 
Verkaufsverrechnung. 

Fiir den Aufbau des Verrechnungswesens ist wichtig, daB nach jeder 
Etappe des Produktionsweges nicht nur eine Weiterverarbeitung, son
dem auch ein Verkauf der ausgebeuteten Substanz, endlich auch eine 
nach diesen beiden Richtungen hin geteilte Verwertung eintreten kann. 
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Da die Betriebsverrechnung, wie sie in dieser Arbeit aufgefaBt und 
dargestellt wird, grundsatzlich nur die Verrechnung der durch den tech
nischen Betrieb verursachten Kosten umschlieBt, sind Gewinn oder 
Verlust fiir sie ein fremdartiges Verrechnungselement. Alle Berech
nungen iiber das Verhaltnis der Kosten zum Erfolge und zum Ertrage 
miissen, wie friiher schon erwahnt ,wurde, auBerhalb der Betriebsver
rechnung vorgenommen werden. Wegen der fortlaufenden Verkaufs
moglichkeit muB daher der gesamten Fabrikationsverrechnung eine 
Verkaufsverrechnung parallel laufen. 

Wir miissen sogar von der Fabrikationsverrechnung aus noch etwas 
weiter ausholen. Zunachst sei noch einmal der bereits i~ zweiten Teile 
dieser Arbeit erwahnten Moglichkeit gedacht, daB in den Hilfswerk
statten eines chemischen GroBbetriebes fortlaufend oder auch nur 
zwischendurch Erzeugnisse fiir den Verkauf hergestellt werden. Dann 
muB schon neben der Betriebsunkostenverrechnung parallel zu den 
Unterkonten der betreffenden Hilfsbetriebe eine Verkaufsverrechnung 
aufgemacht werden. 

Weiter konnen auch Verkaufe von Rohmaterialien vorkommen, und 
dann muB auch der Rohmaterialienunkostenverrechnung eine Roh
materialienverkaufsverrechnung zugeordnet werden. 

Der Fabrikationsverrechnung laBt man verschiedene Reihen von 
Verkaufskonten parallellaufen. Die Hauptbuchhaltung kennt etwa ein 
Generalabfallprodukteverkaufskonto, ein Generalnebenprodukte- und 
Riickstandeverkaufskonto, ein Generalroh- und Zwischenprodukte
verkaufskonto, ein Generalfertigfarbenverkaufskonto usw. In der Ver
kaufsverrechnung sind diese Generalkonten dann in Einzelkonten fiir 
die verschiedenen Produkte, eventuell noch weiter nach Landern, 
Lizenzbezirken u. dgl. aufgeteilt. 

Auf den Wert, zu dem diese Verkaufskonten zugunsten der Fabrika
tionskonten belastet werden, kann hier noch nicht naher eingegangen 
werden. Wir miissen uus da vorher noch mit Begriffen wie dem »reinen 
Kostenwert« und dem »Nutzwert« befassen und konnen erst im Zu
sammenhang hiermit auf die Bewertung der Abfalle, Nebenprodukte 
und Riickstande einerseits und der Zwischenprodukte und Fertig
fabrikate andererseits eingehen. 

Nach der Ausscheidung aus der Betriebsverrechnung diirfen sich 
nach den theoretischen Grundsa tzen an das Erzeugnis keine Produktions
unkosten mehr, sondern nur noch Verkaufsunkosten kniipfen. In der 
Praxis lassen sich jedoch, wie friiher schon erwahnt wurde, die Grenzen 
zwischen Produktions- und Verkaufstatigkeit, mithin auch zwischen 
Produktions- und Verkaufsunkosten, nicht immer scharf ziehen. Als 
Beispiel hierfiir sollen die Verhaltnisse der FarbstoHindustrie im folgenden 
einmal kurz gestreift werden. 
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Fur jeden Farbenstoff ist als Norm eine bestimmte Stammware fest
gelegt. Unter letzterer ist der Farbstoff in der Starke zu verstehen, in 
welcher seine Einheit fUr die Farbung einer bestimmten Menge Material, 
etwa Baumwolle oder Wolle oder auch Seide, erforderlich ist. Je nach 
dem zu farbenden Material, bzw. je nachdem es sich mehr urn Ober
flachen- odeI' Faserfarbung handelt, braucht del' Farber den Farbstoff 
in verschiedener Konzentration. Nun bringen aber nicht erst die ver
brauchenden Farbereien den Farbstoff auf die fur ihren Zweck erforder
liche Starke, sondern dies hat schon in der Farbstoffabrik auf Grund 
entsprechender Farbversuche zu geschehen. 

So wie der Farbstoff aus Rohmaterial- und Zwischenprodukten
einsatz zunachst produziert wird, konnte er sich also, was seine Starke 
anbetrifft, nur zufallig zum praktischen Farbgebrauch eignen. 1m all
gemeinen kann del' Farbstoff nur in geringerer Konzentration verwandt 
werden und muB je nach dem zu farbenden Stoff noch mit neutralen 
Substanzen, z. B. Steinsalz, Glaubersalz, Dextrin, Wasser usw. ver
mischt werden. FUr die Erfullung eines speziellen Auftrages ist dann 
haufig auch noch die Mischung verschiedener Farbstoffe in den ver
schiedensten Verhaltnissen vorzunehmen. 

AuBer dem Mischen kommt nach der Entnahme aus dem eigent
lichen Produktionsbetrieb auch noch ein Trocknen und Mahlen des 
Farbstoffes in Frage, ehe er zum Farbenlager gelangt, wo Verpackung 
und Versand vorgenommen werden. 

Sollen nun die Betriebskosten der Trocknerei, der Mullerei und 
Mischerei (in der letzten wird also sogar noch Rohmaterial verbraucht) 
als Produktions- oder abel' als Verkaufsunkosten gelten, also in del' 
Betriebsverrechnung odeI' in del' Verkaufsverrechnung berucksichtigt 
werden 1 - Praktisch legt man hier die Grenze zwischen Zwischen
produkten und Fertigfabrikaten schon vor die erwahnten Zubereitungs
betriebe, doch werden uns die Zubereitungskosten in dem Abschnitt 
uber Kalkulation noch zu beschaftigen haben. Hier sollte das angefuhrte 
Beispiel nur eriautern, daB die Abgrenzung del' Fabrikationsverrechnung 
von del' Verkaufsverrechnung in del' Praxis nicht immer nach objektiven 
Kriterien durchgefuhrt werden kann. 

II. Kategorisierung der Produktionsetappen und 
der produzierten Stofl'e. 

A. Schematische Ubersicht del' chemischen Produktions
moglichkeiten yom Standpunkt des Verrechnungswesens. 

Fur jedes Fabrikat beginnt del' Produktionsweg irgendwo mit dem 
Einsatz von RohmateriaL Der Einsatz braucht nicht immer aus mehre
ren Substanzen zu bestehen. Zuweilen setzt man nur eine Substanz 
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ein und liiBt auf diese physikalische Produktionskrafte einwirken, die 
die chemischen auslosen. Praktisch kommt dies z. B. in den Destil
lations- und Rostbetrieben VOl', so beim Destillieren von Benzol, beim 
Rosten von Schwefelkies u. dgl. 

Einsatz del' Produktion kann also zunachst ein einziger Rohstoff 
sein; die Ausbeute kann aus einem odeI' mehreren Stoffen fiir Weiter
verarbeitung odeI' Verkauf bestehen. 

Auch in del' ersten Produktionsetappe kann del' Einsatz natiirlich 
schon aus mehreren Stoffen bestehen. So kann man z. B. in die Rost
of en del' Schwefelsaurefabriken au.Ber Schwefelkies noch Rohschwefel 
hineinladen. Mehrere eingesetzte Rohstoffe konnen auch durch Wirkung 
aufeinander ohne Unterstutzung betrieblicher physikalischer Energien 
den Produktionsproze.B durchfUhren. 

Aus dem ersten Rohmaterialeinsatz kann sich nun schon eine Aus
beute verschiedener Stoffe ergeben, die in Haupt- und Nebenprodukte 
zu scheiden sind. Die Bedeutung diesel' einer bestimmten Produktions
absicht zu subjizierenden Scheidung wollen wir jedoch erst weiter 
unten erortern. 

Die ausgebeuteten Stofie, gleichgiiltig ob es Haupt- odeI' Neben
produkte sind, konnen jeder fiir sich dem Verkauf odeI' del' Weiter
verarbeitung dienen und auch eine nach beiden Richtungen hin geteilte 
Verwendung finden. 

Stoffe, die lediglich fiir den Verkauf bestimmt sind, gelten, wenn sie 
Ziel einer Produktionsabsicht waren, als Fertigfabrikate. Sie scheiden, 
da sie Endglieder del' Produktionskette sind, aus unserer weiteren 
Schematisierung aus. 

Haupt- und Nebenprodukte, die ganz odeI' teilweise weiterverarbeitet 
werden, sind Zwischenprodukte. 1m Verforg unserer schematischen 
Ubersicht del' Produktionsmoglichkeiten kommen wir also weiter zu 
den Produktionsetappen mit Einsatz von Zwischenprodukten. Wir 
konnen da einer Analogie mit dem vorigen folgen. 

Del' Einsatz kann zunachst lediglich aus einem Zwischenprodukt 
bestehen, die Ausbeute wieder aus Haupt- und Nebenprodukten. Hier
her gehort Z. B. die schon erwahnte Benzoldestillation in ihren spateren 
Phasen, in denen immer weitere Zerlegung durch Steigerung del' Tem
peratur bewirkt wird 1). 

Statt aus einem kann del' Einsatz aus beliebig vielen Zwischen
produkten bestehen. Dies ist wohl del' in del' Praxis am haufigsten vor-

1) Sollte ich beim Heranziehen der praktischen Beispiele zu stark abstra
hieren oder gar schief sehen, so bitte ich dies mit meinem Mangel an technischer 
Ausbildung zu entschuldigen. 1ch habe die technischen Vorgange im allgemeinen 
nur von der Seite und insoweit kennengelernt, wie sie fUr das Verrechnungs
wesen zu beriicksichtigen waren. 
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kommende Fall. Wieder kann die Ausbeute aus Haupt- und Neben
produkten bestehen. 

Der Einsatz besteht aber auch haufig aus einem oder mehreren 
Zwischenprodukten und einem oder mehreren Rohstoffen, und die 
Ausbeutemoglichkeiten sind wieder den vorigen analog. 

Auch hinsichtlich der Weiterverwertung der Ausbeute aus Pro
duktionsphasen mit Zwischenprodukteneinsatz besteht dann weiter 
vollige Analogie mit den Rohmaterialeinsatzphasen. Wieder kann es 
sich um Verkauf oder Weiterverarbeitung, um Fertigfabrikate oder 
Zwischenprodukte handeIn. 

Fur jede Pl'oduktionsphase ist der Einsatz aus beliebig vielen ver
schiedenen Stoffen bestehend zu denken; in gleicher Weise ist die Anzahl 
der ausgebeuteten Stoffe theoretisch unbeschrankt. Es konnen z. B. 
bei einem DestillationsprozeB in derselben Produktionsphase verschie
dene Stoffe in getrennten Vorlagen aufgefangen werden, wahrend etwa 
auch noch ein vel'wel'tbal'el' Ruckstand in del' Apparatul' vorhanden 
bleibt. 

Die Anzahl del' hintereinander geschalteten Pl'oduktionsetappen 
kann naturlich auch beliebig groB sein, und fur jede muB das Ver
rechnungswesen die verschiedensten Einsatz- und Ausbeutungsmoglich
keiten berucksichtigen konnen. 

B. Hauptprodukte und Nebenprodukte. 
Fur den Wertaufbau der Fabrikationsverrechnung ist als Grundlage 

die Kategorisierung der Werttrager, d. i. del' als Einsatz und Ausbeute 
fiir die verschiedenen Produktionsphasen in Betracht kommenden Stoffe 
erforderlich. Aus der Mannigfaltigkeit der lebendigen technischen Ver
haltnisse ergeben sich jedoch praktisch hierfiir die verschiedensten 
Schwierigkeiten und Komplikationen. 

Wir beriihrten we iter oben bei der schematischen Dbersicht der 
Produktionsmoglichkeiten schon die Sonderung in Haupt- und Neben
produkte. MaBgebend fiir diese Scheidung (wie auch in gewisser Be
ziehung fur die zwischen Zwischenprodukten und Fertigfabrikaten) 
solI nach der Theorie die Produktionsabsicht sein. Hiernach gelten 
als Hauptprodukte diejenigen Erzeugnisse, die direktes Ziel der Pro
duktion sind. Ais Nebenprodukte diejenigen, die zu produzieren nicht 
direkt Absicht ist. 

Fur den chemischen GroBbetrieb ist die Produktionsabsicht aber 
ein komplizierter Begriff. 1m allgemeinsten Sinne ist die Produktions
absicht die konkrete Form des Gewinnstrebens des Unternehmens. Man 
will Erzeugnisse herstellen, die mit Gewinn abzusetzen sind. Enger 
begrenzt schalt man die Produktionsabsicht heraus, wenn man sagt: 
Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel will man so verwenden, daB moglichst 
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die Erzeugnisse hergestellt werden, die im Verhaltnis zu den Kosten 
und dem Zeitaufwande den gro.Bten Reinertrag abzuwerfen versprechen. 

Nehmen wir zunachst einmal als einfachsten Fall die Produktion 
irgendeines Erzeugnisses, z. B. eines Farbstoffes, an, der, vielleicht 
durch Patentschutz gesichert, einen hohen Verkaufsgewinn abzuwerfen 
verspricht. Die Produktion zerfalle in mehrere Etappen. Fiir jede 
derselben wird die Produktionsabsicht festliegen, und als Hauptprodukte 
der Zwischenetappen sind dann eben die Erzeugnisse anzusprechen, 
die fur die Herstellung des lukrativen Farbstoffes notwendig sind, aile 
3nderen ausgebeuteten Stoffe sind Nebenprodukte. 

Wenn nun eine Produktionsphase zur gleichzeitigen Gewinnung 
mehrerer Zwischenprodukte fiihrt, kann jedes einzelne derselben ganz 
oder teilweise weiter fiir die Produktion eines oder mehrerer Fabrikate 
verwandt oder auch verkauft werden. Zuweilen weill man aber bei der 
Herstellung der Zwischenprodukte noch gar nicht, wie man sie spater 
verwenden wird, da man eventuell, je nach der Art der Vereinigung mit 
Rohmaterialien oder anderen Zwischenprodukten, zur Gewinnung ver
schiedener Verkaufsprodukte gelangen kann. Wenn die Erzeugnisse 
einer Phase teils verkauft; teils weiterverarbeitet werden, kann es sich 
schon um sehr gewinnbringende Verkaufe handeln und au.Berdemauch 
um· gewinnbringende vVeiterverarbeitung zu Fertigfabrikaten. Die 
Produktionsabsicht liegt in solchen Fallen nicht absolut fest, und von 
diesem Gesichtspunkte aus wiirden sich die Kriterien fiir eine Scheidung 
in Haupt- und Nebenprodukte schwerlich genau berechnen lassen. 

In solchen Fallen wird mannicht umhin konnen, bei einer Scheidung 
der Ausbeute in Haupt- und N ebenprodukte praktisches, subjektives 
Empfinden mitwirken zu lassen. 

C. Die Abfallprodukte. 
Man begegnet in der Theorie gewohnlich au.Ber Haupt- und Neben

produkten noch einer dritten Kategorie fur die ausgebeuteten Stoffe, 
namlich den Abfallprodukten 1). 

In der Literatur versteht man unter Abfallen das bei der Fabrikation 
wiedergewoJIDene Material, das sich der Substanz nach von dem Stoff, 
aus dem es entstanden ist, nicht unterscheidet. In dieser kurzen De
finition ist jedoch nicht allen fiir die chemische Industrie moglichen 
Verhaltnissen genugend Rechnung getragen. 

Das wesentlichste Kriterium fiir ein Abfallprodukt ist freilich die 
Wiedergewinnung. Streng genommen, miillten nun aber nach obiger 
Definition das Einsatzprodukt und das ihm substanzgleiche, wieder
gewonnene Abfallprodukt derselben Produktionsetappe angehoren. 

1) Vgl. Calmes, Der Fabrikbetrieb, 1916, S.88f£. 
Hempelmann, Betriebsverrechnung. 5 
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Geht man uber diese Grenze hinaus und holt, um ein wiedergewonnenes 
Produkt in Beziehung zu einem Einsatzstoff zu bringen, weiter aus, so 
weill man eventuell nicht, wo man schlieBlich stehen bleiben soll. 1m 
Produktionsorganismus einer groBen chemischen Fabrik sind die Pro
duktionswege so mannigfach miteinander verknupft, daB man viele 
wiedergewonnene Stoffe mit einem substanzgleichen Einsatzstoff irgend
einer Produktionsetappe in Beziehung bringen kann. Nach dies em 
Kriterium konnte man also ziemlich viele wiedergewonnene Stoffe als. 
Abfallprodukte betrachten. 

Fiir die Abfallprodukte der chemischen Industrie besteht theoretisch 
jedoch immer noch ein zweites, wesentliches Kriterium, namlich die 
Notwendigkeit einer Regeneration der wiedergewonnenen Stoffe .. 
Konnen die Stoffe ohne vorherige Reinigung, Konzentrierung, mecha
nische Bearbeitung o. dgl. ohue weiteres wieder als Einsatz fiir dieselbe 
Produktion verwandt werden, so besteht praktisch kein Unterschied 
zwischen ihnen und wiedergewonnenen Rohstoffen oder Zwischenpro
dukten. Moglicherweise konnen aber auch Abfalle, die diesem zweiten 
Kriterium entsprechen, doch fUr andere Produktionen als Einsatz ver
wandt werden, ohne daB man sie vorher regeneriert. Endlich kann es 
das Vorteilhafteste sein, die Abfalle nicht seIber weiter zu verarbeiten,. 
sondern sie nach Regeneration oder ohne eine solche auf den Markt 
zu werfen. Natiirlich kann auch hier wieder eine geteilte Verwertung 
in Frage kommen. Man kann also auch das zweite Kriterium nicht so 
formulieren, daB Abfallprodukte Stoffe sind, die vor jeder Verwertung 
einer Regeneration unterworfen werden mussen. 

