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Vorwort zur ersten Auflage. 

Als ich mich vor bald 30 Jahren entschlo/3, meine prak

tischen Anleitungen fiir die Kalkulation in Maschinenfabriken 

zu schreiben, sah es mit der Kalkulation und der Verwaltung 

in den deutschen Maschinenfabriken noch sehr schwach bestellt 

aus, trotzdem es schon zu jener Zeit verschiedene Werke gab, 

welche uber tausend Arbeiter beschaftigten. Ich gab mir damals 

die groLlte Muhe, Einsicht in die Verwaltungen verschiedener 

Fabrikcn zu erlangen, erhielt auch von mehreren hervorragen

den W erken, teils direkt, teils durch Vermittlung von Freund en, 

recht wertvolles Material fUr meine Studien zugestellt, gewann 

aber von Tag zu Tag mehr und mehr die Dberzeugung, daLl 

uber jeden Zweifel erhabene Verwaltungseinrichtungen in deut

schen Fabriken so gut wie gar nicht bestanden, ja, daLl sogar 

Werke, welchen einen Weltruf bcsaLlen, mit ihrer ganzen Organi

sation noch so weit zuruck waren, daLl dieselben gar nicht im

stande waren, wirklich zuverHissige Selbstkostenberechnungen der 

Fabrikate zu machen. Die meistenteils ubliche Form, urn die 

Kosten eines Gegenstandes zu berechnen, war, die Preise auf 

Grund der Gewichte festllustellen, orler auch, hei Abgahe von 

Offerten, die Preise der Konkurrenll als Richtschnur zu benutzen. 

Ob die angenommenen Einzelsiitze llutreffend waren, oder ob 

die Konkurrenz auf Grund zuverlassiger Selbstkostenermittlungen 

ihre Preisforderungen abgegeben hatte, wurde nicht untersucht. 



IV Vorwort. 

Man erhoffte das Beste und iiberlieLl es dem Zufall, ob bei den 

Lieferungen etwas verdient wurde oder nicht. 

Inzwischen haben sich die Verhiiltnisse wesentlich geiindert; 

liiLlt auch die Verwaltung uncl die Ka1kulation mancher W erke 

noch vieles zu wiinschen iibrig, so ist doch in allen Kreisen 

der Industrie mehr und mehr der Gedanke zur Geltung gekom

men, daLl ohne sorgfiiltige Selbstkostenberechnungen und zweck

entsprechende Verwaltungen nicht vorwiirts geschritten werden 

kann, sondern in kiirzester Zeit Summen eingebiiLlt werden 

konnen, die bei sachlicher Behandlung der Geschiifte niemals 

verloren gegangen waren. 
W enn ich auch im vorliegenden W erke, soweit es die 

Kalkulation betrifft, in dem Grundgedanken nicht viel mehr als 

vor 30 Jahren Neues zu bringen imstande bin, so hoffe ich 

doch, daLl meine jetzt iiber den ganzen Fabrikbetrieb ausgedehnte 

Arbeit jedem Industriellen und jedem angehenden Ingenieur ein 

willkommener Leitfaden sein wird. 

Magdeburg, im Januar 1905. 

A. Ballewski. 



Vorwort zur zweiten Auflage. 

Die Anerkennung, welche m1r durch die Presse, in Zu

schriften und mundlich ii.ber meinen ,Fabrikbetrieb" zuteil 

geworden ist, hat auch in dem schnellcn Absatz der ersten 
Auflage ihren Ausdruck gefunden. Von allen Seitcn wurdo 
anerkannt, daf.l das a us jahrelangen, personlichen Erfahrungen 

entstandene W erk allgemeinen Bedurfnissen entspricht, und fUr 
den heranwachsenden Techniker, den Fabrikbeamten und den 
Fabrikanten ein willkommener Leitfaden fUr die Einrichtung 
und Verwaltung industrieller Betriebe ist. Vertrauensvoll bin 
ich jetzt an die Bearbeitung der zweiten Auflage herangetreten 
und habe hierbei gerne noch die Fragen behandelt, auf die ich 
m wohlgemeinter Weise aufmerksam gemacht worden bin. 

Magdeburg, 1m Mai 1907. 