Zwischen Abfallprodukten und wiedergewonnenen Rohmaterialien 
oder Zwischenprodukten laBt sich also haufig in der Praxis keine scharf 
erkennbare Grenze ziehen. Unter Umstanden scheidet man die wieder
gewonnenen Stoffe bei der Lagerung uberhaupt nicht von substanz
gleichen Rohmaterialien oder Zwischenprodukten, da sie mit diesen 
zusammen wieder als Einsatz verwandt werden konnen. 

Erwahnt sei ferner noch, daB aus Produktionsetappen mit lediglich. 
Rohmaterialeinsatz der stofflichen Verwandtschaft nach nicht nul' 
regenerierungsbediirftige Rohmaterialien, sondern auch ebensolche 
Zwischenprodukte entfallen konnen. 

Wie unterscheiden sich in der Praxis nun die Abfallprodukte von den 
N ebenprodukten ~ Unter den letzteren hat man nach der Theorie zweite 
Erzeugnisse zu verstehen, die man in derselben ProduktiQnsetappe neben 
dem Hauptprodukt gewinnt, und die der Substanz nach sowohl vom 
Hauptprodukt wie auch vom Einsatzmaterial der Etappe verschieden 
sind. Hiernach ist also die Nichtidentitat mit der Einsatzsubstanz das 
wesentliche Kriterium fur die Scheidung von den Abfallprodukten. 
Praktisch kann es jedoch Schwierigkeiten bereiten, zwischen nur regene-
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rierungsbediirftigen Abfallprodukten und nicht mehr mit dem Einsatz 
substanzgleichen N ebenprodukten zu scheiden. Fiir denselben Stoff kann 
spateI' nach del' jeweils in Betracht kommenden praktischen Verwertung 
sowohl Regeneration wie auch direkte Verarbeitung moglich sein, so daB 
hierin nicht immer ein entscheidendes Kriterium gesucht werden kann. 

In del' chemischen Industrie kann unter Umstanden die Substanz
gleichheit zwischen Einsatz und Ausbeute iiberhaupt nicht als fiir die 
Kategorisierung del' Ausbeute entscheidendes Merkmal in Betracht 
kommen. Hierfiir ein praktisches Beispiel: 

Bei del' Produktion eines Sprengstoffes gehort zum Einsatz Misch
saure, d. i. ein Gemisch von Salpetersaure und Schwefelsaure bzw. 
Oleum. Bei dem ProduktionsprozeB werden abel' beide Sauren nur 
zum Tell in Anspruch genommen, wahrend ein Rest mit den Abwassel'll 
fortflieBt. Friiher dachte man kaum an die Verwertung diesel' Ab
wasser. 1m Krieg galt es nun, die rare Schwefelsaure wieder nutzbar 
zu machen, was dann auch gleichzeitig zur Wiedergewinnung del' Sal
petersaure fiihrte. Die Abwasser wurden in den Sprengstoffbetrieben 
in riesigen Reservoirs gesammelt und von hier in del' Nahe errichteten 
Denitrierungsanlagen zugefiihrt. Dort vollzieht sich die Trennung 
del' Schwefelsaure und Salpetersaure. Das hierbei wiedergewonnene 
salpetersaurehaltige Wasser setzt man dann mit in die Salpetersaure
fabrikation ein, wo es im Laufe del' Fabrikation in die hochkonzentrierte 
Saure aufgeht. Die Schwefelsaure dagegen, welche in del' Denitrierung 
verhaltnismaBig verdiinnt entfallt, leitet man gewohnlich noch in eine 
Konzentrationsanlage, wo sie so verdichtet wird, daB sie wieder fiir die 
verschiedensten fabrikatorischen Zwecke verwendbar ist, z. B. zum 
Zersetzen des Salpeters in del' Salpetersaurefabrikation odeI' abel' auch 
im Kreislauf wieder zur Sprengstoffabrikation. 

Hier gewinnt man also nicht direkt Einsatzstoffe wieder, sondel'll 
holt solche erst durch komplizierte RegenerationsmaBnahmen aus den 
Abwassern heraus. Praktisch betrachtet man die Abwasser abel' doch 
nicht als Nebenprodukt, sondel'll als Abfallprodukt del' Produktion, bei 
welcher sie entfallen. 

Es kann abel' auch noch kompliziertere Falle geben. Bei einem 
chemischen ProzeB kann z. B. als zweites Produkt ein Stoff entfallen, 
del' durch besondere FabrikationsmaBnahmen unter Stoffzusatz zu 
einem mit dem Einsatz substanzgleichen Produkt verarbeitet wird, odeI' 
abel' del' Stoff wird nachtraglich in mehrere Produkte zerlegt, fiir die 
dann wieder die verschiedensten Variationen moglich sind. Nach den 
technischen Diskriminanten wiirde sich also zuweilen eine Klassifikatiop. 
del' Ausbeutestoffe nur schwierig durchfiihren lassen. 

Die in del' Literatur fUr diese Klassifikation aufgestellten Leitsatze 
riicken die Verhaltnisse del' technischen Erzeugung denen del' Ver-

5* 
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wertung gegeniiber zu sehr in den Vordergrund, wahrend doch die letzte
ren praktisch fiir die Bewertung der Stoffe, riicksichtlich der die Klassi
fikation iiberhaupt nur erfolgt, entscheidend sind. 

Ein Grund zur Scheidung zwischen Neben- und Abfaliprodukten ist, 
wie weiter unten noch zu zeigen sein wird, aus kostenkalkulatorischen 
Griinden iiberhaupt nicht vorhanden. Nebenprodukte und Abfalle be
wertet man nach den gleichen Grundsatzen. Dennoch pflegt man, dem 
Gebrauch der technischen Praxis folgend, z. B. besondere Verkaufs
kontenreihen fiir Abfaliprodukte einzurichten. 

Wenn ich es recht verstanden habe, geht die technische Praxis im 
allgemeinen so vor, daB sie als Nebenprodukt bezeichnet, was praktisch 
auch Produktionszweck, d. h. Hauptprodukt sein konnte, als Abfali 
aber die iibrigen neben dem Haupterzeugnis entfalienden Produkte. 
Doch mochte ich hiermit keine neue Definition aufgestelit haben. 

Nach technischen Gesichtspunkten pflegt man iibrigeJ;ls in der che
mischen Industrie neben dem Haupterzeugnisse nicht nur Neben- und 
Abfaliprodukte, sondern auch noch Fabrikationsruckstande zu unter
sch~iden. Bei vielen chemischen Prozessen, z. B. beim Rosten und De
stillieren, gehen nicht die gesamten Mengen der eingesetzten Stoffe in 
die eigentliche Ausbeute hinein, sondern es verbleiben Riickstande, die, 
wenn sie verwertbar sind, auch als solche fiir das Verrechnungswesen 
beriicksichtigt werden miissen. 

Wolite man die Riickstande nach streng theoretischen Kriterien 
von den iibrigen Ausbeutestoffen scheiden, so wiirden hierfiir den oben 
erwahnten analoge Schwierigkeiten entstehen. 1m Verrechnungswesen 
faBt man die Riickstande mit den Abfaliprodukten Zllsammen und hat 
dort auch entsprechende zusammenfassende Kontenbezeichnungen, 
z. B. »Abfalle- und Riickstandeverkaufskonto«. 

m. Die Bewertung der Erzeugnisse. 

A. Allgemeines zur Bewet'tungsfrage. 
Die im vorigen Abschnitt behandelte Klassifikation der Ausbeute

stoffe hat den praktischen Zweck, Grundlagen fiir die Bewertung zu 
schaffen, denn die Gesichtspunkte, nach denen der Wert der Haupt
produkte anzusetzen ist, sind grundverschieden vondenen, nach welchen 
die Bewertung der Nebenprodukte, Abfalie und Riickstande zu er
folgen hat. 

Bei der chemischen Produktion entfalien eben, wie schon mehrfach 
erwahnt, fast in jeder Produktionsetappe mehrere verwertbare Erzeug
nisse, welche Trager der Kosten der Etappe werden mussen. Es kommt 
nun darauf an, ob man die verschiedenen Erzeugnisse als selbstandige 
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Produktionsergebnisse betrachtet, oder nur als vom Hauptprodukt ab
gelOste Teilergebnisse, fiir die nicht selbstandig durch Gegenuberstellung 
von Aufwand und Ertrag ein Erfolg zu berechnen sondern deren Er
trag einfach von den Kosten der Hauptproduktion in Abzug zu 
bringen ist. 

Es entfallen nun bei der chemischen Produktion auch Stoffe, die von 
der technischen Seite betrachtet, Nebenprodukte, Abfalle oder Ruck
stande sind, die aber nicht verwertet werden konnen, sondern deren 
Entfall nur Kosten, z. B. die der Fortschaffung, verursacht. Diese 
Kosten stehen aber rechnungsmaBig nicht als Minus einem Plus fiir die 
verwertbare Produktion gegenuber, da ja fiir die letztere nur ein in
differenter Nutzwert, unberucksichtigt entsprechender Produktions
kosten, verrechnet wird. Die durch den Entfall einer nicht verwert
baren Nebenproduktion entstandenen Kosten sind, ohne daB dies ver
rechnungstechnisch besonders zum Ausdruck kommt, in dem Kosten
wert der Hauptproduktion enthalten. 

Etwas anderes ist es mit den Kosten der Regeneration oder sonstigen 
Bearbeitung, der die Produkte der Nebengewinnung unterworfen werden, 
um gebrauchs- und verkaufsfahige Stoffe abzugeben. Es ist moglich, 
daB die Betriebe, in denen die Regeneration u. dgl. vorgenommen wird, 
sich in technischer Beziehung nicht wesentlich von den eigentlichen 
Produktionsbetrieben unterscheiden. Dennoch ist der Unterschied hin
sichtlich der Verrechnung ein grundsatzlicher. Fiir die eigentlichen 
ProduktiQnsbetriebe werden die fUr die Erzeugnisse aufgewandten 
Rohmaterial- und Betriebsunkosten zu einem Produktionserfolge in 
Beziehung gebracht; der durch die Regeneration und ahnliche technische 
MaBnahmen erforderliche Aufwand wird aber einfach bei der Haupt
produktion, bei der die Nebengewinnung entfiel, von deren Ertragswert 
in Abzug gebracht. Auf diese Weise wird also auch der Produktions
erfolg der Regenerations- u. dgl. Betriebe in denjenigen der Haupt
betriebe hineingerechnet. 

B. Die Bewertung der Haupterzeugung. 
·Wenigstens theoretisch ist zunachst der Fall in Betracht zu ziehen, 

daB in einer Produktionsetappe mehrere Erzeugnisse ausgebeutet werden 
konnen, die sich hinsichtlich der Produktionsabsicht selbstandig und 
gleichwertig gegenuberstehen. Als MaBstab fiir die Verteilung der Kosten 
der Etappe kommen dann in erster Linie die ausgebeuteten Mengen 
und die Nutzwerte in Frage. Um ein einfaches Beispiel zu wahlen: In 
einer Produktionsetappe entfallen zwei Hauptprodukte, deren Aus
beutemengen im Verhaltnis I : 2 stehen mogen, wahrend die Nutzwerte 
sich wie 3 : 2 verhalten; die Kosten der Etappe sind dann im Verhaltnis 
3 x I : 2 x 2 oder 3 : 4 auf die beiden Erzeugnisse zu verteilen. 
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Ob diese Bewertungsweise in der chemischen Industrie zur Anwen
dung kommt, weiB ich nicht. Mir sind keine Anwendungsbeispiele be
kannt geworden. Jedenfalls wiirden solche zu den Ausnahmen gehoren. 
In der Praxis wird ganz ailgemein fiir jede Etappe nur ein Erzeugnis 
als Hauptprodukt betrachtet, aile anderen aber sind erfolgsrechnerisch 
indifferent. Sie konnen von den Kosten des Hauptproduktes abgesetzt 
werden zu dem tatsachlich erzielten Ertrage, zu Durchschnittswerten 
oder auch nach dem Grenznutzen. Bei der Wahl des Wertes wird man 
sich naturlich moglichst den praktischen Verhaltnissen anzupassen 
suchen. 

Ich mochte es seiner Wichtigkeit wegen noch einmal hervorheben: 
Fiir die Kostenverrechnung werden samtliche Erzeugnisse in nur zwei 
Klassen geschieden, namlich solche, die erfolgsrechnerisch selbstandig 
auftreten und solche, fur die nur eine indifferente Verwertungsrechnung 
aufgemacht wird. 

1m vorigen Abschnitt haben wir schon erlautert, daB es zuweilen 
etwas Willkurliches ist, von mehreren Erzeugnissen einer Produktions
etappe ein einziges als Objekt der Erfolgsrechnung herauszugreifen. 
Mit diesem einfachen, starren Aufbau der Kostenrechnung umgeht oder 
ubergeht man aber praktisch viele kalkulatorische Schwierigkeiten, 
wofUr allerdings den Ergebnissen recht haufig erhebliche kalkulatorische 
Mangel anhaften. Wenn man den Ertrag der Nebenproduktion von 
den Gesamtkosten der Produktionsetappe abgesetzt hat, bleibt fiir das 
Hauptprodukt haufig ein Kostenwert ubrig, der eben nichts anderes ist 
als eine RechnungsgroBe fUr die Erfolgsrechnung, mit der man z. B. 
hinsichtlich der Preiskalkulation nichts anfangen kann. Es kann sogar 
sein, daB der fiir die Nebenproduktion zu verrechnende Wert groBer 
ist als die Gesamtproduktionskosten der Etappe, so daB sich hier fur 
das Hauptprodukt statt des Produktionsaufwandes ein Produktions
ertrag ergibt. 

Dies erheilt deutlich, daB die Preiskalkulation bei der zentralen 
Betriebsverrechnung, wie sie in dieser Arbeit aufgefaBt und beschrieben 
wird, in den Hintergrund tritt. Fiir die Preiskalkulation mussen in 
der Kalkulationsabteilung besondere Nebenverrechnungen aufgemacht 
werden. 

Wenigstens theoretisch besteht nun naturlich auch die Moglichkeit, 
daB fiir eine Produktion mehrere Erzeugnisse als Hauptprodukte be
trachtet werden, und auBerdem auch noch Nebenprodukte zu ver
rechnen sind. In einem solchen Falle muBte man einfach die beiden 
oben besprochenen Verrechnungsweisen kombinieren, also zunachst die 
Kosten auf die Hauptprodukte verteilen und dann den Ertrag der Neben
erzeugung bei einem Hauptprodukt oder mehreren absetzen. 
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C. Der fiir die N ebenerzeugung zu verrechnende Wert. 
Der fiir die Nebenerzeugung von den Gesamtkosten abzusetzende 

Wert soil also nach den obigen Ausfiihrungen so bemessen sein, daB er 
moglichst genau den dem Unternehmen tatsachlich erwachsenden Nutzen 
ausdruckt. Wir mftssen uns jedoch noch naher ansehen, wie man prak
tisch den Wert der Nebenproduktion festsetzt. 

Nehmen wir zunachst an, daB die Nebenerzeugnisse in ihrer ganzen 
Menge verkauft werden. Es entstehen dann nach der LoslOsung yom 
Hauptprodukt noch Lager-, Verwaltung~-, Verkaufs- und Transport
unkosten. Der Hauptproduktion ist dann also der VerkaufserlOs ab
zuglich dieser Unkosten gutzubringen. 

Wird nun nicht die gesamte entfailende Menge verkauft, sondern 
ein Teil derselben im eigenen Betriebe weiterverarbeitet, so handelt es 
sich darum, ob auch die in der Fabrikverbliebene Menge noch voll
standig unter gleichen Bedingungen hatte verkauft werden konnen. 
1st dies der Fail, so muB als Verrechnungspreis der im eigenen Unter
nehmen verarbeiteten Menge der Durchschnittsverkaufspreis abzuglich 
der durch den Nichtverkauf ersparten Kosten angesetzt werden. Die 
Anwendung dieses Verrechnungspreises solI bewirken, daB keine unwirt
schaftliche Weiterverarbeitung an die Stelle des Verkaufes tritt. 

Kann man aber nur einen Teil der entfallenden Nebenproduktion 
auf dem Markte unterbringen, so daB fur den Rest lediglich der Ver
brauch im eigenen Unternehmen ubrigbleibt, so muB der interne Ver
rechnungspreis unter Umstanden unter dem Verkaufspreis abzuglich 
der ersparten Kosten liegen. Er muB theoretisch so angesetzt werden, 
daB die Produktion, fur die das N e benprodukt verwandt wird, sich gerade 
noch lohnt. 

In einem chemischen GroBbetriebe treten sich die Leiter der ver
schiedenen Hauptbetriebe aber auch innerhalb des Unternehmens ziem
lich selbstandig als Verkaufer und Kaufer gegenuber, so daB sich auch 
bei der Feststetzung der internen Verrechnungspreise die Krafte von 
Angebot und Nachfrage einigermaBen auswirken. Die Oberleitung hat 
dann die Vereinbarungen zu genehmigen oder als hohere Entscheidungs
instanz aufzutreten, wenn die Parteien sich nicht einigen konnen. 

Durch dies en Preismechanismus wird auch geregelt, daB die Stoffe 
von mehreren in Frage kommenden Verwendungen der· wirtschaft
lichsten zugefuhrt werden, daB also zwischen Verkauf und Weiterver
arbeitung oder zwischen verschiedenen Weiterverarbeitungsmoglich
keiten richtig entschieden wird. 

Immerhin scheint man es in der Praxis doch tunlichst zu vermeiden, 
die Festsetzung der internen Verrechnungspreise ganz dem £reien Aus
wirken von Angebot und Nachfrage zu uberlassen und lehnt sich 
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moglichst an die Verkaufspreise an, oder auch an die Einkaufspreise, 
die man entrichten miiBte, wenn der Stoff, statt in der eigenen Fabrik 
zu entfallen, yom Markt bezogen werden miiBte. 

Wenn die Praxis moglichst nur diese WertmaBstabe in Betracht 
zieht, so liegt darin wieder eine gewisse Vereinfachung des Kosten
aufbaues. Ob die Praxis aber trotzdem in der Verwendung der Stoffe 
sicher und gut wirtschaftet, also die durch die Theorie vorgeschlagenen 
Regeln yom Kalkulationswert nach dem Grenznutzen 1) usw. vernach
lassigen darf, glaube ich nicht entscheiden zu konnen. Vielleicht ist 
doch etwas Riickstandigkeit im Spiele. 

Wir haben aber der Schwierigkeiten noch nicht gedacht, die praktisch 
in den zeitlichen Unterschieden fiir die Feststellung der Werte liegen. 
Wenn die Verrechnung der Hauptproduktion abgeschlossen wird, muB 
man notwendigerweise schon den Wert der gesamten Nebenproduktion 
beriicksichtigen, trotzdem die Verwendungszwecke und damit die Nutz
werte noch nicht festliegen. Man weiB vielleicht noch garnicht, ob das 
Erzeugnis weiterverarbeitet oder verkauft wird, und welcher Preis yom 
Verbraucher oder Kaufer zu erzielen ist. 

In der Praxis muB man daher vielfach mit geschatzten Nutzwerten 
arbeiten. Man setzt dann die gesamte Nebenerzeugung zu einem Durch
schnittswert bei der Haupterzeugung abo Das Konto, auf dem die 
Nebenerzeugung weiterverrechnet wird, schlieBt dann natiirlich nicht 
bhne Gewinn oder Verlust ab, der aber nichts weiter als eine Kalkulations
differenz ist. Diese kann man direkt in die Gewinn- und Verlustrechnung 
bringen oder auch nachtraglich noch auf den Verkaufskonten der Haupt
produkte beriicksichtigen. 

Hat man es mit Nebenprodukten, Abfallen oder Riickstanden zu tun, 
die einen im Verhaltnis zu den Gesamtkosten der Etappe nur ganz ge
ringen, oder einen im voraus nur ganz ungenau bestimmbaren, vielleicht 
nur zufalligen Wert haben, so nimmt man ihre Verrechnung unter Um
standen ausschlieBlich auf den Verkaufskonten der Hauptprodukte vor. 

Die Praxis notigt eben zu bewuBten, unumganglichen Verzichten 
auf Genauigkeit der einzelnen Kalkulationsetappen. 

IV. Die technische Handhabnng der Fabrikations
verrechnnng. 

A. Die Fabrikations-V errechnungsabteilung. 
In Analogie zu der Betriebsunkosten-Verrechnungsabteilung und der 

Rohmaterialverrechnungsabteilung sollte man im Verwaltungsapparat 
eines chemischen GroBunternehmens eine besondere Fabrikationsver-

1) Vgl. Schmalenbach, Selbstkostenrechnung, Z. f. H. F., XIII, S. 274ff. 
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rechnungsabteilung voraussetzen, etwa als »Fabrikationskontrolle« be
zeichnet. Soviel mil' bekannt ist, gibt es in der Praxis jedoch keine 
Verwaltungen, die einer so reinlichen Scheidung der zu bearbeitenden 
Materie entsprechend organisiert sind. 

1m vorigen Teile dieser Arbeit wurde schon erwahnt, daB in der 
Praxis gewohnlich die Rohmaterialverrechnung, die Fabrikationsver
rechnung, die Emballageverrechnung und vielleicht noch andere Ge
biete in einer zusammenhangenden Betriebsverrechnungsabteilung er
ledigt werden. 

Die Quantitat der Arbeiten fiir die Fabrikationsverrechnung ist 
groBer als diejenige fiir die Rohmaterialverrechnung, aber immerhin 
kleiner als diejenige fiir die Betriebsunkostenverrechnung. 

Das Gebiet der Fabrikationsverrechnung kann ohne besonderen 
Zwang aufgeteilt werden in die Mengenkontrollen fiir die Erzeugnisse, die 
Detailfabrikationskonten nach Betrieben und die Detailkonten fiir die 
Erzel'lgnisse. Dieser Scheidung analog sind naturgemaB auch die Ar
beiten verteilt. 

Bei der ortlichen Biiroorganisation muB vor allem auf den fort
laufenden, gegenseitigen Kontrollverkehr zwischen der Fabrikations
verrechnungsabteilung und der Kalkulationsabteilung Riicksicht ge
nommen werden, wie es natiirlich iiberhaupt vorteilhaft ist, wenn die 
Betriebsverrechnungsabteilungen aIle moglichst nahe beieinander liegen. 

B. Die Schaffnng del' Unterlagen fiir die Fabrikations
verrechnnng. 

Das Betriebsverrechnungswesen eines GroBbetriebes darf, wenn man 
eine iibersichtliche Kontrolle gewinnen will, stark systematisierender 
und uniformierender Ziige nicht entbehren. Doch die ersten Auf
zeichnungen miissen sich der Verschiedenheit der Betriebsabteilungen 
noch weitgehendst anpassen. 

Die einfachste Form, in del' diese Aufzeichnungen vorgenommen 
werden konnen, ist die, daB die die Apparatur bedienenden Arbeiter 
sogenannte Fabrikationszettel zu fiihren haben, auf welche die Zeit, 
der Einsatz, die Ausbeute und vielleicht noch mancherlei andere fiir 
die technische Kontrolle oder die Verrechnung wichtige Daten einzu
tragen sind. Es kommt dann an auf die Herstellung einfacher, den 
Verhaltnissen moglichst angepaBter Formulare. Uberhaupt kann dieses 
Verfahren nur angewandt werden, wenn die gesamten Produktions
verhaltnisse leicht zu iibersehen sind, wie z. B. bei der Erzeugung photo
graphischer Papiere und Folien. 

In den meisten Fallen konnen die Aufzeichnungen jedoch nicht in 
dieser einfachen, einheitlichen Form vorgenommen werden. Besteht 
z. B. der Einsatz eines Of ens aus vielen Ladungen taglich, so laufen 
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diese vielleicht iiber eine automatische Wiegevorrichtung. 1m Betriebe 
wird dann jede Ladung zur Kontrolle etwa noch mit einem Strich in 
einer Kladde notiert. Die Abgabe der Ausbeute aus dem Betriebe ge
schieht gegen Abgabe- bzw. Entnahmeschecks, auf die wir noch zuriick
zukommen haben. Uber bestimmte'technische Verhaltnisse hat der 
Meister dann noch fiir jede Schicht Eintragungen in einem entsprechend 
vorgerichteten Betriebsbuche vorzunehmen. Hier sind die Unterlagen 
also komplizierter. 

Es gibt auch Betriebe, ~. B. Destillationseinrichtungen, in denen 
Einsatz und Ausbeute durch Rohrleitungen zu- und abflieBen. In 
solchem FaIle muB man fiir die Betriebsverrechnung eben wissen, daB 
bei der und der Rohrenweite, bei dem und dem Druck in der Minute 
so und soviel Kilo durchflieBen. Gewohnlich sind dann solche Einrich
tungen getroffen, daB der die Apparatur bedienende Meister oder Ar
beiter nur die Zeit des Zu- und Abflusses zu notieren hat. Doch kann 
man auch automatische MeBapparate in die Leitung einbauen. 

Eine eigentliche Kontrolle der Aufzeichnungen iiber Zu- und AbfluB 
wird aber erst durch die Bestandsaufnahmen gewonnen, die tunlichst 
fiir den SchluB einer jeden Verrechnungsperiode zu den Aufzeichnungen 
tiber die Stoffbewegung treten miissen. 

Wie schon an anderer Stelle erwahnt wurde, darf man dem tech
nischen Betriebspersonal nur Aufzeichnungen zumuten, mit welchen 
keine besonderen systematischen Anordnungen oder rechnerischen Auf
gaben verbunden sind. Hierfiir treten eben zwischen die Verrech
nungsabteilung und die Betriebe die den letzteren angegliederten Be
trie bs biiros. 

In den Betriebsbiiros wird auf Grund der primitiven Betriebsauf
zeichnungen eine systematische Mengenkontrolle fiir aIle zu der Pro
duktion in Zusammenhang stehenden Stoffe durchgefiihrt und in den 
sogenannten Fabrikbiichern aufgezeichnet. Zur einheitlichen Durch
fiihrung der Mengenverrechnung benotigt das Betriebsbiiro aber auch 
noch die Analysenangaben der Betriebschemiker. Mit diesem Gegen
stand wollen wir uns jedoch erst im nachsten Teil dieser Arbeit naher 
beschaftigen. 

Zunachst wird also im Fabrikbuch die Mengenbewegung der Einsatz
stoffe geschlossen aufgezeichnet. Aber auch fiir die Ausbeutestoffe 
fiihrt man im Fabrikbuch schon eine geschlossene Mengenverrechnung 
durch, indem man die BewegungsgroBen in Beziehung bringt nach der 
Formel: 

Endbestand + Abgaben - Anfangsbestand = Produktion. 

Der die eigentliche Fabrikationsverrechnung durchfiihrenden Ab
teilung bleibt dann noch die Aufgabe, die in die Fabrikbiicher einge-



Die Mengenkontrollrechnung fur die Erzeugnisse. 75 

setzten Zahlen nach den Belegen zu priifen und die Fabrikbiicher der 
verschiedenen Betriebe untereinander abzustimmen. 

AuBer den Mengenverrechnungen konnen die Fabrikbiicher natiir
lich noch die verschiedensten Aufzeichnungen aufnehmen, so z. B. 
zweckmaBige Angaben iiber Leitungs- und Apparaturdefekte oder 
sonstige Beeinflussungen der Produktion, die bei der Vergleichung des 
tatsachlichen Ausbeutesatzes mit dem theoretisch festgesetzten beriick
sichtigt werden miissen. 

Der verantwortliche Betriebsfiihrer hat die im Betriebsbiiro vor
genommenen Aufzeichnungen in den Fabrikbiichern durch Unterschrift 
anzuerkennen. Das Fabrikbuch unterrichtet ihn auch gleich, ob er 
eine giinstige oder eine ungiinstige Ausbeute erzielt hat. Selbstver
standlich kann er auch noch die Aufzeichnungen im Fabrikbuch an Hand 
der Unterlagen priifen. 

Das anerkannte Fabrikbuch geht nun zur Fabrikationsverrechnungs
abteilung, wo es zunachst auf seine rechnerische Richtigkeit gepriift 
wird. Dann zieht man samtliche Daten aus, die fiir die Fabrikations
verrechnung gebraucht werden. Dieser Auszug ist schon Doppelschrei
berei, die aber bei einem groBen und zerlegten Verrechnungsapparat 
notwendig ist. Es wird sich kaum einrichten lassen, daB die Biicher 
einer Abteilung einer anderen gerade dann und so lange zur Verfiigung 
stehen, als sie dort gebraucht wiirden, wenn Abschriften bzw. Ausziige 
vermieden werden soilten. Die Betriebsbiiros miissen die Fabrikbiicher, 
die auBer fUr die Fabrikationsverrechnung auch fUr die Kalkulation 
gebraucht werden, moglichst schnell zuriickbekommen. 

c. Die Mengenkontrollrechnnng fur die Erzeugnisse. 
Hinsichtlich der Durchfiihrung der Mengenkontrollrechnung und der 

Verkniipfung derselben mit derWertverrechnung hat die Fabrikations
verrechnung viele Analogien mit der Rohmaterialverrechnung. Der 
Fabrikationsverrechnung miissen auch abgeschlossene, abgestimmte 
Mengenverrechnungen fiir aile Hauptprodukte, Nebenprodukte, Abfalle 
und Riickstande zugrunde liegen. 

Wie oben erwahnt, bauen sich die Arbeiten der Fabrikationsver
rechnungsabteilung auf die Aufzeichnungen in den Fabrikbiichern auf, 
die jedoch kontrolliert und eventueil selbstandig rekonstruiert werden 
miissen. In gleicher Weise wie beim Rohmaterial muB die Mengen
kontrolle auch fiir die Erzeugnisse die gesamte Lagerbewegung ver
folgen, wahrend die Weiterverrechnung nur an den Verbrauch ankniipft. 

Als zu kontrollierende und zu verrechnende GroBen greifen wir zu
nachst Anfangs- und Endbestande der Erzeugnisse heraus. Da im all
gemeinen Abgabe bzw. Eingang sich mit dem Verbrauch nicht genau 
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decken, konnen Bestande eines Erzeugnisses in den verschiedensten 
Betrie bsa bteilungen lagern. 

Die Verhaltnisse, unter denen die Bestande der Erzeugnisse er
mittelt werden, konnen nun einer genaueren Verrechnung mancherlei 
Schwierigkeiten bereiten. Die aufzunehmenden Bestande befinden sich 
haufig noch in der Produktionsapparatur, eventuell in unkondensiertem, 
unkonzentriertem oder sonstwie unfertigem Zustande. Man ist dann 
vielfach zu Schatzungen gezwungen oder muB die Ausbeute nach theo
retischen Satzen aus dem Rohmaterialeinsatz oder sonstigem Betriebs
aufwande berechnen. 

Zu solchen Feststellungen gehoren aber gewohnlich genauere tech
nische Kenntnisse, so daB eine Kontrolle der aufnehmenden Chemiker 
durch Beamte des Verrechnungsapparates meist praktisch unmoglich 
ist. Die Ungenauigkeiten der Aufnahmen stellen sich gewohnlich erst 
bei Unterbrechungen der Produktion heraus. Bei fortlaufender Pro
duktion hat der Betriebschemiker es aber praktisch haufig in der Hand, 
durch die Bestandsaufnahmen die Aus beuten verschiedener Produktions
abschnitte bis zu einem gewissen Grade zu egalisieren oder sonst irgend
eine Produktionspolitik zu verfolgen. Allerdings sind meist mehrere 
Chemiker an einer Aufnahme beteiligt. Sind aber aile einig, so kann 
manche Betriebssiinde verdeckt werden, weil die Verrechnungsbeamten 
die vorgelegten Aufnahmen nur auf rechnerische Richtigkeit nach
priifen konnen. 

Genauer als die Bestande lassen sich aber im allgemeinen die von 
den Betrieben abgegebenen Produkte kontrollieren. Der empfangende 
Betrieb muB Quittung leisten. Dies kann in gleicher Weise wie beim 
Rohmaterialverkehr durch Ausstellung drei gleicher Scheckexemplare 
geschehen, von denen eins fur den abgebenden, ein zweites fiir den 
empfangenden Betrieb bestimmt ist, ein drittes endlich der Fabri
kationsverrechnungsabteilung zugestellt wird. Das geklebte Scheck
material dieser drei Stellen kann dann untereinander abgestimmt 
werden, bzw. ist es Beleg zu den fiir die Abgabe im Fabrikbuch ein
getragenen Zahlen. 

1m vorigen Teil dieser Arbeit wurde schon erwahnt, daB im che
mischen GroBbetrieb zuweilen Stoffe eingekauft werden, die mit selbst
produzierten stofflich identisch sind, mit diesen zusammen gelagert 
und weiterverarbeitet, und daher auch fiir das Verrechnungswesen von 
vornherein als Zwischenprodukte betrachtet werden. Die Kontrolle 
dieser ·Stoffe kann in analoger Weise wie die der Rohmaterialien aus
gefiihrt werden. Auch eingekaufte Zwischenprodukte laufen durch das 
Rohmateriallager, werden aber von diesem nicht der Rohmaterial-, 
sondern der Fabrikationsverrechnungsabteilung rapportiert. Drei 
Scheckexemplare nehmen wieder den bekannten Weg. 
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Der Zugang an Zwischenprodukten wird im Fabrikbuch in die kon
trollm1Wige Produktionsberechnung amgenommen, fiir welche die 
Formel dann lautet: 

Endbestand + Abgabe- (Anfangsbestand + Zugang) = Produktion. 

Die Fabrikationsverrechnungsabteilung hat nun vor allem zu priifen, 
ob die Abgaben der Produktionsbetriebe von anderen Betriebsabtei
lungen als Zugang bestatigt werden. Sie Mnnen da~ dort am Ende 
der Verrechnungsperiode verbraucht sein; unter Umstanden k6nnen 
sie nochmals weitergegeben worden sein, und eventuell sind Lagerungs
differenzen zu beriicksichtigen. 

Die geschlossenen Mengenkontrollen, die in der Fabrikationsver
rechnungsabteilung dann endlich fiir jedes Produkt sowohl fiir die 
Produktionsbetriebe als auch fiir die Verbraucherbetriebe amgemacht 
werden, sind denen fiir die Rohmaterialien ganz analog, nur daB an die 
Stelle des Zukams (der aUerdings auch hier, wie erwahnt, noch bestehen 
bleiben kann) die Produktion tritt. 

D. Die Aufteilung des Generalfabrikations-Kontos nach 
Betriebsabteilungen. 

Schon im ersten Teil dieser Arbeit wurde erwahnt, daB in chemischen 
GroBunternehmen der Betriebsbegriff als mittelbares Kalkulationsobjekt 
zwischen den technischen Gesamtbetrieb und die einzelnen Erzeugnisse 
tritt. Die kontenmaBigen Ubertrage von den Betriebs- und Rohmaterial
unkostenkonten fassen die Produktionskosten nach ihrem lokalen Ent
fall zusammen. 

Was kontenmaBig fiir eine lokal abgegrenzte Betriebsabteilung ver
rechnet wird, verteilt die Kalkulation am die Erzeugnisse dieser Ab
teilung. Die in der verrechnungstechnischen Literatur oft erwahnte 
gegenseitige Kontrolle zwischen Kontenrechnung und Kalkulation tritt 
also hier in die Erscheinung. 

Die fiir die Rohmaterial- und die Betriebsunkosten belasteten lokalen 
Detailiabrikationskonten miissen, wenn sie fiir die von der Kalkulation 
errechneten Gestehungskosten entlastet werden, ohne Gewinn oder 
Verlust abschlieBen. Verbleibt am einem Konto ein Saldo, so sind 
Ubertragungsfehler gemacht worden, oder aber die Kalkulation hat die 
Produktionskosten nicht richtig verrechnet. 