A. Ballewski. 
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Einleitung. 

Der scharfe W ettbcwerb, der in allen Zweigen der Industrie 
herrscht, und der am empfindlichsten auftritt, wenn ein geschaft
licher Niedergang zu verzeichnen ist, zwingt jed en Gewerbe
treibenden, seine W erkseinrichtungen derartig zu gestalten, daf.l 
nicht allein iiberall mit der grof.lten Sparsamkeit gewirtschaftet 
und in der billigsten und sorgfiiltigsten Weise fabriziert wird, 
sondern auch ftbcr alle Unkosten des Betriebes und ftber die 
Herstellungskosten aller Erzeugnisse f'orgfliltigste Kontrolle 
geffthrt werden kann. Alle Aufzeichnungen miissen so beschaffen 
sein, daf.l zu jedcr Zeit eine zuverliissige Ubersicht ftber alle 
Arbeiten geffthrt nnd ein sicherer Nachweis ftber die Kosten 
eines jeden ArbeitsstiickcR erbracht werden kann, damit danach 
sofort Selbstkostenbercchnungen amgeffthrt, Anschliige ausge
arbeitet und Rcchnungen ausgestellt werden ki:innen. 

Vielschreibereien sind nach Mi:iglichkeit zu vermeiden 
und alles so einfach uncl ftbersichtlich zu gestalten, damit Ar
beitskriifte erspart nnd Beamte und Meister nicht durch Ober
fhissiges oder Nebensiichliches von ihrer Haupttiitigkeit in un
angemessener Weise abgehalten werden. 

Mit gri:if.lter Peinlichkeit ist i.iberall darauf zu achten, clal.l 
an keiner Stell<· rnehr Anfwendungen gernacht werden, als 
dringencl notwemlig sin<l; denn je grof.ler der Betrieb, urn so 
sparsarner und vorsichtiger muLl ftberall vorgegangen werden, 
weil sonst am; kleinen Veranlassungen leicht grol.le EinbuLlen an 
Arbeit, Zeit und Geld entstehen konnen. 

Durch G ere c h t i g k cit und Anerkennung dcr Tiitigkeit 
eines jeden mul.l das Interesse des cinzelnen fiir das Uedeihen 
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2 Einleitung. 

des groLlen Ganzen gehoben werden. Unnotige Norgeleien, 
welche verstimmend wirken und jedem Menschen das Leben ver
bittern und die Arbeit erschweren, miissen vermieden werden, da
mit Arbeiter, Beamte und Meister nicht mit Widerwillen, sondern 
mit Lust, Liebe und frohem Herzen an ihr Tagewerk heran
gehen. Dem Arbeiter muLl stets werden, was er verdient hat, 
eine gegebene Zusage dar£ niemals zuriickgenommen werden, 
selbst wenn man sich bei der Erteilung derselben geirrt hat und 
hierdurch ein Nachteil oder Verlust fiir das Geschaft entstehen 
sollte. Ein Arbeiter wird einen solchen Irrtum niemals aner
kennen, selbst wenn er ihm klipp und klar bewiesen wird. Er 
wird jedes Abweichen von einer Zusage als ein ihm personlich 
zugefiigtes Unrecht betrachten und nicht allein seine weiteren 
Arbeiten mit Unlust verrichten, sondern auch jede Gelegenheit 
benutzen, urn seinen VerdruLl in der einen oder anderen Weise 
zum Ausdruck zu bringen. 