Wiirde man den Gesamtbetrieb fiir die kontenmaBige Verrechnung 
nicht amteilen, so traten alle Kalkulationsdifferenzen als ein kompaktes 
Gebilde zutage, das schwer amzuklaren ware. LieBe man dagegen die 
Amteilung bis zu den kleinsten Betriebsgruppen oder gleich bis zu den 
einzelnen Produktionen reichen, so miiBten fUr die Konten~errechnung 
dieselben schwierigen Kostenamteilungen vorgenommen werden, die 
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fiiI' den Aufbau der Kalkulationen notwendig sind. Das ware dann 
naturlich unnotiger, doppelter Arbeitsaufwand. 

Die richtige Grenze muB sich ebenaus den praktischen Kontroll
notwendigkeiten ergeben. Diese gestatten aber gewohnlich, daB man, 
natiiI'lich unter tunlichster Berucksichtigung der technischen und per
s6nalen Verhaltnisse, mehrere Betriebe fur ein Detailfabrikationskonto 
zusammenfaBt. 

Diesen Detailkonten stehen am Anfang der Verrechnungsperiode 
zunachst die Bestande an Zwischenprodukten belastet. Auch hier 
berucksichtigt die Wertverrechnung nicht die Bewegung von Betrieb 
zu Betrieb, sondern nur erst den Verbrauch, so daB die gesamten Be
stande dem Detailkonto des Produktionsbetriebes belastet stehen. 

Ins Debet der Detailfabrikationskonten sind weiter noch aIle Ent
lastungen des Generalbetriebsunkostenkontos und des Generalrohmate
rialkontos zu bringen. Eine Sonderung der Produktionskosten braucht 
in der Fabrikationsverrechnungsabteilung nicht mehr vorgenommen 
werden, da sowohl Betriebsunkosten wie auch Rohmaterialunkosten 
dem Generalfabrikationskonto gleich nach Betrieben getrennt belastet 
werden. 

Die Leute, welche die Detailkonten zu bearbeiten haben, fertigen 
sich in del' Hauptbuchhaltung eine Abschrift des Generalfabrikations
kontos an und greifen nach dieser auf die verschiedenen Buchungs
memoriale zuruck, aus denen sie die Ubertragungen vornehmen. Bei 
den Belastungen geht man also einfach yom Generalkonto aus. 

Anders ist es jedoch bei den Entlastungen. FiiI' die Verbuchung 
des Verkaufs besteht zunachst ein Unterschied zwischen Zwischen
produkten und Fertigfabrikaten. Die letzteren werden in ihrer gesamten 
Menge auf die entsprechenden Verkaufskonten ubertragen, auf denen 
also eventueIl auch Bestande fortgefuhrt werden. Die Kalkulations
abteilung, nicht die Fabrikationsverrechnungsabteilung, nimmt die ent
sprechenden Grundbuchungen vor. Bei den Zwischenprodukten da
gegen werden nur die tatsachlich verkauften Mengen auf die entsprechen
den Verkaufskonten ubertragen, auf denen also keine Bestande stehen 
bleiben. Die Grundbuchungen fiiI' diese trbertrage werden in der Fa
brikationsverrechnungsabteilung selbst vorgenommen. Bei einer Weiter
verarbeitung der Zwischenprodukte ist erheblich, ob Produktionsbetrieb 
und Verbraucherbetrieb auf demselben Detailfabrikationskonto ver
rechnet werden oder nicht. 1m ersteren FaIle ruft der Verbrauch 
uberhaupt keine Bewegung auf den Detailkonten hervor. Mussen 
Produktion und Verbrauch jedoch auf verschiedenen Detailkonten 
verrechnet werden, so findet einfach eine Uberschreibung von Detail
konto zu Detailkonto statt. Eine Grundbuchung wird hierfiiI',wie 
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iiberhaupt wenn es sich um Bewegung innerhalb eines Generalkontos. 
handelt, nicht vorgenommen. 

Am Schlusse del' Verrechnungsperiode sind endlich ins Kredit del' 
Detailkonten wieder die Endbestande an Zwischenprodukten aufzu
nehmen. 

E. Die kontenma:ilige Einzelverrechnung fiiI' die Erzeugnisse. 
Auf anderer, erst auf dem Wege iiber die Kalkulation gewonnener 

Buchungsgrundlage und mit selbstandigen Kontrollzusammenhangen 
findet in der Fabrikationsverrechnung endlich noch eine kontenmaBige 
Einzelvel'rechnung del' Erzeugnisse statt. Der Hauptkontrolle in der 
Rohmaterialverrechnung entspricht eine Hauptkontrolle in der Fa
brikationsverrechnung, in der in ganz analoger Weise eine vereinigte 
Mengen- und Wertkontrolle durchgefiihrt wird, und auf die das eigent
liche Schwergewicht der Fabrikationsverrechnung fallt. 

Den Einzelkonten stehen zunachst Menge und Wert des Anfangs
bestandes belastet, zerIegt nach den verschiedenen Lagerungs"rten 
in der Fabl'ik. Es handelt sich hier einfach um Vortrage aus der vol'igen 
Verrechnungsperiode. 

Weiter sind die Konten zu belasten fiir Menge und Wert del' Pro
duktion und del' Wiedergewinnung. Die einzutragenden Mengen werden 
der Mengenkontrolle entnommen, den fiir die Mengeneinheit zu ver· 
rechnenden Wert gibt die Kalkulationsabteilung an. 

Zur Produktion kann dann auf der Debetseite noch ein Zukauf 
treten, fiir den die Menge sich ebenfalls nach der Mengenkontrolle er· 
gibt, der Einheitspreis aber dem Zwischenprodukteeinkaufsbuch bzw. 
der nach demselben aufgestellten Quartalsliste zu entnehmen ist. 

Aus Menge und Wert der Belastufigsposten wird nun fiir jedes 
Produkt und jede Verrechnungsperiode ein Durchschnittspreis errechnet, 
der in eine formelle Zwischenproduktepreisliste eingetragen wird, die 
fiir aIle Verrechnungsabteilungen zur Benutzung aufliegt. 

Auf der Kreditseite der Konten werden Verbrauch, Lrbertrag auf 
Verkaufskonten, und Endbestand ausgetragen. Die Mengen ergeben 
sich wieder aus den Mengenkontrollrechnungen, die Preise aus der 
Zwischenproduktepreisliste. 

Ergeben sich beim Abschlu.B Di£ferenzen, so werden diese auf Zwi
schenproduktedifferenzenkonto abgebucht, von dem aus sie in analoger 
Weise wie die Rohmaterialdifferenzen auf die Verkaufskonten ver· 
teilt werden. 

Da die kontenmaBige Einzelverrechnung der Erzeugnisse erst vor
genommen werden kann, wenn von der Kalkulationsabteilung abge
·schlossene Ergebnisse vorliegen, bleibt sie zeitlich weit hinter den Vor
gangen, deren Ergebnisse zu verrechnen sind, zuriick. Die Fabrikations-
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Hauptkontrolie wird in der Praxis vi~lieicht erst ein halbes Jahr nach 
Ende der Verrechnungsperiode abgeschlossen 1). 

Die Fabrikationshauptkontrolie enthalt Konten fur alle Erzeugnisse, 
also sowohl fur die Hauptproduktion als auch fur die Nebenprodukte, 
Abfalie und Riickstande. Was den Konten der Hauptkontrolle belastet 
und gutgeschrieben wird, muB sich insgesamt mit den Belastungen und 
Gutschriften der Detailfabrikationskonten nach Betrieben decken. Die 
Entlastung der letzteren wird von den Leuten, die die Hauptkontrolle 
fiihren, zusammengestellt. Da nun in den letzten Produktionsphasen, 
in denen Fertigfabrikate ausgebeutet werden, auch noch neue Produk
tionskosten entstehen, miissen auch die letzten Produkte, die auf Waren
konten iibertragen werden, die Fabrikationshauptkontrolle noch durch
laufend beriihren. . 

Die Verrechnung nach Betrie ben und die nach Erzeugnissen greifen 
also auf dem Wege iiber die Kalkulation vollstandig und kontrollmaBig 
ineinander. 

F. Die Verkaufskonten fiir die Zwischenpl'odukte. 
Wie schon erwahnt, ist die Verkaufsverrechnung fiir die Fertig

fabrikate von der Betriebsverrechnung gesondert. Die Verrechnung 
des Verkaufs der Zwischenprodukte nimmt "man aber in engster Ver
bindung mit der Fabrikationsverrechnung vor. 

In der Hauptbuchhaltung sind Generalverkaufskonten fiir die 
ZWischenprodukte, und zwar sowohl fiir" die Hauptprodukte als auch 
fiir die Nebenprodukte, Abfalle und Riickstande eingerichtet. Diese 
Generalkonten sind in der Fabrikationsverrechnungsabteilung in Konten 
fiir die einzelnen Erzeugnisse zerlegt, auf denen die Verrechnung genau 
wie in den bereits behandelten Hauptkontrollen nach Menge und Wert 
durchgefiihrt wird. 

Die Kontrolle der zum Verkauf gelangenden Mengen kann nicht in 
der gleichen Weise durchgefuhrt werden wie diejenige fiir Abgaben 
von Betrieb zu Betrieb, bei denen der empfangende Betrieb einen Quit
tungsscheck zu unterschreiben hat. Von den Abnehmern auBerhalb 
des Werkes kann man keine direkte Quittung iiber die empfangenen 
Mengen verlangen. Dennoch darf natiirlich auch hier keine Kontroll
liicke verhanden sein. Ob der Versand gleich yom Produktionsbetriebe 
aus oder erst von einem besonderen Verkaufslager aus erfolgt, ist hier
fiir gleichgi.i1tig. 

1) Mit der Aufmachung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
braucht man natiirlich nicht zu warten, bis die Betriebsverrechnung durchge
fiihrt ist, vielmehr konnen die hierfiir notwendigen Zahlen nach den General
konten und den Bestandsaufnahmen eingesetzt werden. Sie erfahren dann 
nachher durch die Betriebsverrechnung noch eine Kontrolle und eine ins einzelne 
gehende Zerlegung. 
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Praktisch kann die Kontrolle einfach so eingerichtet werden, daB 
die zum Versand gelangenden Mengen den Leuten zu rapportieren 
sind, welche die Verkaufskonten fiihren. Sie stellen dann die Rech
nungen aus, die gleich nach Menge und Wert als Buchungsunterlage 
dienen. Erkennt der Abnehmer die Rechnung an, so bedeutet dies 
indirekt dasselbe wie die Scheckquittung eines Empfangerbetriebes. 

Jeder Verkauf ruft zwei Grundbuchungen hervor. Zunachst muB, 
da die Zwischenprodukteverkaufskonten keine Bestande fiihren, jedes
mal ein Ubertrag vom Fabrikationskonto zum Verkaufskonto vor
genommen werden. Weiter wird das Verkaufskonto zu Lasten eines 
Kreditorenkontos entlastet. Praktisch wird man die letztgenannte 
Buchung wohl vor der erstgenannten vornehmen. 

Unter den Zwischenprodukteverkaufskonten machen nun aber die
jenigen fUr die Nebenprodukte, Abfalle und Rlickstande erfolgsrech
nerisch einen grundsatzlichen Unterschied von denen fUr die Haupt
produkte. Aus diesem Grunde faBt man sie auch in verschiedenen 
Generalkonten zusammen. 

Die Hauptprodukte werden den Verkaufskonten zu den Durch
schnittsgestehungskosten belastet. Erkannt werden die Verkaufs
konten ater fUr den Verkaufserlos. Natlirlich sind auch noch samt
liche anteiligen Verkaufsunkosten auf diesen Konten zu verbuchen. 
Auf den Verkaufskonten flir die Zwischenprodukte, die Hauptprodukte 
sind, werden also dann echte Verkaufsgewinne oder Verluste ausge
wiesen. Von den Warenkonten der Verkaufsverrechnung fUr die Fertig
fabrikate unterscheiden sie sich nur dadurch, daB auf ihnen keine Be
stande mitgefiihrt werden. 

Den Verkaufskonten fUr Nebenprodukte, Abfalle und Rlickstande 
soIl die zum Verkauf gelangte Menge zu dem tatsachlich erzielten Netto
VerkaufserlOs belastet werden. Die groBen Schwierigkeiten, die prak
tisch fUr die Festsetzung dieses Wertes bestehen, haben wir weiter oben 
schon erwahnt. In der Praxis werden auch diese Konten immer mit 
einem Saldo abschlieBen, der dann aber genetisch kein Verkaufsgewinn 
oder -verlust ist, sondern eine Verrechnungsdifferenz, die, genau ge
nommen, noch auf die Verkarufskonten der Hauptprodukte zu liber
tragen ist. 

G. Die Verrechnungsdllferenzen. 
Als wesentlichstes Erfordernis eines guten Verrechnungswesens haben 

die Kontrollmoglichkeiten zu gelten. Die Fabrikationsverrechnung nun 
ist bei dem Aufba"u, wie er hier im vorigen gezeichnet worden ist, kontroll
maBig eingeschlossen zwischen der Betriebsunkosten- und Rohmaterial
verreclmung auf der einen Seite und der Verkaufsverrechnung auf del' 
anderen Seite. Innerhalb der Fabrikationsverrechnung besteht em 

Hempelmann, Betriebsverrechnung. 6 



82 Handhabung der Fabrikationsverrechnung. 

durchgreifender Kontrollzusammenhang zwischen den Detailkonten 
fur die Betriebe und denjenigen fiir die Produkte. Am wesentlichsten 
fiir die Kontrolle ist jedoch das Ineinandergreifen del' Fabrikations
verrechnung und der Kalkulation, da die letztere neben del' konten
ma.Bigen Verrechnung her ganz selbstandig aufgebaut wird. 

Falsche Preisfeststellungen del' Kalkulation haben zur Folge, daB 
auf den Detailkonten del' Fabrikationsverrechnung Differenzsalden ver
bleiben. Die letzteren pflegt man in del' Praxis auch einfach als Kal
kulationsdifferenz zu bezeichnen. Tatsachlich werden in del' Betriebs
verrechnung Differenzen ebenso oft durch eigene Additions- und Uber
tragungsfehler u.dgl. zustande kommen als durch Fehler del' Kalkulation. 

Praktisch werden die Detailkonten del' Betriebsverrechnung ni& 
ganz ohne Differenz abschlieBen. Schon dadurch, daB man den kal
kulierten Preis mindestens auf ganze Pfennige, eventuell auch auf die 
nachsten 5 oder 10 Pfg. abrundet, wird man von vornherein zur Ab
buchung von Differenzen gen6tigt. 

In del' Praxis kann man eben die Verrechnungsprinzipien nicht in 
ihrer ganzen Konsequenz verfolgen. Die Verrechnungsdifferenzen wird 
man nach praktischer Erfahrung abschatzen, und man wird ihnen im 
allgemeinen nur auf den Grund gehen, wenn zu befiirchten ist, daB das, 
Verrechnungswesen seinen praktischen Zweck verfehlt hat. 



Fiinfter Teil. 

Die Kalknlation. 

I. Platz und Bedeutung der Kalknlation im 
Gesamtverrechnungswesen des chemischen 

Gro:f3unternehmens. 

A. Allgemeines iiber kaufmannische Buchhaltung, 
Betriebslmchhaltung und Kalkulation. 

Fur die privatwirtschaftliche Unternehmung ist es ein Postulat 
striktester Kausalitat, daB ihr wirtschaftliches Leben in das Ziffern
maBige, in die nackte Geldwertung iibersetzt wird. Wirtschaften ist 
so gesehen nichts anderes, als geldwerte GroBen rationalistisch in Be
wegung zu setzen. 

Dies gilt sowohl fUr den inneren Betrieb des Unternehmens, der 
sich so als eine bewegte Kooperation und Diskrimination diesel' GroBen 
darstellt, als auch fUr den Verkehr mit der AuBenwelt, der unter diesem 
Gesichtswinkel ein Austausch geldwerter GroBen ist. 

Der Wirtschaftende muB, wenn sein Handeln ein bewuBtes, ratio
nalistisches sein solI, Bestand und Bewegung der GraBen auf Grund 
systematischer Aufzeichnungen verfolgen kannen. Eine solche syste
matische Aufzeichnungsweise haben wir zunachst in der sogenannten 
kaufmannischen Buchfiihrung, fUr welche die Konten und, Doppik 
vorausgesetzt, die zwangslaufigen Beziehungen zwischen denselben 
charakteristisch sind. 

Das Kontensystem muB den wirtschaftlichen Verhaltnissen und 
Vorgangen des Unternehmens soweit angepaBt sein, daB sie, wenn sie 
erfaBt werden sollen, eine Bewegung geldwerter GroBen von Konto 
zu Konto hervorrufen. 

Notwendigerweise ergibt sich nun hieraus die Tendenz, in den Be
reich des kaufmannischen Buchhaltungssystems ein organisch geschlos
senes Wirtschaftsganzes zu bringen. Die kaufmannische Buchhaltung 
hat daher allgemein die Wirtschaft des gesamten Unternehmens zum 

6* 



84 Bedeutung der Kalkulation im Gesamtverrechnungswesen. 

Gegenstand ihrer systematischen, zahlenmaEigen Beschreibung, und ist 
auch zweifellos zur Wiederga be der gesamten Verhaltnisse und Vor
gange in groBem Rahmen und nach einfach gruppierten Beziehungen 
aufs vorzuglichste geeignet. 

In der Eigenartigkeit der Methode und der GroBe des Beobachtungs
winkels sind jedoch fUr die Anwendung der kaufmallllischen Buchhaltung 
verhaltnismaEig enge Grenzen gezogen. Verrechnungen besonderer 
Art, die einzelnen Wirtschaftsvorgangen individuell angepaBte Zer
legungen und Gruppierungen der VerrechnungsgroBen und besondere 
Inbeziehungsetzungen notwendig machen, konnen in dem Rahmen und> 
mit der Technik der Buchhaltung im eigentlichen Sinne nicht ausge
fuhrt werden. 

Insoweit es sich aber darum handelt, die VerrechnungsgroBen scharfer 
und ubersichtlicher zu gruppieren, und die Inbeziehungsetzung durch 
Ubertrag von einer Gruppe zur anderen ihren Ausdruck finden kallll, 
ist Kontentechnik immer noch die geeignete Rechnungs- und Aufzeich
nungsweise. Man richtet, wie wir in den vorigen Teilen dieser Arbeit 
sahen, besondere Nebenkontensysteme ein, die sich selbstandig den 
Betriebsverhaltnissen anpassen, aber mit derkaufmallllischen Buch
haltung, die dann Hauptbuchhaltung ist, in organischem Kontroll
zusammenhang verbunden bleiben. 