Ordnung und Sauberkeit muLl in jedem Betriebe, mag er 
groLl oder klein sein, herrschen. Die Ansicht, daLl Aufraumungs
arbeiten und Reinhalten iiberfliissig sind und nur Unkosten ver
ursachen, ist eine vollstandig irrige Annahme. Allerdings ver
ursachen alle Arbeitsleistungen Geldausgaben, und eine ArbeitA
leistung ist jedes Inordnungbringen und jedes Schaffen von Sauber
keit, aber diesen Ausgaben steht der nicht zu unterschatzende 
Nutzen entgegen, welcher dadurch herbeigefiihrt wird, daLl viele 
Gegenstande durch Reinlichkeit vor Beschiidigung und Verderbnis 
bewahrt und durch Ordnungshaltung die weitere Verwendung vieler 
sonst in V ergessenheit kommender Sachen erleichtert wird. Die 
Unordnung und Unsauberkeit im Betriebe iibertragt sich nicht 
allein vom Orte auf Personen, also auf die Arbeiter und Beamten, 
sondern sogar auf die Fabrikate. Man gehe nur durch Werk
statten, in welchen Sauberkeit und Ordnung unbekannte Begriffe 
sind, welchen abfalligen Eindruck machen dort alle Erzeugnisse. 
Der Besucher solcher W erke bekommt ein MiLltrauen gegen alles, 
was ihm vorgefiihrt wird, und ist nur schwer davon zu iiber
zeugen, daLl von einer derartigen Stelle etwas Gutes und Bolides 
geliefert werden kann. Die Unordnung und Unsauberkeit pflanzt 
sich a us einer Abteilung des W erkes in die andere fort und macht 
auch nicht vor der Zentrale der Verwaltung Halt, sondern dehnt 
sich dann auf die ganze Geschaftsfiihrung aus. Die Ordnungs-
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liebe und Reinlichkeit schwindet mehr und mehr aus solchen 
Betrieben und fuhrt schlieLllich zu einer Gleichgiiltigkeit und 
Lassigkeit in der Behandlung von Geschaften, daL\ dadurch das 
Arbeiten mit solchen Werken nicht gerade zu einer Annehmlich
keit gehort. Wie verschiedenartig oft die Ansichten tiber die 
Notwendigkeit von Sauberkeit in einer Werkstatt sind, mag aus 
folgendem Beispiel zu crsehen sein. Es gibt viele Werke, welche 
-das Putzen der Fenster und das Ausweil.len der Arbeitsraume 
.als eine uberflussige Arbeit ansehen, welche nur Geldausgaben 
herbeifiihrt. Ein anderer Teil ist geracle ganz der entgegengesetz
ten Ansicht, und es wird bier in regelmal.ligen Zeitabschnitten 
diese Arbeit in sorgfaltigster Weise bewirkt, weil man die Er
fahrung gemacht hat, dal.l gereinigte Fenster dem Tageslicht 
freien Eingang in die Arbeitsraume yerschaffen und ein heller 
Anstrich der letzteren die Aufnahme des Lichtes begunstigt. 
Die Folge hiervon ist, daf3 nicht allein wahrend des Tages die 
Arbeit besser beschen und ausgefi.ihrt werden kann, sondern 
auch die Arbeitsdauer ohne kunstliche Beleuchtu~g wesentlich 
verlangert, und hierdurch mindestens ebensoviel Geld an der 
Beleuchtung erspart, als fur die Reinhaltung der Fenster und 
·den hellen Anstrich der Wiinde ausgegeben wird. 

Die Inventur wird in vielen W erken als grof3er Kehraus bc
nutzt. Alle Stucke, wt>lche zurlickgestellt, oder, weil verpfuscht 
·oder unbrauchbar geworden, in die Winkel versteckt wurden, 
werden bei dieser Gelegenheit herausgeschafft und entweder in 
die Aufbewahrungsraume ordnungsmaf3ig eingereiht, oder zer
schlagen und als altes :Material verwandt. Geschieht dies nicht, 
-dann bleiben solche Sachen Jahre lang an ihren verborgenen 
·Orten liegen, bilden einen zwecklosen Ballast und verursachen 
Verluste an Zinsen flir das nutzlos daliegende Material. 

W elche Einrichtungen fi.ir dieses oder jenes W erk zutreffend 
·oder mustergliltig sind, kann niemals beantwortet werden, ohne 
·die besonderen Verhaltnisse desselben zu kennen. Was auf der 
einen Stelle gut und zutreffend ist, kann fur die andere wert
los sein. Bestimmte Vorschriften, welche uberall passend sind, 
konnen daher nicht gegeben werden. Anleitungen fur die Ein
richtung und Venvaltung von Werkbetrieben konnen nur allge
mein gefaL\t werden, Sac he der denkenden Leiter ist es dann, 
-das Vorgeflihrte zu prufen und das ihnen zweckmal.lig Er-

1* 
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scheinende ihrem Betriebe anzupassen. Es wird kein Anspruch 
erhoben, da/3 dasjenige, was bier geboten wird, nur all e in als 
richtig und empfehlenswert anzusehen ist. Nein, das wird nicht 
bezweckt! Sondern es wird von dem vielen Guten und Zweck
ma13igen, das da besteht, nur ein kleiner Teil dargereicht, urn 
einem jed en einen Anhalt und einen W egweiser fiir den weiteren 
Ausbau seines Werkes zu geben. 

Die in den Text aufgenommenen Formulare sind selbst
verstandlich, wenn nicht gerade beigefiigt ist ,natiirliche Grol3e", 
in entsprechender Weise zu vergrol3ern und zu vervollstandigen. 
Jeder Fabrikationszweig bedingt eine andere Behandlung; es 
muLl daher eine jede Vorlage dem betreffenden Betriebe ange
pal3t werden. Die in den Beispielen angefiihrten Zahlen 
sind belie big eingesetzte Werte, die nicht in jed em Falle als 
zutreffend angesehen werden diirfen. 



Anlage einer neuen Fabrik. 

Wer cine Fabrik neu anlegen will, muLl nicht allein die 
ortlichen Verhaltnisse einer sorgfaltigen Prufung unterziehen, son
dern auch das Areal, den Bau und die Einrichtung derselben 
dem ins Auge gefaLiten Umfange des Unternehmens anpassen. 
Es werden sehr oft bei der Anlage von Fabriken, um augen
blicklich kleine Vorteile auszunutzen, Fehler begangen, welche 
zu einer so gro.l3en daucrnden Belastung des Unternehmens fuhren, 
da.l3 man nieht verstehen kann, wie, bei der ni:itigen Sachkenntnis, 
solche Dinge uberhaupt vorkommen konnten. Soll ein Werk 
neu errichtet werden, so kommt in erster Linie der Ort der 
Niederlassung und der Bauplatz in Frage. Bei der Wahl des 
Ortes kommt das nahere Absatzgebiet, oder wenn es sich um 
Erzeugnisse handelt, welche weit verschickt werden mussen, die 
leichte V ersendungsmi:iglichkeit naeh allen Gegenden in Betracht. 
Handelt es sich um Erzeugnisse, welche hohe Frachten nicht 
vertragen ki:innen, so ist die Lage an einem sehiffbaren Flusse, 
wobei auch Bahnverbindung nicht ausgeschlossen sein darf, wohl 
fiir jeden Betrieb die beste. Im allgemeinen darf wohl ange
nommen werden, da.l3 ein \Verk von irgendweleher Bedeutung 
niemals an einem Ort angelegt werden kann, der nicht in nachster 
Beruhrung mit einem Schienenwege steht, da bei einem Fabrik
betrieb nicht allein mit der V ersendung der Erzeugnisse, sondern 
auch mit der Heranschaffung der Rohstoffe und des Brenn
materials zu rechncn ist. W er die bequeme V erbindung seines 
Werkes mit der Balm oder einem schiffbarcn Flusse unbeachtet 
la.l3t und gezwungen wird, alle seine Rohstoffe, Kohlen und Er
zeugnisse mit Gespannen oft weite Streckcn hin und her rollen 
.zu lassen, bii.rdet seinem 1 ;nternehmen eine Last auf, welche 
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dauernd einen recht bedeutenden Teil des erzielten Nutzens m 
Anspruch nehmen wird. Wie der Ort der Niederlassung, so ist 
auch die Wahl des Bauplatzes von groLler Bedeutung. Der Platz 
muLl so gewahlt werden, daLl, abgesehen von der Moglichkeit 
der direkten Bahnverbindung, sich auch zu jeder Zeit mit Leich
tigkeit eine VergroLlerung des Werkes vornehmen laLlt. Urn bil
liges Bauland oder eine nicht fiir jede Jahreszeit zweifellos aus
reichende Wasserkraft benutzen zu konnen, eine Fabrik weit 
abseits von der Bahn oder dem groLlen Verkehr zu errichten, ist 
ein groLler Fehler. 

Neben der Wahl des NiederlaLlortes und Bauplatzes bedarf 
die Arbeiterfrage einer sorgfaltigen Priifung. Hierbei ist nicht 
nur zu beriicksichtigen, ob eine bestimmte Anzahl Arbeiter be
standig zu erhalten ist, sondern auch, ob diese Arbeitskrafte 
sich fiir den betreffenden Fabrikbetrieb wirklich eignen. W enn
gleich wohl anzunehmen ist, daLl nach einem gewissen Zeitab
schnitte, wenn Arbeiter und Fabrikbetrieb erst miteinander ver
wachsen und beide aufeinander angewiesen sind, eine Storung 
des V erhaltnisses zwischen diesen heiden Teilen nur selten vor
kommt, so ist doch die Frage, ob die Moglichkeit, neue Arbeits
krafte im Notfalle heranziehen zu konnen, vorhanden ist, nicht 
ganz unbeachtet zu lassen. Bei den heutigen Verhaltnissen 
scheint die Beantwortung dieser Frage von so groLler Wichtigkeit 
zu sein, daLl jeder Unternehmer sich sehr besinnen sollte, sein 
Vermogen in einer Fabrik fest.zulegen, wenn er nicht die Ge
wiLlheit hat, daLl er zu jeder Zeit in der Lage ist, sich die er
forderlichen Ersatz-Arbeitskrafte heranziehen zu konnen. 