Die Betriebsbuchhaltung kallll aber nicht das einzige Mittel sein, 
mit dem die unter den Begriff der Betriebsrechnung fallenden rechne
rischen Operationen ausgefuhrt werden. Die zu verrechnenden GroBen 
muss en, wie weiter oben schon ausgefiihrt wurde, haufig erst auBerhalb 
der kontenmaEigen Verrechnung nach statistischen oder kalkulatorischen 
Verfahren gewollllen werden. 

V ollkommen selbstandig auBerhalb der Buchhaltung werden, wie im 
vorigen Teile dieser Arbeit erlautert, Kalkulationen als Kostenermittlung 
fUr die Erzeugnisse aufgemacht, und die Kalkulationsergebnisse werden 
dann so in die Buchhaltung eingefugt, daB sie und die kontenmaEige 
Gesamtkalkulation einander kontrollieren. 1m Gesamtsystem des Ver
rechnungswesens sind also die Kalkulationen zunachst nur Hilfsberech
nungen und Zusammenstellungen, deren Ergebnisse in die zentrale 
buchhalterische Verrechnung aufgehen. 

Natiirlich kommt man im industriellen Rechnungswesen, wie wir 
auch noch sehen werden, mit solchen mit der Buchhaltung zwangs
laufig verbundenen kalkulatorischen Aufmachungen nicht aus. Nach 
dem in dieser Arbeit fur das Rechnungswesen gezeichneten Rahmen 
muss en aber alle auBerhalb dieses Zusammenhanges stehenden Kal
kulationen als Nebenverrechnungen bezeichnet werden, die eigentlich 
nicht Gegenstand dieser Arbeit sind. Immerhin werden wir hier, um 
wenigstens ein einigermaBen vollstandiges Bild von dem Wesen und 
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dem Zweck der Kalkulation im chemischen GroBbetriebe zu geben, auch 
auf diese Nebenverrechnungen etwas naher eingehen miissen. 

Wie nun im zweiten Teile dieser Arbeit schon ausgefiihrt wurde, 
werden Kalkulationen auch ffir die Leistungen der Hilfsbetriebe auf
gemacht. Diese haben uns jedoch hier nicht mehr naher zu inter
essieren, weil sie nicht die eigentlichen, ffir den chemischen Betrieb 
spezifischen Kalkulationen sind. Ais solche kommen nur diejenigen ffir 
die Erzeugnisse der Hauptbetriebe in Frage, auf die sich unsere Be
trachtung in dies em Teile der Arbeit auch beschrankt. 

B. Die Kalknlation als besondere Verrechnungsmethode. 
Die Kalkulation ist aber an und ffir sich mehr als eine bloBe Hills

aufstellung fiir die Buchhaltung oder eine Nebenverrechnung solcher Art. 
Sie ist auch eine besondere Verrechnungsmethode. 

Zunachst ist die Kalkulation reine Kosten- bzw. Ertragsverrechnung. 
Als solche nimmt sie eine Gruppierung der Kosten bzw. Ertrage nach 
ihrem Entfall auf die wirtschaftlichen Vorgange im Unternehmen vor. 
Bei der industriellen Kalkulation werden also die Kosten auf die ver
schiedenen Produktionen verteilt. 

Charakteristisch ist nun, daB innerhalb des Kalkulationsaufbaues 
eine mehr oder weniger weitgehende Gliederung der verschiedenen 
Kosten- bzw. Ertragselemente bestehen bleibt, so daB nicht nur eine 
Beziehung del' Gesamtkosten zum Gesamtertrage gegeben ist, sondern 
die mannigfachsten inneren und auBeren Beziehungen zwischen den 
Teileinheiten hergestellt werden konnen, auf deren praktische Wichtig
keit wir noch zu sprechen kommen. 

Diese innere Gliederung fiihrt dann auch zu bestimmten, metho
dischen Anordnungen der RechnungsgroBen. So baut man z. B. in der 
chemischen Produktionskalkulation in der Reihenfolge Rohstoffkosten, 
personliche Kosten, Abschreibungen usw. auf, wobei die Rohstoffkosten 
einen gewissen fundamentalen Unterbau abgeben. 

Es kennzeichnet endlich die Rechnungsmethode der Kalkulation, 
daB die Gesamtkosten und Ertrage auf die Teileinheiten des wirtschaft
lichen Vorganges umgerechnet werden. Man rechnet also z. B. den 
Kostenaufwand ffir 1000 kg Ausbeute eines Erzeugnisses aus, wahrend 
die Buchhaltung direkt nur die Kosten des Betriebes zusammenfaBt 
und erst auf dem Wege iiber die Kalkulation die Ausbeutemengen 
verrechnet. 

Gerade diese Eigenarten der kalkulatorischen Rechnungsmethode 
ermoglichen es ihr, sich weitgehendst der Individualitat der wirtschaft
lichen Verhaltnisse und V organge anzupassen. . 

In der Praxis sind Wert und Bedeutung der Kalkulation meist ab
hangig von der Art des Aufbaues derselben, von der mehr oder weniger 
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wejtgehenden Detaillierung der Kostenbestandteile, ihrer richtigen und 
klaren Gruppierung, Bowie ihrer Aufteilung auf nicht zu groBe Pro· 
duktionseinheiten. 

Eine Kalkulation z. B., in der alle Kostenbestandteile verschmolzen 
wiirden, die also nur deren Gesamtsumme nennen wiirde, ware praktisch 
in vielen Fallen ganz wertlos. Ein Kostenbestandteil kann dann leicht 
das ganze Bild verwischen. Wenn die Sprengstoffabriken wahrend des 
Krieges in einem Jahre vielleicht 50% Abschreibung vom Bauwert 
ihrer Neuanlagen in die Kostenkalkulation brachten, so konnte der 
kalkulierte Gesamtkostenpreis hochstens preispolitischen Wert haben. 
Und gerade in solchen Fallen wird man die offizielle Kalkulation so 
aufgemacht haben, daB die einzelnen Kostenbestandteile nicht zu deut· 
lich zu scheiden waren. 

Der Gesamtkostenpreis eines Erzeugnisses wird in sehr vielen Fallen 
ein schiefes Bild geben. Er kann z. B. sogar ins Negative iiberspringen, 
wo die Absetzung des Nutzwertes einer wertvollen Nebenproduktion 
in Frage kommt. 

Dann ist aber auch die Auffassung iiber das, was als Produktions· 
unkosten gilt, eben von Unternehmen zu Unternehmen verschieden 1). 

Vor allen Dingen ist die in der Kalkulation nicht offiziell zutage tretende 
stille Reservenbildung sehr haufig ein fiir die Beurteilung nicht zu ver· 
nachlassigendes Moment. 

Dies alles erhellt die Wichtigkeit eines klaren methodischen Auf. 
baues der Kalkulation. 

II. Die Zwecke der Kalkulation im chemischen 
Gro6betriebe. 

A. Die Kalkulationen fiir die Betriebsdisposition. 
In Analogie zu ihrem besonderen Charakter als Verrechnungs. 

methode werden auch die Informationsbediirfnisse dUTCh die Kalkulation 
zum Teil auf ganz selbstandige Weise befriedigt. 

Besondere Kalkulationen miissen aufgemacht werden, um eine ziel. 
bewuBte Betriebsdisposition zu ermoglichen. Es handelt sich hier meist 
um Vorkalkulationen, die als Nebenverrechnungen auBerhalb des kon. 
trollmaBigen Zusammenhanges mit der Buchhaltung stehen, die sich 
aber immerhin mehr oder weniger an kontrollierte Nachkalkulationen 
anlehnen miissen. Nichtsdestoweniger braucht keine bestimmte Pa-

1) Siehe hieriiber den Artikel »Grundsatze fur die Ermittlung der Selbst. 
kosten« von Prof. Dr .. lng. Blum in »Wirtschaft und Recht der Gegenwart«, 
II. Band. 
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rallelitat zwischen Vorkalkulationen und Nachkalkulationen zu be
stehen. Man greift bei den Vorkalkulationen unter Umstanden die 
verschiedensten technischen Moglichkeiten nebeneinander aus einem 
mehr oder weniger weitbegrenzten Spielraum heraus, kalkuliert also 
vorwiegend Eventualitaten und J;licht festliegende Produktionswege. 

Trotz der Anlehnung an Nachkalkulationen fiir verwandte Verhalt
nisse werden die Vorkalkulationen fiir die Betriebsdisposition immer 
spekulative Momente enthalten. 

Zunachst sind dies die voraussichtlichen Absatzmoglichkeiten der 
Erzeugung. Fiir die syndizierten Unternehmen sind die GroBe und die 
Lage des zugeteilten Absatzgebietes fiir manche Produktionen der aus
schlaggebende Faktor. Immerhin ist durch die Syndizierung nicht 
uberall der Kampf um neue Absatzgebiete, der scharfe Preiskalkula
tionen notwendig macht, ausgeschaltet. Die Kalkulation kompliziert 
sich hier aber haufig dadurch, daB nicht nur fur das Hauptprodukt, 
sondern auch fUr die Nebengewinnung verschiedener Phasen die Ver
wertungsmoglichkeiten zu berucksichtigen sind. 1m Zusammenhange 
mit der Kalkulation fiir ein Erzeugnis muB man so zuweilen ein ganzes 
System von Kalkulationen aufmachen. 

Ein weiteres spekulatives Moment fur die Betriebsdispositions
kalkulation sind die Beschaffungsmoglichkeiten der Rohstoffe. Wahrend 
des Krieges hatte man haufig zwischen besserer Rohstoffausnutzung 
und vorteilhaftef Ausnutzung der Apparatur zu wahlen. Die Rohstoff
knappheit zwang zur sorgfaltigen Aufsammlung und Ausnutzung der 
Abwasser u. dgl., der Bedarf an Erzeugnissen dagegen trieb zur inten
sivsten Ausnutzung aller Produktionsmittel. Hier hatte man also von 
zwei Seiten aus zu kalkulieren. 

F~r die Betriebsdispositionskalkulation sind auch die Ausnutzungs
moglichkeiten und die Abnutzungen der Anlagen wichtig. So stellt 
man z. B. heute noch Schwefelsaure gleichzeitig nach dem alteren Blei
kammerverfahren und dem neueren Kontaktverfahren her. Die Pro
duktion nach dem Kontaktverfahren ist an und fur sich billiger; wiirde 
man sie aber allein anwenden, so waren die bestehenden Bleikammer
anlagen wertlos. Hier wird man also in der Kalkulation fur die Schwefel
saureproduktion eventualitatsrechnerisch den Wert der Abnutzung 
der Bleikammeranlagen gleich Null setzen und feststellen, ob ihre Be
nutzung neben der Kontaktanlage dann noch rentabel ist. 

Auch die Kosten neuer Betriebsanlagen bzw. die hierdurch not
wendigen Abschreibungen konnen endlich fur die Kalkulation noch zu 
berucksichtigen sein. 

Gerade in diesen Kalkulationen fUr die Betriebsdisposition muB 
sich somit die ganze Fahigkeit und Eigenart des privatwirtschaftlich
kapitalistischen Rechnens ausdriicken. An sie denkt eigentlich wohl 
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Sombartl), wenn er von der Rechenhaftigkeit spricht, die er als spezi
fische Seelenveranlagung des kapitalistischen Wirtschaftsobjektes 
bezeichnet. 

B. Die Kalkulation zur Kontrolle der Betriebsgebarung. 
Die wichtigste praktische Aufgabe erfiillt die Kalkulation dadurch, 

daB ihr, Hand in Hand mit der Priifung des technischen Gelingens der 
Produktion, die Tendenz zur Verminderung der Produktionskosten 
innewohnt 2). 

Die absoluten Zahlen fitr die verschiedenen Kostengruppen und 
Einsatzmengen sagen zunachst fiir diesen Zweck wenig. Wegen der 
verschiedenen Aus beuteverhaltnisse sind sie zum Vergleich verschiedener 
Kalkulationen ungeeignet. Man muB Verhaltniszahlen fUr den Entfall 
jedes Kostengliedes und jeder Einsatzmenge auf eine bestimmte Ein
heitsmenge der Ausbeute ausrechnen. 

Bei einer Kalkulation fiir Salzraureproduktion rechnet man z. B. 
aus, daB fiir 1000 kg Salzsaureausbeute x kg Steinsalz, y kg Schwefel
saure von 96% usw. eingesetzt wurden, und daB der Wertaufwand, 
ebenfalls fUr 1000 kg Ausbeute, an Steinsalz a Mark, an Lohnen b Mark 
usw. betrug. 

Jede Ausbeuteverschlechterung wie auch jede Kostenvermehrung 
oder -verminderung tritt daim beim Vergleich dieser Verhaltniszahlen 
fiir verschiedene Kalkulationen klar zutage. Man weiB auch gleich, 
wo eine Aufwandsverschiebung stattgefunden hat, z. B. um wieviel der 
Gesamtkostenpreis fiir die Ausbeuteeinheit sich durch die Verteuerung 
eines Rohmaterials erhoht hat. Nicht nur eine Vermehrung oder Ver
minderung an sich, sondern Schwankungen iiberhaupt sind fiir die 
Kritik der Betriebsgebarung von Bedeutung. 

Um das technische Gelingen einer Produktion zu beurteilen, geht 
man gewohnlich nicht nur yom Vergleich der Aufwande verschiedener 
Perioden aus, sondern bringt dieselben auch einzeln in Beziehung zu 
einem theoretischen Normalsatz. Wenn z .. B. nach der allgemeinen 
Theorie aus 1000 kg Salpeter, 7000 kg 100%ige Salpetersaure gewonnen 
werden sollen, der theoretische Ausbeutesatz also 70% betragt, der 
praktische aber 65%, so weiB man, daB, selbst wenn vorigen Zeitab
schnitten gegeniiber eine Verbesserung stattgefunden hat, die Produktion 
immer noch zu wiinschen iibrig laBt und wird weiter nach den Ursachen 
des verhaltnismaBigen Mi.Blingens zu forschen haben. 

Wenn die Kalkulation diese Tendenzen, namlich das technische Ge
lingen zu beurteilen und zu verbessern und damit die Produktionskosten 

, 1) Gewerbewesen, 1. Teil, S.56, Leipzig 1904, GOschen. 
2) Vgl. hierzu die AusfUhrungen von Sch malen bach, Selbstkosten

rechnung, Z. f. H. F., XIII, S. 349ff. 



Die Auswertung der Kalkulation fiir die Tantiemeberechnung. 89 

zu vermindern, verfolgen soll, So dad sie natiirlich wenigstens fiir die 
Personen, welche die Produktion sachverstandig beurteilen konnen 
und auf ihren Verlauf EllfluB haben, nicht ein Geheimnis bleiben. 
Die kompetenten Betriebsfiihrer VOl' allen Dingen miissen nicht nur 
die einzelnen Unkosten ihres Betriebes kennen lernen, sondern auch 
deren Verarbeitung in der Kalkulation genau nachpriifen konnen. In 
welchem MaBe die Kalkulation dies durch ins einzelne gehende, gene
tische Klarheit ermoglicht, erhoht sich ihr Wert. Die in der Praxis 
iiblichen Kalkulationen lassen allerdings in dieser Beziehung wohl 
noch zu wiinschen iibrig. 

C. Die AusweI'tung del' Kalkulation fiiI' die 
TanW~meberechnung .. 

Die Betriebsfiihrer haben gewohnlich vor allen Dingen deshalb ein 
Interesse an der Kalkulation fiir die Produktionen ihrer Betriebe, weil 
die Berechnung ihrer Tantieme damit in Verbindung steht. 

Die Tantiemeberechnung ist ein Gebiet des Verrechnungswesens, das, 
wenigstens soviel mir bekannt ist, bisher in der Literatur noch keine 
seiner groBen praktischen Wichtigkeit entsprechende Bearbeitung ge
funden hat. Auch im Rahmen diesel' Arbeit kann natiirlich nicht naher 
auf die Schwierigkeiten einer gerechten Durchfiihrung del' Tantieme
berechnung, auf die Feinheiten, mit del' man sie ausriisten kann usw., 
eingegangen werden. Ich mochte j edoch hier einige Grundlinien zeichnen. 

Nehmen wir zunachst einmal den Fall einer einfachen Betriebs
tantieme an. Fiir die Berechnung einer solchen wird grundsatzlich 
die Differenz zwischen dem wirklichen Gestehungspreise und einem 
Normalgestehungspreise maBgebend sein. Del' Normalgestehungspreis 
wird so festgesetzt werden miissen, daB die verschiedenen Betriebs
fiihrer nicht ungerecht behandelt werden, wofiir besonders auch die 
GroBe des Betriebes und die produzierten Mengen zu beriicksichtigen 
sind. Von Periode zu Periode werden eventuell Modifikationen nach 
del' Bewegung del' Rohstoffpreise, nach Lohnsteigerungen u. dgl. vor
genommen werden miissen. Von einzelnen Momenten, z. B. Ersparnis 
im Energ\.e- und Rohstoffverbrauch, kann man eventuell die Hohe del' 
Betriebstantieme noch in besonderer Weise abhangig machen. 

Vielleicht in Konsequenz del' Auffassung, daB die verschiedenen 
Betriebsabteilungen selbstandig sind, und so die Betriebsfiihrer Unter
nehmereigenschaft haben, teilt man ihnen in del' Praxis in del' Tantieme 
sehr haufig auch einen Unternehmergewinn zu, d. h. man laBt sie an 
den von ihren Produkten erbrachten Reingewinnen partizipieren. Die 
Tantiemeberechnung kompliziert sich dann hierdurch ,nach den ver
schiedensten Richtungen hin, :An den Verkaufsgewinnen miissen dann 
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auch die Tantiemen fiir die verschiedenen Zwischenproduktionen An
teil haben. 