Haben alle diese Vorfragen ihre Erledigung gefunden, ist 
also ein Ort gefunden, der sich durch seine gtinstige Lage ftir 
das Unternehmen eignet, ist ein ausreichend groLler Bauplatz 
gesichert, welcher in unmittelbarer Nahe der Bahn liegt und 
ohne groLle Unkosten durch ein Gleis mit derselben verbunden 
werden kann, sind die Arbeitsverhaltnisse zufriedenstellend, ist 
billiges und gutes Brennmaterial ftir den Fabrikbetrieb in der 
Nahe vorhanden und ohne Umstande zu jeder Zeit zu erhalten, 
dann kann in Rnhe an die Ausarbeitung der Zeichnungen fiir 
die bauliche Anlage und die inn ere Einrichtung des W erkes 
geschritten werden. W enn bier gesagt wird, daLl in Ruhe an 
die Ausarbeitung der Zeichnungen herangetreten werden kann, 
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so hat dies seinen ganz bestimmten Zweck. .Jede Uberstiirzung 
bei solchen wichtigen Arbeiten schadet; Fehler, die bei der Neu
anlage gemacht werden, lassen sich spater nicht mehr ohne 
Aufwendung von Kosten beseitigen, man quiilt sich dann mit 
der unpraktischen Einrichtung herum, hat bestandig hohere Be
triebskosten zu tragen, iirgert sich dariiber und kann doch an 
der Sache nichts andern, weil es doch nicht angangig ist, die 
neu errichteten Gebaude wieder einzureif.len und durch andere, 
besser angeordnete, zu ersetzen. Darum hiite man sich vor 
iiberstiirzten Bauten nach Zeichnungen, welche nicht in sorg
faltigster Weise naeh allen Sci ten hin gepriift sind, sondern man 
lasse sich Zeit und verschmahe auch nicht, die Ansicht von 
Praktikern his zum Arbeiter hin zu horen. Die Fachversammlun
gen der industriellen V ereine, welehe jahrlich in Berlin und in 
anderen hervorragenden Sta<lten stattfinden, und bei wPlchen 
viel fachwissenschaftliche Vortrage gehalten nnd auch gewohn
lich indu;;trielle W erke in Augenschein genommen werden, bieten 
einem jeden Gelegenheit, seine Kenntnisse zu bereichern und 
Ansichten zu horen, wie etwas eingerichtet oder wie es nicht 
gemacht werden soll. Wahrend es sonst sehr schwer halt, das 
Urteil einm; Fachgenossen i1ber diese oder jene Einrichtung zu 
erfahren odor gar Eintritt in ein Werk der Konkurrenz zu er
halten, wird bei solchen Versammhmgen eine Ausknnft meisten
teilH sohr gern erteilt und bereitwilligst anch dem Berufsgenos
sen, zmnal wenn er nicht in der nachsten Nahe seinen W ohnsitz 
hat, der Eintritt in die W erkraume gestattet. Solche Versamm
lungsbesnche machen sich daher stetH bezahlt, man hort Lob 
und Klagen tiber dieses und jenes, und benntzt dann dasjenige, 
was zweekmiiJ.Iig ist, un<l vermeidet, was man filr unpraktisch halt. 