1m vorigen Teile diesel' Arbeit wurde gezeigt, wie die internen 
Verrechnungspreise fUr die in del' Fabrik weiterverarbeiteten Neben
produkte, Abfaile und Riickstande konstruiert werden. In analoger 
Weise miissen bei einer Tantiemeberechnung nach Verkaufsgewinnen 
auch fiir die weiterverarbeiteten Hauptprodukte besondere, markt
wertahnliche Verrechnungspreise festgestellt werden. Fiir j edes Haupt
produkt ist dann hiernach ein besonderer Schliissel fiir die Tantieme
berechnung zu konstruieren. An dem Reingewinn fiir einen Farb
stoff z. B. partizipieren vielleicht vier bis fiinf Betriebsfiihrer in ver
schiedenem Verhaltnis. 

Ein einfaches Beispiel einer Tantiemeberechnung yom Reingewinn 
ist auch folgendes: Au::! Einsatz von Steinsalz und Schwefelsaure beutet 
man Salzsaure und Natriumsulfat ails. Das letztere Produkt moge 
an die Glasindustrie abgesetzt werden. Man pflegt nun zwei Kalku
lationen aufzumachen. Einmal, in del' in die zentrale, buchhalterische 
Verrechnung eingreifenden Kalkulation, setzt man das Natriumsulfat 
zu dem beim Verkauf realisierten Nutzwert als Nebenprodukt von den 
Produktionskosten del' Salzsaure abo Nebenher abel' macht man eine 
zweite Kalkulation auf, in del' man die Salzsaure als Nebenprodukt 
auffaBt und zu dem diesenfalls in Frage kommenden internen Ver
rechnungspreis von den Produktionskosten des Natriumsulfats absetzt. 
Auf diese Weise kann man dann berechnen, was man unter Zugrunde
legung del' letzteren Produktionsabsicht am Natriumsulfat verdient 
und hiernach die Betriebsfiihrertantieme bemessen. 

Besonders wahrend des Krieges, in del' gepeitschten Sprengstoff
fabrikation, wurden Versuche durehgefUhrt, die Arbeiter durch tan
tiemeartige Vergiitungen anzuspornen, wobei es ailerdings meist 
nur darauf ankam, die Ausbeute quantitativ zu steigern. Auch hier 
handelt es sieh um ein auBeist interessantes, del' naheren Untersuchung 
wertes Problem. 

D. Del' Kalkulationsaustausch in deI' chemischen 
Gro:f3industrie. 

Das Ziel, aus den Kalkulationen Anhaltspunkte fiir billigere und 
bess ere Produktionen zu gewinnen, sucht man in del' ehemischen GroB
industrie in vollkommenerer Weise dadureh zu err eichen, daB die 
durch Interessengemeinschaft verbundenen Unternehmungen ihre Kal
kulationen untereinander austausehen. 

Diese Austauschkalkulationen, wie wir sie nennen wollen, miissen, 
wenn sie ihren Zweck erfiillen soilen, natiirlich eine besonders klare 
und detaillierte Kostengruppenbildung' enthalten, denn die Kalkula-
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tionen verschiedener Unternehmungen pflegen praktisch auch nach 
verschiedenen Richtungen hin tendenziOs zu sein. 

Zunachst werden die Unternehmungen sich auf diesem Wege iiber die 
verschiedenen Produktionserfolge bei gleichen Produktionen unter
richten konnen. Es sind hiermit Anhaltspunkte fiir das Forschen nach 
besonderen Nachteilen und Vorteilen gegeben. 

Aber noch viel weitergreifende Konsequenzen kann man aus den 
Differenzen zwischen den Austauschkalkulationen ziehen. Man kann 
z. B. berechnen, ob es nicht vorteilhafter ist, wenn ein Werk die Pro
duktion gewisser Erzeugnisse allein: iibernimmt. Hierfiir sind natiirlich 
die besonderen Momente, die bei einer Betriebskonzentration in Frage 
kommen, zu beriicksichtigen. Handelt es sich um konzentrierte Pro
duktion eines Zwischenproduktes, so sind auch die Kosten des Trans
portes zu den Verbraucherwerken in Rechnung zu stellen. 

Doch auch dieses wichtige Gebiet muB einer besonderen Bearbeitung 
iiberlassen bleiben. 

Ill. Grundz-nge fur den Aufbau der Kalkulation 
im chemischen Gro13betriebe. 

A. Die zeitliche Begrenzung der Kalkulation. 
Bei der zeitlichen Begrenzung der Kalkulation muB der gegen

seitigen Kontrolle wegen so weit als moglich auf das Ineinandergreifen 
von Buchhaltung und Kalkulation Riicksicht genommen werden. Prak
tisch bestehen allerdings hierfiir zuweilen mancherlei Schwierigkeiten. 
Es gibt z. B. pharmazeutische Erzeugnisse, deren Produktion langer 
als ein Jahr dauert. Hier konnen Kalkulation und buchhalterische 
Verrechnung natiirlich nicht genau ineinandergreifen. 

Kommt die Produktion eines Erzeugnisses z. B. im Jahr nur einmal 
VOl', und setzen die Unkosten fiir die Produktion etwa am 15. September 
ein, und wird die Ausbeute etwa am 15, Oktober festgestellt, so wird 
man praktisch fUr den VierteljahresabschluB'der Buchhaltung fUr den 
30. September diese Produktion nur mit einem geschatzten Werte beriick
sichtigen, statt sich die Miihe einer Zwischenkalkulation zu machen. 

Praktisch ist eben fiir viele Produktionen der AbschluBtetmin del' 
Buchhaltung ein willkiirlich gelegener Moment. Die Zeitspanne zwischen 
zwei allgemeinen Buchhaltungsabschliissen kann fUr verschiedene 
Produktionen sowohl zu eng wie auch zu weit sein. 

Fassen wir nun weiter einmal die Moglichkeit ins Auge, daB in einem 
Betriebe immer wieder dieselben Produktionen hintereinander vor
genommen werden, oder auch der Einsatz des Rohmaterials und die 
Gewinnung der Ausbeute kontinuierlich vor sich gehen. Man wird dann 
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unter Umstanden nicht jill jede einzelne Ausbeutepartie eine Kalkulation 
aufmachen, sondern zeitlich zusammenfassen. Auf del' anderen Seite 
kann es abel' auch von Interesse sein, die Ausbeuteschwankungen bei 
den verschiedenen Partien bis zu einem gewissen Grade zu verfolgen, 
was wieder durch zu starke Zusammenfassungen unmoglich gemacht 
wird. In solchen Fallen konnen eben die praktischen Kontrollnot
wendigkeiten fill die zeitliche Begrenzung del' Kalkulation maBgebend 
sein. Fill eine kontinuierliche Produktion macht man z. B. Kalkula
tionen fill jeden Monat auf und nimmt fill die Abstimmung mit del' 
buchhalterischen Verrechnung noch Quartalzusammenstellungen VOl'. 

Eine allgemeine Schablonisierung ist also hier nicht moglich. Es 
laBt sich jedoch im allgemeinen praktisch gut so einrichten, daB man 
mit einer dreimonatigen AbschluBperiode del' Betriebsbuchhaltung 
nichtin Konflikt kommt. 

Fiir die Kalkulation einer fortlaufenden Massenproduktion ist diese 
Zeitspanne gewohnlich eine gut passende Begrenzung. Produktionen 
von kurzer Dauer lassen sich im allgemeinen fiir einen Betrieb so zu
sammenfassen, daB ihre Kalkulation in das Gefiige del' Buchhaltung 
hineinpaBt. Was aus diesem Rahmen hinausfaIlt, sind praktisch eigent
lich nur Ausnahmen, die allerdings fiir die Entstehung und Beurteilung 
del' Differenzen zwischen Buchhaltung und Kalkulation immerhin eine 
gewisseRolle spielen konnen. 

Es ist praktisch eben oft schwierig, die an einem fiir die technische 
Produktion willkiirlichen Zeitpunkt gerade in del' Apparatur befind
lichen Stoffmengen festzustellen. Noch schwieriger und umstandlicher 
kann es abel' unter Umstanden sein, fill aIle die beim AbschluB in Pro
duktion befindlichen Mengen die bisher aufgewandten Produktions
kosten festzustellen. 

Zuweilen geht man in del' Praxis so VOl', daB man nul' die fiir die 
Produktionsetappe ferligen Stoffe aufnimmt und kalkuliert, die un
fertigen Partien dagegen nul' als in Arbeit befindliches Rohmaterial 
betrachtet. Die fertigen Partien haben dann einfach die Betriebs
unkosten del' Ansatze mit zu tragen. 

B. Nebeneinander- und hintereinandergeschaltete 
Produktionen in einer Betriebsgruppe. 

Wie bereits im vorigen Teile diesel' Arbeit erlautert wurde, verfolgt 
die Gesamtproduktion im chemischen GroBbetrieb viele, mannigfach 
verschlungene Wege, die man in rechnerisch selbstandige Etappen auf
teilt, fill deren jede eine Kalkulation aufzumachen ist. 

Die Aufgabe del' Kalkulation ist es, die Kosten fill jede Etappe zu 
sammeln und auf die verschiedenen in derselben ausgebeuteten Pro-
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dukte zu verteilen, wobei Nebenprodukte, Abfalie und Riickstande mit 
dem entsprechenden Hauptprodukt zUSl1mmen ein Gauzes bilden. 

Eine Frage von der groBten Wichtigkeit fiir den Aufbau der Kal
kulationen ist die, wie praktisch der Entfall an Unkosten auf die ein
zelnen Produktionsetappen zu erfassen ist. 

Die kontenmaBige Verrechnung der Rohmaterial- und der Betriebs
unkosten ist, wie wir in den vorigen Teilen dieser Arbeit sahen, dem 
Entfall nach ortlichen Betriebsabteilungen angepaBt. Die Betriebs
zerlegung fiir die Buchhaltung kann aber im chemischen GroBbetrieb 
nicht so weit gehen, daB ihr die fiir die Kalkulation in Frage kommenden 
Produktionsgauze entnommen werden konnten. 

Fiir die Kalkulation pflegt man die selbstandigen Betriebsabteilungen 
zunachst noch weiter in Unterteile, zuweilen »Betriebsgruppen« genaunt, 
zu zerlegen. Auch hier kniipft man wieder an ortliche Merkmale an, 
geht bis zu den einzelnen Gebauden; vielleicht sogar noch weiter bis 
zu einzelnen Apparaturanlagen. 

Weun nun die Unkosten in der kontenmaBigen Verrechnung auch 
nicht in dieser Unterzerlegung bearbeitet werden, so muB dieselbe doch 
auf den Buchungsunterlagen festgehalten werden. Nicht nur die internen 
Betriebsaufschreibungen miissen auf diese Zerlegung eingestelit sein, 
sondern z. B. auch jeder Betriebsunkostenscheck muB Betriebsabteilung 
und Betriebsgruppe neunen, z. B. »Betr. P. Gr. 9 «. 

In der Praxis hat man es nun aber in vielen Fallen auch in einer 
Betriebsgruppe noch mit mehreren nebeneinander vor sich gehenden 
Produktionen zu tun. Hinzu kommt ferner, daB in derselben Betriebs
gruppe haufig mehrere selbstandige Produktionsphasen hintereinander 
vorgenommen werden. Wahrend eines Monats wird dieselbe Apparatur 
vielieicht von einer Produktion lO Tage, von einer zweiten 20 Tage in 
Anspruch genommen. Die Apparatur in einer Betriebsgruppe kann 
natiirlich auch beliebig ausgewechselt werden. Eine Identitat der Pro
duktionsganzen der Kalkulation mit der Produktion in einer Betriebs
gruppe wahrend eines von vornherein bestimmten Zeitraums besteht 
demnach haufig nicht. 

Eine wichtige Grundarbeit, die dem Kalkulationsaufbau vorauf
gehen muB, ist demnach die Feststeliung von Verteilungsschliisseln fiir 
die Unkosten einer Betriebsgruppe nach der Zeitdauer der Produktion, 
der Betriebsintensitat, des in Anspruch genommenen Teiles der Gesamt
apparatur u. dgL Fiir solche Festsetzungen spielen natiirlich bestimmte 
Erfahrungssatze die Hauptrolle; zu schwierig gestaltet man sich in der 
Praxis solche Ermittelungen gewohnlich nicht. 

Wir haben es aber hier immerhin wieder mit einer bedeutsamen 
Grenze fiir die Genauigkeit der Kalkulation zu tun. 
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C. Die Bedeutung der stofflichen Konzentration fiir das 
Verrechnungswesen in der chemischen Industrie. 

Fur Form und Wesen der gesamten Rechnungslegung in der che
mischen Industrie ist wesentlich, daB vielfach fiir denselben Stoff ver
schiedene Starken oder Konzentrationen zu verrechnen sind. 

Nehmen wir als Beispiel einmal die Schwefelsaurefabrikation. Roh 
ausgedruckt ist der Fabrikationsvorgang hier so, daB man zunachst 
S02- bzw. SOa-Gase entstehen laBt, die in Vorlagen absorbiert werden. 
Diese Absorption kann durch entsprechende Vorrichtungen bis zu ver
schiedenen Graden der Konzentration vor sich gehen. Praktisch kann 
man z. B. sowohl sogenannte Waschsaure mit nur 30% H 2S04 als auch 
Oleum von 80% SOa gewinnen. 

Die Schwefelsaure, die im chemischen GroBbetrieb bei den ver
schiedensten Produktionen verwa,ndt wird, muB von vori:J.herein in ver
schiedenen Starken produziert werden. Die Konzentration der Aus
beute ist nun aber nicht lediglich von den Produktionsvorrichtungen 
abhangig(d. h. durch deren Anwendung im voraus gegeben), sondern 
auch von der Sorgfalt und Geschicklichkeit in ihrer Anwendung, von der 
groBeren odeI' geringeren Eignung del' Roh- und Hilfsmaterialien, von 
unabwendbaren Betriebsstorungen und von noch wer weiB wie vielen 
Umstanden. 

Von allen Teilmengen Schwefelsaure bzw. Oleum muB also fur die 
Verrechnung ihres Kostenwertes nicht nur das e£fektive Gewicht, son
dern auch die Konzentration kontrollm1Wig festgestellt werden. 

Sowohl die im Laufe einer Verrechnungsperiode yom Schwefelsaure
Produktionsbetrieb zur Verwendung als Zwischenprodukt in anderen 
Betrieben der Fabrik.oder zum Verkauf abgegebenen, als auch die am 
Anfang® und am Ende der Periode in den verschiedenen Apparaturen 
vorratigen einzelnen Gewichtsmengen sind effektiv gerechnet fur das 
Verrechnungswesen ungleichartige GroBen. Sie konnen aber aIle in 
Beziehung zu derselben Normalkonzentration gebracht werden, und 
wenn die Produktionskosten wenigstens ungefahr der Konzentration 
entsprechen, so kann man den gemeinschaftlichen Konzentrations
nenner auch zur gemeinschaftlichen Verrechnungsbasis machen. Die 
gesamte Produktion del' Schwefelsaurefabrik z. B. kann man nach dem 
SOa-Inhalt verrechnen und so beliebige Zusammenfassungen oder Zer
legungen vornehmen. 

Wenigstens theoretisch kann man fiir denselben Stoff verschiedene 
Verrechnungsbasen annehm~n. Schwefelsaure und Oleum z. B. kann 
man auf Inhalt an H 2S04 odeI' an S umrechnen, bei Spezialproduktion 
z. B. auch auf Inhalt an Saure von 60° Be. In der Praxis wahlt man die 
Verrechnungsbasis tunlichst so, daB die relativen Starken moglichst leicht 
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festzustellen sind, und die Umrechnung nicht zu kompliziert wird. Bei 
zusammengesetzten Substanzen ist die Festlegung der Verrechnungs
basis im allgemeinen schwieriger als bei einfachen, denn wichtig ist eben, 
daB die Kurve der Konzentrationszahlen moglichst parallel derjenigen 
fUr die zugehorigen Produktionskosten verlauft. 

Es kann natiirlich sein, daB die Herstellung einer hohen Konzen
tration eines Stoffes besonders teuere Apparaturen o. dgl. erforderlich 
macht, oder auch umgekehrt, daB die hohere Konzentration gegeniiber 
der geringeren nur ein verhaltnismaBig geringes Mehr an Betriebs
kosten verursacht. Einer Berichtigung scheint mir die Kostenver
teilung nach dem Konzentrationsverhaltnis vielfach zu bediirfen, wenn 
in dem Kostenpreis der Erzeugnisse die Betriebsunkosten den Roh
materialunkosten gegeniiber bedeutend iiberwiegen. 

Es kommt praktisch auch vor, daB fiir die Herstellung verschiedener 
Starken desselben Stoffes verschiedenartige, getrel1l1te Produktions
anlagen benutzt werden. Schwefelsaure bis zu 60° Be stellt man viel
leicht nach dem Bleikammerverfahren her, hoher konzentrierte nach 
dem sogenal1l1ten Kontaktverfahren. 

In solchen Fallen kal1l1 es natiirlich notwendig sein, die Erzeugnisse 
trotz der stofflichen Verwandtschaft getrel1l1t zu verrechnen. Hierfiir 
ist aber wieder, wie im dritten Teile dieser Arbeit schon ausgefiihrt 
wurde, die Lagerungsorganisation von wesentlicher Bedeutung. 

Das von der Schwefelsaure Gesagte gilt unter Beriicksichtigung der 
besonderen technischen Verhaltnisse im allgemeinen auch von anderen 
Produktionen. Salpetersaure z. B. rechnet man auf den HNOa-Gehalt 
um, viele chlorhaltige Produkte auf den CI-Gehalt, die fiir die Azo
Farbenfabrikation iIi. Frage kommenden Stoffe auf ihre Diazotierungs
substanz usw. Sehr viele Stoffe, bei denen es sich meist um verschie
denen Feuchtigkeitsgehalt handelt, rechnet mal). auf eine hundert
prozentige Konzentnition um. 

Soweit mir bekal1l1t geworden ist, treten die Falle, in denen die 
Kosten nicht im Verhaltnis zur Konzentration verrechnet werden, 
praktisch vollstandig in den Hintergrund. Moglicherweise bietet sich 
hier aber noch ein fiir griindliche, wissenschaftliche Untersuchung 
empfehlenswertes Gebiet dar. 

Sowohl fUr Buchhaltung als auch fiir Kalkulation ermoglicht die 
Umrechnung auf eine bestimmte Konzentrationsbasis im allgemeinen 
beliebige Zusammenfassungen verschiedener Konzentrationen. Fiir 
den Schwefelsaurebetrieb z. B. berechnet man, daB im Laufe der Ver
rechnungsperiode So und soviel Kilo SOa in Schwefelsaure produziert 
worden sind und kalkuliert etwa die Produktionskosten fiir lOO Kilo 80s 
in 8chwefelsaure, wonach dann der Kostenwert der verschiedenen Kon
zentrationen leicht errechnet werden kal1l1. 
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Andererseits konnen in der Praxis alierdings auch wieder mannig
fache Griinde gegen eine zusammenfassende buchhalterische und kal
kulatorische Verrechnung alier Konzentrationen eines Stoffes sprechen. 
Eine solche Verrechnung kann unter Umstanden uniibersichtlich werden 
und die Fehlergrenzen zu weit stecken. Praktisch verrechnet man 
zuweilen verschiedene Konzentrationen desselben Stoffes wie verschie
dene Produkte, deren Kosten wieder untereinander in Beziehung 
treten konnen. 

D. Die Stoffeinsatzkosten in der Kalkulation. 
Den Stoffeinsatz fiir die verschiedenen Produktionen entnimmt man 

fiir die Kalkulation einfach den Fabrikbiichern. Eine Kontrolle der 
Richtigkeit der Aufzeichnungen in den Fabrikbiichern braucht die 
Kalkulationsabteilung im allgemeinen nicht mehr vorzunehmen, da 
diese Arbeit bereits in der Fabrikationskontrolie geleistet wird. 

Notwendig ist aber gerade fiir die Kalkulation, daB be! den Betriebs
aufschreibungen, auf die die Betriebsbiiros sich bei der Fiihrung der 
Fabrikbiicher stiitzen, die Stoffbewegung auch innerhalb der Betriebs
gruppen in der fiir die Kalkulation notwendigen Zerlegung festgehalten 
wird. In den Fabrikbiichern muB eben nach Produktionspartien ge
trennt fiir die einzelnen Einsatz- und Ausbeutestoffe eine kontroll
maBige Mengenverrechnung durchgefiihrt werden. 

Die Kostenpreise der eingesetzten Rohmaterialien entnimmt die 
Kalkulation den Rohmaterialpreislisten,. diejenigen der Zwischen
produkte ihren eigenen Berechnungen. Auch die Nutzwerte, zu denen 
die Nebengewinnung von den Kosten der Hauptprodukte abzusetzen ist, 
miissen in der Kalkulation festgesetzt werden. Soweit hierfiir nicht 
interne Verrechnungspreise festgelegt sind, muB der N utzwert gewohnlich 
vorkalkulatorisch nach den Informationen der Verkaufsabteilungen 
bestimmt werden. Eventuell miissen fiir den Nutzwert natiirlich auch 
noch Regenerations- und Konzentrationskosten beriicksichtigt werden. 

Mancherlei Griinde sprechen dafiir, die Mengen und Werte fiir die 
verschiedenen Einsatz- und Ausbeutestoffe in der Kalkulation einzeln 
aufzufiihren. Die Kalkulation gibt nur dann ein klares Bild der grund
legenden technischen Verhaltnisse wieder. Durch ein Zusammenfassen 
der Stoffmengen und Stoffkosten gingen nicht nur die Moglichkeiten 
der detaillierten Inbeziehungsetzung von Stoff und Stoff verloren, 
sondern auch die direkte Kontrolle der Kostenberechnung fiir die ein
zelnen Stoffe Ware unterbunden. 

In den vorigen Teilen dieser Arbeit wurde schon erwahnt, daB die 
bei vielen chemischen Produktionsprozessen eingesetzten Stoffe nur als 
Reaktions-, Wasch- oder Bindemittel wirken und so wiedergewonnen 
werden, daB sie fUr dieselbe Produktion ohne weiteres wieder als Einsatz 
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benutzt werden kOlmen. Wenn man z. B. 100 kg Blauol einsetzt, ge
winnt man vielleicht 90 kg zuruck, hat also bei del' Produktion nur einen 
Verbrauch von 10 kg. In diesem FaIle pflegt man jedoch nicht einfach 
10 kg Verbrauch in die Kallmlation einzusetzen, sondern setzt die Wie
dergewinnung als Nebenausbeute wieder abo Dies geschieht deshalb, 
weil die WiedergewimlUng nicht bei allen Partien gleich ist, sondern 
auch yom technischen Gelingen abhangt. Ein Chemiker, del' geschickt 
ist und aufpaBt, holt vielleicht 90% heraus, ein anderer dagegen nur 
82%, und das wurde durch das Verhaltnis des Verbrauchs zur Ausbeute 
nicht so IdaI' in Erscheinung treten. 

DaB die Kosten des Stoffeinsatzes einen gewissen fundamentalen 
Unterbau fUr die gesamte Kalkulation bilden, wurde bereits in anderem 
Zusammenhange erwahnt. 

E. Die Betriebsunkosten in der Kalkulation. 
Schwieriger als die del' Stoffeinsatzkosten ist im aIlgemeinen die 

Bearbeitung del' Betriebsunkosten einer Produktionsphase in der Kal
kulation. Die Betriebsunkosten sind ja auch ein viel weniger homogenes 
Kostenelement. 

Nach den diesbezuglichen Ausfuhrungen im zweiten Teile diesel' 
Arbeit kann man etwa scheiden: Abnutzung und Instandhaltung del' 
Anlagen, Energieverbrauch (wobei eventuell noch Betriebskraft von 
Beleuchtung u. dgl. zu trennen ist), Hilfsmaterialien, produktive und 
unproduktive Lohne und Gehalter mit den Zuschlagen fur Wohlfahrt 
und Verwaltung. 

Dber aIle diese Betriebsunkosten mussen Schecks vorliegen, die in 
der Betriebsunkostenverrechnungsabteilung nach Betriebsabteilungen 
sortiert aufgeklebt werden. Auf diesen Schecks, die nach entsprechender 
Bearbeitung an die Kalkulationsabteilung weitergegeben werden, muB, 
wie schon weiter oben erwahnt, auch die Betriebsgruppe und eventuell 
del' EntfaIl der Unkosten auf verschiedene Produktionen in einer Be
triebsgruppe festgehalten werden. 

1st im Betriebe keine direkte Verteilung vorgenommen worden, so 
muE die Kalkulationsabteilung diese noch nach irgendwelchen Anhalts
punkten zustande bringen. Ais solche Anhaltspunkte kommen in der 
Hauptsache Menge oder Wert des Stoffeinsatzes, Menge odeI' Wert del' 
Ausbeute, Dauer del' Prorluktion und die Abnutzungsverhaltnisse del' 
Anlagen in Betracht. Fiir die Verteilung konnen abel' auch einzelne, 
direkt festgehaltene Betriebsunkostenelemente allein odeI' mit anderen 
Anhaltspunkten zusammen den MaEstab abgeben. So kann Z. B. die 
Abnutzungsquote nach dem Energieverbrauch festgesetzt werden. 

Del' wichtigste Faktor fUr die Verteilung del' Kosten del' Abschreibung 
und 1nstandhaltung del' Anlagen auf die einzelnen Produktionen ist 

Hempelmann, Betriebsverrechnung. 7 
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die Abnutzungsquote. 1m allgemeinen wird sie yom BetriebsfUhrer 
auf Grund technischer Berechnungen oder mehr oder weniger gefuhls
maBiger Schatzungen anzugeben sein. Manchmal wendet man ein so
genanntes Punktierungsverfahren an, bei dem leicht den verschiedensten 
technischen Verhaltnissen und Vorgangen Rechnung getragen werden 
kann. Mit der Abnutzungsquote verbindet man eventuell als zweiten 
Faktor den Energieverbrauch, wenn diesel' bekannt und nicht selbst 
Verteilungsobjekt ist. Naturlich ist dies dann fiir die Berechnung 
bzw. Schatzung des ersten Faktors schon von Bedeutung. Weiter kon
nen Einsatz odeI' Ausbeute die Anhaltspunkte fiir die Verteilung del' 
Abschreibungs- und Instandhaltungskosten abgeben. In fast allen 
Fallen wird dann noch die Fabrikationsdauer in Betracht zu ziehen 
sein. Sie muB nach den Aufzeichnungen im Fabrikbuch ohne weiteres 
festzustellen sein. Kommen in einer Betriebsgruppe auBer hinterein
ander geschalteten auch nebeneinander geschaltete Produktionen VOl', 
so kann die Gesamtsumme del' zu verrechnenden Produktionstage be
liebig groB werden. SoIl die Fabrikationsdauer als Verteilungsfaktor 
dienen, so muB eventuell auch berucksichtigt werden, wenn die Appa
ratur nicht fortdauernd beIiutzt wird. 

Den VerteilungsmaBstab fUr die ubrigen Betriebsunkostengl'uppen 
gewinnt man in entsprechender Weise. Fiir die Verteilung des Energie
verbrauches konnen Stoffmenge, Zeitdauer und Abnutzungsquote zu 
berucksichtigen sein. Stoffmenge und Abnutzungsquote bilden dann 
vielleicht zusammen einen Betriebsintensitatsfaktor. Fiir die Ver
teilung del' Lohne werden etwa auBer del' Zeitdauer noch Menge odeI' 
Wert des Einsatzes odeI' del' Ausbeute maBgebend sein. Die liilfs
materialien endlich wird man fUr die Verteilung im allgemeinen del' 
irgendeiner anderen Unkostengruppe anschlieBen konnen. 

In del' Praxis ist die Unkostenverteilung, ganz abgesehen davon, 
daB in den me is ten Fallen del' direkte Entfall festgehalten sein wird, 
nicht so kompliziert, wie man nach del' obigen Schilderung vielleicht 
annehmen mag. Erfahrung und -obung dulden auch auf diesem Gebiete 
nicht, daB fortdauernd Schwierigkeiten bestehen. 

IV. Die technische Durchfiihrung der 
Kalkulationsarbeiten. 

A. Die Anordnung del' Arbeiten in del' Kalkulationsabteilung. 
Fur die interne Organisation del' Kalkulationsabteilung sind zu

nachst die verschlungenen Beziehungen zwischen den einzelnen, selb
standigen Produktionsetappen von Bedeutung. VerhaltnismaBig wenige 
Etappen mit lediglich Rohmaterialeinsatz konnen wirklich als Anfangs-
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glieder von Produktionswegen gelten. Voraussetzung fiir die Kal
kulation einer spateren Etappe mit Zwischenprodukteneinsatz ist aber 
immer, daB der Kostenpreis dieser Zwischenprodukte schon kalkuliert 
worden ist. 

Dementsprechend muB also zunachst eine gewisse Rangordnung 
der Etappen vorgenommen werden. Da verschiedene Produktionswege 
ineinandergreifen, muB jeder Arbeitsgruppe in der Kalkulationsabteilung 
ein solcher Komplex von Kalkulationen verwandter Etappen zuge
wiesen werden, daB sie moglichst ganz unabhangig von anderen Arbeits
gruppen ihre Arbeit planmaBig einrichten kann. Wurde das Gebiet 
mehrerer Arbeitsgruppen ineinandergreifen, so konnte es praktisch 
vorkommen, daB ein Kostenpreis, den eine Arbeitsgruppe etwa an zweiter 
Stelle braucht, von der anderen vielleicht erst an sechster Stelle kal
kuliert wird. 

Immerhin wird ein Zusammenhang der Arbeiten verschiedener Grup
pen praktisch auch wieder nicht ganz zu vermeiden sein. So wird die 
Anordnung del' Produktionen in raumlich und organisatorisch zu
sammenhangenden Betriebsabteilungen fUr die Verteilung der Kal
kulationsarbeiten selbst dann nicht immer unberucksichtigt bleiben 
konnen, wenn sie die Gliederung nach ganzen Produktionswegen durch
kreuzt. Die richtigen Grenzen mussen auch hier nach Erfahrung und 
Ubung festgelegt werden. 

1m Mittelpunkte der Arbeiten jeder Gruppe stehen die zu der Fa
brikationsverrechnung in kontrolimaBigem Zusammenhang stehenden 
Nachkalkulationen. Jedoch auch aIle zu dies en in Beziehung stehenden 
Vorkalkulationen fUr irgendwelche Betriebsdispositionen wird man 
praktisch am besten in derselben Gruppe durchfuhren. Weiter ver
knupft man mit deren Arbeiten gewohnlich noch die sich auf die Nach
kalkulationen aufbauenden Tantiemeberechnungen. 

Endich sind in der Kalkulationsabteilung ublicherweise noch ver
schiedene kleinere Arbeiten, z. B. die Anfertigung von Preislisten, die 
Aufertigung von Aufstellungen fUr die statistische Abteilung u. dgl. 
zu erledigen. 

B. Die Grundarbeiten fiir die Kalkulation. 
Unterlagen fiir die Kalkulation sind, wie schon erortert, in der Haupt

sache die Fabrikbiicher und das Betriebsunkostenscheckmaterial. Zeit
Hch kann die Kalkulation also erst in Angriff genommen werden, wenn 
dieses Material von den entsprechenden Kontrollstellen bearbeitet 
worden ist. 

Die fUr die Kalkulation notwendigen Daten werden nun zunachst 
aus diesem Material ausgezogen und in Hilfsbucher eingetragen. Dann 

7* 
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ist, soweit dies nicht bel'eits direkt im Betl'iebe geschehen ist, die Vel'
teilung del' Betl'iebsunkosten auf die Produktionen vorzunehmen. 

Es sei hier ein Beispiel ffir die Verteilung del' Abschreibungsunkosten 
aufgefuhrt. Auf vier in einer Betriebsgruppe hergestellte Erzeugnisse 
seien Abschreibungskosten nach dem Ma.Bstab del' produzierten Menge, 
del' in Anspruch genommenen Zeit lind einer vom Betriebsfuhrer 
schatzungsweise festgesetzten Abnutzungsquote zu vel'teilen. Es seien 
in einer Betriebsgruppe nebeneinander produziert: 

Produkt A 20 000 kg in 15 Tagen 
» B 15 000 » » 30 » 

» C 20 000 » »30 » 

» D 10 000 » » 25 » 

Die Abnutzungsquote sei 

A=lO 
B = 5 
C = 8 
D = 20 

Dann ergibt sich del' VerteilungsschlUssel 

A 20 000 x 15 x 10 = 3 000 000 
B 15 000 x 30 x 5 = 2 250 000 
C 20 000 x 30 x 8 = 4 800 000 
D 10000 x 25 x 20 = 5000000 

15050000 

Betragt, um das Beispiel moglichst einfach zu gestalten, del' zu vel'
teilende Abschreibungsbetrag M 15050.-, so haben zu trag en 

Produkt A M. 3000.- d. i. fUr 100 kg M. 15.-
» B M. 2 250.- d. i. » 100 » M. 15.-
» C M. 4800.- d. i. » 100 » M. 24.-
» D M. 5000.- d. i. » 100 » M. 50.-

Diese Verteilungen, ffir die man naturlich Multiplikationsrechen
mas chinen und die bekannten Schweizer Rechenwalzen (Loga-Kalku
latoren) benutzt, nehmen einen groBen Teil del' Kalkulationsarbeiten 
in Anspruch. 

C. Kalkulationsbeispiele. 
Es seien nun weiter einige einfache Kalkulationsbeispiele dargestellt, 

mit dem Zweck, wenigstens die Aufmachungsform del' Kalkulationen 
einigermaBen konkret zu zeigen. 

Wenn Silber als solches nicht verarbeitet werden kann, stellt man, 
eventuell noch im Bereiche des Rohmateriallagers, durch Zusatz von 
Salpetersaure zunachst Silbernitrat her. Man kalkuliert dann: 
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Kosten des Silbers 
+ » der Salpetersaure 
+ spezielle Rohmaterialunkosten 

= Kostenpreis des Silbernitrats, 
der, wie im dritten Teile dieser Arbeit ausgefuhrt, eventuell noch als 
Rohstoffpreis gilt. 

Die Kalkulation fur ein Zwischenprodukt oder Fertigfabrikat sieht 
ungefahr folgendermaBen aus: 

kg auf I 1 Kostenwert 
kg eff. 1000 kg Preis fur Kos~n- I auf 1000 kg 

Ausbeute 100 kg eff. we IAusbeute ger. 
gerechnetl 

I I 
I I Einsatz: I 1.-1 Rohstoff A .... 50 666 
I 13.33 

I 
2'-1 

Zwischenprodukt B 150 2000 10.- I 15.- I 200.-

" 
C 100 1333 4.-

I 4.-1 53.33 
I 

I 20.- 1 266.66 

1 
I 

I Wi edergewinn ung: I 
I 

2.-1 Rohstoff A. 25 333 -.50 I 6.66 
Zwischenprodukt B 50 666 10.-1 5.- 66.66 

.1 
5.50 1 73.32 

Rohmaterialunkosten 14.50 193.34 
Abschreibungskosten. 1 

: I 
3.- 40.-

Lohnkosten inkl. ZuschUige 
i 

4.- 53.33 
Allgemeine Unkosten I 2.- i 26.66 

; 

Ausbeute: I I 
Zwischenprodukt X . 75 - I - 23.50 I 313.33 I 

I I 

Die ausgebeuteten 75 kg des Zwischenproduktes X kosten demnach 
M.23.50. 

Die Ausbeutemenge ist 150% von A, 50% von B und 75% von C. 
SoIl die Ausbeute z. B. nach dor Theorio 90% von C sein, so ist es prak
tisch nur gelungen, 83 1 / 3 % des theoretischen Satzes zu erreichen. 

In dieser Kalkulation ist der Einfachheit halber angenommen 
worden, daB die wiedergewonnenen Stoffe A und Bohne Regeneration 
wieder voll gebrauchsfertig sind. Es sei nun auch noch das Schema 
der Kalkulation fur Abfallprodukte, die regeneriert werden mussen, 
gezeigt. 