Ein Fabrikneuban ist niomals sogleich in zu groLler Aus
dehnung vorzunehmen. Abgesehen davon, dal.l durch zu grof.le 
Bauten gll·ich ein grol.lercs Kapital festgelegt und verzinst wor
den mnl.l, so bedingt schon die einfache geschaftliche Vorsicht, 
zunachst eine etwas abwartendc Haltung einzunehmen und nicht 
alles auf cine Karte zu setzen. Wird von Anfang an gleich 
grof.l gebaut, so mul.l doch auch dementsprechend die innere 
Einrichtung getroffen werden. Die Dampfanlage wird gri.if.ler 
gewahlt, als in abseh barer Zeit vielleicht erforderlich ist; die 
Heizungsanlagc muLl so angclcgt werden, dal.l in den wcitlaufigen 
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Raumen eine entsprechende Temperatur erzeugt werden kann; 
die Transmissionen erhalten Starken und Langen, wie sie fUr 
die zu leistende Arbeit nicht erforderlich waren usw. Hierdurch 
werden Kapitalien festgelegt, ohne eine Gewi13heit zu haben, ob 
das W erk je in dem aufgefiihrten Umfange eine Beschaftigung 
erhalten wird. Abgesehen von den nutzlos zu zahlenden Zinsen 
fUr die bei dem Bau und der Einrichtung zu vie] ausgegebenen 
Summen, entsteht aber auch noch durch die hi:iheren Betriebs· 
kosten, welche infolge der zu gro13 ausgeflihrten Anlage erwach· 
sen, eine schwere Belastung des Unternehmens. Die fi.ir eine 
gri:i13ere Ausdehnung des W erkes gewahlte Dampfmaschine ar
beitet, weil sie dauernd nur schwach in Anspruch genommen 
wird, sehr unvorteilhaft und beansprucht daher die Dampfan· 
lage wesentlich mehr Brennmaterial, als wenn solche den Ver· 
haltnissen entsprechend gewahlt ware. Die Heizung der groLien 
Raume verschlingt bedeutende Summen. Die Transmissionen 
nehmen viel Kraft in Anspruch, ohne entsprechende Ausnutzung 
zu finden. Die Beleuchtung der gro13en Raume ist kostspielig 
und steht in keinem V erhaltnis zu der geringen beschaftigten 
Arbeiterzahl und geleisteten Arbeit. Genug, wohin man sieht, 
werden Kapitalien verschlungen und die Unkosten vergri:i13ert, 
ohne da13 man die Macht besitzt, irgendwo Ersparungen durch
fi.ihren zn ki:innen. Die gri:i13ere Anlage bedingt eben gri:i13ere 
Ausgaben - ganz gleich, ob sie besetzt ist oder nicht - als eine 
den Verhaltnissen entsprechend kleinere; darnm ernpfiehlt es 
sich, bei dem Neubau cines Werkes mit der Dimensionierung 
desselben vorsichtig umzugehen und dasselbe nur so groLI zu 
gestalten, wie man mit einiger Sicherheit voraussehen kann, es 
dauernd beschaftigen zu ki:innen. Hierbei sind aber aile An· 
ordnungen so zu treffen, daLI eine Vergri:if.lerung der ganzen An· 
lage mit Leichtigkeit vorgenommen werden kann, ohne da13 da
durch der innere Zusammenhang des Ganzen gesti:irt und die 
kiinftige Fabrikation erschwert wird. DaLI, nnter Beriicksichti
gung solcher Sachlage, die .Ausarbeitung des Projektes einer 
neuen Fabrikanlage nicht im Handumdrehen geschehen kann, 
sondern aile V erhaltnisse genau gepriift und jeder Yorschlag 
mit Ruhe bedacht werden muf.l, bedarf wohl kaum noch einer 
weiteren Begriindung. Gerade die all zu gro13e Anlage Yieler 
Werke hat fiir dieselben schwere Naehteile im Gefolge gehabt. 
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Statt emen Veruienst abzuwerfE'll, zehrten die groLlen Betriehs
kosten und (lie erschwerte Fahrikation jeden Nntzen auf. l1nd 
einen wirklich reehi traurigt'll Eindrnek mncht es, wenn man 
ein in ochi)m;ter Weise und in be~tcr Absicht ausgefiihrtes \\r erk, 
infolge der iilJcrtriebenen Oriif3l' und Ausdl'hnung deKselben, 
nicht vorwarts komnwn, soll(lcrn langsam \·erkiimmern sieht. 
Altlo nicht durch die Grof~e cines W erkeE> sichert man l'ich eine 
gute Verzinsung der in dmuselben angelegteJJ Kapitalien, son
dern nur dadmch, (laLl man die Clestaltung und den Ausbau 
desselben den iirtliehen und witigen Verhiil1nisscn anpaLlt. 