1m vorigen Teile dieser Arbeit wurde erwahnt, daB man aus den 
Abwassern einiger Sprengstoffabrikationen durch RegenerationsmaB
nahmen Schwefelsaure und Salpetersaure gewinnt. Es muB nun kal-
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kuliert werden, zu welchem Preise die wiedergewonnenen Mengen unter 
Beriicksichtigung der Regenerationskosten in der Sprengstoffkalkulation 
abzusetzen sind. 

Der Gestehungspreis fiir 100 kg direkt erzeugter Schwefelsame 
100% H 2S04 moge M.lO.-, del' fiir 100 kg direkt produzierter Sal
petersame 100% HN03 moge M. 120.- sein 1). Fiir 100 kg del' re
generierten Samen sollen dieselben Preise gelten. 

Die Sprengstoffabwasser miissen zunachst in Denitrierungsanlagen 
geleitet werden, wo Schwefelsaure und Salpetersame voneinander ge~ 
schieden werden. Die Unkosten des Denitrierungsbetriebes, wozu auch 
noch Stoffeinsatzkosten gehoren, pflegt man dann zu zerlegen im Ver
haltnis der ausgebeuteten Mengen sowie des Wertes (10 : 120). 

Die Kalkulation fiir die Denitrierung wird dann etwa aussehen: 

Stoffeinsatzkosten . .. M. 1 500.-
Abschreibungen . . .. M. 500.-
versch. Betriebsunkosten M. 1 000.-

1\'1. 3 000.-. 

Ausbeute: 10000 kg HN03 x 12 (fUr Wert) = 120000 = 3 
40 000 » H 2S04 xl» » = 40 000 = 1 

Demnach verteilen sich die Denitrierungskosten im Verhaltnis 3 : 1 auf 
Salpetersame und Schwefelsame. Es entfallen demnach an Kosten 

auf die Salpetersaure M. 2250.-, d. i. bei einer Ausbeute 
von 10 000 kg M. 22.50 fiir 100 kg 

auf die Schwefelsame M. 750.-, d. i. bei einer Ausbeute 
von 40000 kg M. 1.871/2 fiir 100 kg 

Die Schwefelsaure geht dann noch durch die Konzentrationsanlage. 
Betragen dortetwa die auf 100kgHzS04 entfallendenUnkostenM.l.62 1/2 , 

so sind die Gesamtregenerationskosten M. 1.87 1/ 2 + M. 1.62 1/ 2 = 
M. 3.50. In der Kalkulation fiir die Sprengstoffabrikation kann man 
demnach fiir 100 kg H 2S04 absetzen M.lO.- minus M. 3.50 = M.6.50, 
fiir 100 kg HN03 dagegen M. 120.- minus M. 22.50 = M. 97.50. 

Praktisch geht man allerdings zuweilen so vor, daB man aus del' 
Einsatzmenge schon nach Erfahrungssatzen die Menge del' Wieder
gewinnung berechnet und zum voraussichtlichen Kostenwert in der 
Sprengstoffkalkulation absetzt. Was man dort so verrechnet hat, 
vergleicht man dann aber spater mit den Ergebnissen der Nachkalku
lation und sucht die Differenzen im Preis der nachsten Verrechnungs
periode zu regulieren. 

1) Die angefiihrten Preise haben natiirlich keinerlei praktische Bedeutung, 
sondern dienen nur zur zahlenmaBigen Umkleidung des Beispiels. 
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Die im vorigen angefUhrten Schemen geben die Kalkulation in del' 
chemischen Industrie in einfachster Form wieder. Die Praxis kennt 
die verschiedensten Komplikationen, die in del' vorigen Schematisierung 
nicht zum Ausdruck kommen. 

1m vorigen Teile diesel' Arbeit wurde z. B. erwahnt, daB mit den 
Farbstoffen mannigfache ZubereitungsmaBnahmen zu treffen sind. 
Hier wird die Kalkulation erfassen mussen: 

1. Einsatz an Rohstoffen und Zwischenprodukten 
+ Betriebsunkosten del' Fabrikation 
+ Trocknereiunkosten 
+ Analysen- und Vorfarbungsunkosten 

= Gestehungspreis des Farbstoffes. 

II. Gestehungspreise verschiedener Farbstoffe 
+ Mischmaterialeinsatz 
+ Mischungs- und Mahlunkosten 

= Gestehungspreis des gemischten und gemahlenen Farbstoffes. 

D. Beispiel einel' Tantiemebel'echnung. 
Weiter oben wurde schon erwahnt, daB im Zusammenhang mit den 

Kalkulationen gewahnlich auch die Tantiemeberechnungen vorgenom
men werden. Hierfur sei noch ein einfaches Beispiel angefiihrt. 

Ein BetriebsfUhrer A mage ein Produkt X herstellen, das einen 
tantiemepflichtigen Gewinn von M. 100000.- erbringt. Del' Betriebs
fUhrer B mage fur die Herstellung von X das Zwischenprodukt y liefern. 

Del' kalkulierte Gestehungspreis fur y sei M. 2.- fUr das kg, hatte 
man y abel' verkauft, so waren M. 5.- fUr das kg zu erzielen gewesen. 
B mage nun 10 000 kg von y an A geliefert haben. Dann ist B tantieme
berechtigt fUr 10000 x 3 = M. 30000.- Gewinn und fUr A bleiben 
M. 70000.- ubrig. Bekommen A 2% und B 1% yom Reingewinn, so 
ware ihnen also M. 1400.- bzw. M. 300.- zu zahlen. 

In del' Praxis erfahren naturlich auch die Tantiemeberechnungen 
diesem einfachen Beispiel gegenu ber die mannigfachstenKom plizierungen, 
deren Untersuchung jedoch einer Spezialarbeit uberlassep. bleiben muB. 



Sechster Teil. 

Schlufi. 

A. Kritischer Riickblick auf die vorliegende Arbeit. 
Jedem Verrechnungswesen muB im groBen eine bestimmte Syste

matik zugrunde liegen. Aber die lebendigen, fortschreitenden wirtschaft
lichen Verhilltnisse fiihren zu den verschiedenartigsten Ausgestaltungen 
im einzelnen. In der Praxis sieht sich das Verrechnungswesen fast tag
lich vor neue Anpassungsnotwendigkeiten gestellt, immer wieder sind 
neue und wechselnde Informationsbedfufnisse zu befriedigen. Haufig 
machen sie nur unwesentliche Anderungen und Erweiterungen einzelner 
Teile der bisherigen Verrechnung erforderlich, zuweilen aber vermag 
man das Neue nicht in der alten Anordnung unterzubringen und ge
staltet es nebenher nach seiner selbstandigen Eigenart aus, soweit der 
Kontrollzusammenhang es gestattet. 

Was man dann praktisch nach einer vielleicht jahriehntelangen Ent
wicklung als Verrechnungswesen eines GroBunternehmens vor sich hat, 
ist eine recht komplizierte Materie, deren groBe Grundzuge und Zu
sammenhange nur verhaltnismaBig schwer aus der individuellen Ge
staltung der einzelnen Teile loszul6sen sind. Sowohl was den Umfang 
als auch den Inhalt der Betriebsverrechnung anbetrifft, war daher auch 
in dieser Arbeit an den verschiedensten Stellen eine Abstraktion der 
allgemeinen Praxis gegenuber notwendig, um zu einer geschlossenen 
Darstellung zu gelangen. 

In der Praxis wird die Betriebsverrechnung z. B. nicht von einer 
getrennten Abteilung des Verwaltungsapparates ausgefuhrt. Wohl faUt 
das Hauptgewicht der betriebsverrechnerischen Arbeiten auf Betriebs
unkosten-, Rohmaterial- und Fabrikationskontrolle, sowie Kalkulation, 
aber auBerhalb dieser Abteilungen gibt es viele Grenzgebiete, die mehr 
oder weniger in die Betriebsverrechnung hineinfallen. So sind z. B. 
Frachten, Z611~ und Emballagen Unkosten, die teils die Fabrikation, 
teils den Verkauf treffen und aus praktischen Grunden geschlossen in 
einer besonderen Buroabteilung bearbeitet werden. 

Anders als in dieser Arbeit beschrieben, gestaltet sich unter Um
standen die gesamte Arbeitsteilung wie auch der innere Aufbau des 
Verrechnungswesens durch die in der Zentrale im Zusammenhang mit 
der Verrechnung ffu den Zentralbetrieb ausgefuhrte Filialverrechnung. 

Wenn, wie dies praktisch sehr haufig der Fall ist, in den Filialen der 
Betrieb gr6Btenteils nur Aufbereitung ffu den Verkauf ist, so lassen sich 
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auch Betriebs- und Verkaufsverrechnung weniger scharf trennen. In 
dieser Arbeit bin ich von einer scharfen Trennung ausgegangen, um 
nicht auf den besonderen Charakter der Verkaufsunkosteneingehen zu 
miissen. Dennoch muBte z. B. darauf hingewiesen werden, daB aus 
ZweckmaBigkeitsgriinden die Verkaufsverrechnung fiir die Neben- und 
Zwischenprodukte praktisch in engster Verbindung mit der entsprechen
den Fabrikationsverrechnung vorgenommen zu werden pflegt. 

Einen ganz besonderen Charakter bekommt das Verrechnungswesen 
aber, besonders was die Befriedigung der Informationsbediirfnisse an
betrifft, praktisch noch durch die Anwendung der statistischen Ver
rechnungsmethode. In dieser Arbeit wurde die betriebswirtschaftliche 
Statistik vernachlassigt, weil sie furer Eigenart wegen meines Erachtens 
am besten einer gesonderten Bearbeitung vorbehalten bleibt. 

Fiir die Informationsbediirfnisse ist die Statistik besonders wichtig,. 
weil sie zeitlich nicht so weit hinter den zu erfassenden Vorgangen zuriick
bleiben muB wie Buchhaltung und Kalkulation, deren Teilergebnisse 
sie jedoch vorweg verwerten kann. Die Kontrolle zwischen Buchhaltung 
und Kalkulation einerseits und Statistik andererseits kann natiirlich 
eine gegenseitige sein, doch braucht sie nicht zwangslaufig zu bestehen. 

Die Statistik bearbeitet sowohl das Gebiet der Betriebsverrechnung 
wie auch das der Verkaufsverrechnung, wobei ihr auch ganz selbstandige 
Aufgaben, mit denen sich Buchhaltung und Kalkulation nicht beschaf
tigen, zufallen. So werden in der Statistik z. B. Zusammenstellungen 
fUr die Berechnung von Lizenzgebilhren, Erfinderanteile u. dgl. aufge
macht. Das Wesen der Statistik aber ist der wirtschaftliche Vergleich 1). 
Aufwand und Ertrag, zusammengenommen und zerlegt, werden von der 
Statistik in die verschiedensten Relationen gebracht. In der Relation, die 
Zeit und Ort iiberbriickt, zeigt sich aber oft erst das Wesen einer Z.ahl. 

So darf man denn gerade die Statistik nicht vernachlassigen, wenn 
man sich ein Gesamtbild vom Verrechnungswesen eines modernen GroB
betriebs machen will. Nicht dieses aber sollte Gegenstand dieser Arbeit 
sein, sondern nur ein Teilgebiet von immerhin noch reichlicher GroBe. 

Der eingefleischte Praktiker mag beim Lesen dieser Arbeit ob meiner 
riicksichtslosen Systematisierung und Abstraktion zuweilen den Kopf 
schiitteln. Aber der Wissenschaftler steht, wenn er nicht feste zufaBt~ 
meines Erachtens einer Materie wie der dieser Arbeit zugrunde liegenden 
gar zu hilflos gegeniiber. 

B. Kritischer Blick in die Praxis. 
In den Verrechnungsapparaten unserer chemischen GroBunter

nehmungen hat man zweifellos etwas von der Praxis gescha£fenes 

1) Vgl. Calmes, Statistik. 
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GroBes vor sich. Da jedoch, wie mir scheint, die Verrechnungsapparate 
mehr unter dem Drange der Verhaltnisse als durch bewuBte Aufbau
arbeit entstanden sind, haften ihnen, wie dies allerdings nicht nur in 
der chemischen Industrie der Fall ist, gewisse Mangel zogernder Un
freiwilligkeit an. 

Es ist auch in unseren modernsten Unternehmungen heute noch 
iiblich, die Verrechnungsabteilungen innerhalb des Verwaltungsappa
rates etwas als Stiefkinder oder als notwendige Ubel zu betrachten. 
Ais Biiros der Verrechnungsabteilungen findet man denn auch im all
gemeinen die weniger guten Raume der Verwaltungsgebaude einge
richtet. Die in den Verrechnungsabteilungen tatigen Beamten pflegen 
die weniger gut geschulten und die schlechter bezahlten zu sein. 

Zweifellos sind die Aufwendungen der chemischen GroBunterneh
mungen fiir das Verrechnungswesen ganz auBerordentlich groB, aber 
das sagt an und fiir sich noch nicht viel. Die komplizierten Wirtschafts
verhaltnisse machen dort auch unbedingt einen gewaltigen, leistungs
fahigen Verrechnungsapparat erforderlich. Wenn man z. B. bedenkt, 
urn welch hohe Summen es sich zuweilen bei den Erfinderanteilen, 
Betriebsfiihrertantiemen u. dgl. handelt, so kann man fUr eine sorg
faltige Berechnung derselben auch sehr groBe Aufwendungen fiir ge
rechtfertigt halten. 

Eine geringe Wertschatzung des Verrechnungswesens vergroBert die 
groBte Gefahr fiir die Gesundheit desselben, namlich die Biirokrati
sierung. Diese pflegt aber im Laufe der Zeit fiir alle groBeren Ver
waltungen als Gefahr zu bestehen. In gewissermaBen natiirlicher Ent
wicklung gestalten sie sich so aus, daB das Personliche, das zur ersten 
Schopfung immer erforderlich ist, vernichtet wird, und an dessen Stelle 
steife Traditionen treten. 

1m alteren, groBen Unternehmen gibt es gewohnlich nur wenige 
Personen, die in weiterem AusmaBe in die technischen Einzelheiten 
der Verwaltungsorganisation eindringen. Jeder Beamte pflegt auf 
einen beschrankten Kreis von Funktionen eingearbeitet zu sein. Dort 
sucht er sich dann meist, so gut eS eben geht, unentbehrlich zu machen. 

Hierauf besonders ist dann auch zuriickzufiihren, daB man allem 
Neuen, vor allem auch der Wissenschaft, gewohnlich ablehnend gegen
iibersteht, natiirlich vornehmlich in den Kreisen der niederen Beamten. 
Man betrachtet alles Fremde als Eindringen in die personliche Inter
essensphare, wogegen man sich moglichst schiitzen zu miissen glaubt. 
So kommt es denn, daB der Einzelne haufig sowohl seiner Kenntnis wie 
auch seiner Arbeitsweise nach mehr einem Handwerker als einem ratio
nalistisch im GroBbetriebe Wirtschaftenden gleicht. 

Unter diesen Umstanden ist eS praktisch zuweilen recht schwierig, 
die Mangel, die sich im Laufe der Zeit in das Verrechnungswesen ein-
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geschlichen haben, aufzudecken und zu verbessern. Eben weil man es 
mit Ergebnissen natiirlieher Entwicklung zu tun hat, muE man hei 
allen Eingriffen recht vorsiehtig sein. 

Aber Entwicklungen lassen sieh vielfaeh beeinflussen. Die wiehtigste 
Bedingung fiir ein gutes Verreehnungswesen wird immer ein moglichst 
gut gesehultes und fahiges Personal sein. Je geringer die Qualifikation 
der die Verreehnung ausfUhrenden Beamten ist, desto mehr werden sie 
zum Biirokratismus mit allen seinen Sehattenseiten neigen. 

Man sollte daher befahigteren Leuten Gelegenheit geb~n, sich in 
weitere Gebiete einzuarbeiten, um fahig zu werden, das Verreehnungs
wesen von hoherer, wissensehaftlicher Warte zu beurteilen. Klart man 
allgemein dariiber auf, wo UnvolIkommenheiten bestehen und Verreeh
nungsprobleme noeh besser zu lOsen sind, so kann hierdurch am ehesten 
an die Stelle der Eigenbrodelei verstandnisvolles Zusammenarbeiten 
treten. Eine Vervollkommnung des Verreehnungswesens muE leben
diges Ziel bleiben, denn eS gibt doch tatsaehlieh noch manehe Ver
rechnungsprobleme, die der besseren Losung warten. 

Auch eine gute Arbeitsverteilung ist natiirlieh von groEter Be
deutung fUr die Entwieklung des Verrechnungswesens. Man sollte 
nieht immer nur groEtmoglichste quantitative Produktivitat zu er
reichen suchen und jedem Beamten sogenannte Nebenarbeiten zu
weisen, die ill der Praxis eine bedeutende Rolle spielen und allgemein 
als Extrabelastung, der man sieh mit mogliehst geringem Aufwand ent
ledigt, empfunden werden. Qualifiziertere Arbeiten konnte sieher ge
leistet werden, wenn man die einzelnen Abteilungen und Gruppen reiner 
ausgestaltete und moglichst jeden seine eigene Arbeit naeh allen Seiten 
hin vertreten lieE. 

Wenn man dies wirklich prinzipiell erstrebt und den Aufwand dem
entsprechend bemiEt, sind meines Eraehtens gerade in der ehemischen 
GroBindustrie sehr giinstige Verhaltnisse dafiir vorhanden, ein wirklieh 
erstklassiges Verrechnungswesen auszubilden. Durch die die bedeutend
sten Unternehmungen umfassende Interessengemeinschaft ist auch fiir 
Fortschritte im Verreehnungswesen ein giinstiger Boden geschaffen. 
Was ein \Verk als vorteilhafte Einrichtung erprobt hat, kann im allge
meinen in Anpassung an die Verhaltnisse anderer Unternehmungen 
Gemeingut der ganzen Interessengemeinschaft werden. 

Notwendig ist aber meines Erachtens auch, daE auf dem Gebiete 
des Verteehnungswesens in der ehemischen Industrie Praxis und Wissen
sehaft zur gegenseitigen Befruchtung mehr Fiihlung such en. Ich wiirde 
mich gliieklieh schatzen, wenn ich hierzu auch dureh die vorliegende 
Arbeit einigen AnlaE gegeben hatte. 
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