In erster Linie wiirdc mm d<T Ban eines neuen \Yerkes so 
auszufiihrcn t-:ein, daf3, wenn es erforderlich wcrden sollte, eine 
VergriiLlerung desselhPn zu jeder Zeit vorgenommen werdcn kann, 
ohne dai.l dadurch die l•'abrikation Z!~rrissen, erschwert oder ver
teuert wird. Zuniichst wiire d<'r Platz fiir (las Kesselhaus zu 
wiihlen. Dasselbe mul.l eine dcrartige Lage haben, daf3 das 
Brennmaterial gleich direkt YOll der Balm 1wben demselben ab
geladen werden kann und Kosten venmmehende Transporte ver
mieclen wcrdcn. Ferner rnnl.i das Ke!'selhans in lliiehster Niihe 
der anfzustellendcn l>aJllpfmal:ichine zu stehen kommen, damit 
nieht lange Rohrleitungen erforderlich werden, welche einen Yer
lust an Damp£ hcrlwiftihren. Soft'rn nun cine elektrische D lwr
tragung dcr Kraft yon der Dampfmaschine nach den Wellen
leitungen erfolgt, kann ,ia !lie A ufstcllnng dmi Ke:,;~el- und Ma
schinenhau;.;t~f' auf jedem Platz det< Fabrikareals erfolgen, wenn 
dadmeh nur die vor~tchend angecleutetcn Bedingungcn erfiillt 
werden. Holl al1er (lie Kraft cler DampfmaHchine direkt von 
der::;elben, mittels RiemeJl oder 1:\eil, auf die \~r ellenleitnngen 
iibertragen wenlen, dann muB dem .Ma~chinenhaus cine solche 
Lage gegeben wenlen, daf.i der Antrieb mi)glichst in der Mitte 
der Haupttransmic;~ion erfolgen kann, weil dann durch die nach 
beitlen 8eiten hin :t b~l'hwilehenden W ellcnleitnngen recht an
sehnlich an Ansehaffnngl'kosten gccqmrt und cine notwendig 
werdend<' VergriiLlerung des W erkec ;-;ehr erleichtert wird. 

Rei dem Ban Yon Ei;-;Pnbalmwerk::;tlitt<'n wird regelmaGig 
darauf Riit·k::licht genomnwn, daLl hei einer erforderlich werden
den Vergriif~erung clert'elht~n krine St!irung, Ert'ehwerung oder 
TTmwa.lzung dec; Bdriebec; eintritt. Die Gehiiude erhalten daher 
von Hausf' an;.; Pine Kolehe GPstaltung und ~\uf,.tellung, daLl 
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durch einfache V erlangerung derselben an den Giebelseiten jede 
VergroLlerung mit verhiiltnismaLlig geringen Unkosten und Un
bequemlichkeiten durchgefiihrt werden kann. Es empfiehlt sich 
daher, bei Neubauten von Fabrikanlagen dem Vorbilde der Ei
senbahnverwaltungen zu folgen; es ist ein in der Praxis bewahr
tes System, das sich fiir die meisten W erksanlagen, mogen die
sel ben aus Gebauden von einem oder mehreren Stockwerken 
bestehen, sehr gut bewahrt hat. 

Eine Erschwerung und Verteuerung eines jeden Werkbe
triebes ist, wenn Materialien und Erzeugnisse unnotigerweise be
stiindig im W erke bin und her geschafft werden miissen. Es 
ist daher bei jedem Neubau darauf Riicksicht zu nehmen, daJl 
Gebaude und Einrichtungen so angeordnet werden, da13 ein sach
gemaLles lneinandergreifen der Arbeiten erfolgen kann und ein 
Hin- und Hertransport der Arbeitsstiicke vermieden wird. Das 
Materiallager miiLlte moglichst an der Empfangsstelle und in 
dessen Nahe die Schmiede, Kesselschmiede und GieLlerei liegen, 
dann die Bearbeitungswerkstatten, als Dreherei, Fraserei, Hobelei 
usw. folgen, und schlieLllich die Schlosserei und Montagewerk
statte kommen, der sich dann die Verpackerei und der Versand 
angliedern miiLlte. Solche Vorschriften lassen sich zwar sehr 
gut aufstellen, aber in vielen Fallen nur sehr schwer durch
fiihren. Aber immerhin diirften gewisse praktische Hinweise 
fiir die Aufstellung der Gebaude nicht von der Hand zu weisen 
sein, denn wer in groLlen W erken Gelegenheit gefunden hat, zu 
beobachten, wieviel Arbeitsleistung, infolge der unzweckmiiJligen 
Anlage der Baulichkeiten und Aufstellung der Arbeitsmaschinen, 
durch Hin- und Hertransporte fiir Materialien und Werkstiicke 
vergeudet wird, und dann sich die Miihe nimmt, diese unnotige 
Arbeit in Geld umzurechnen, der wird finden, daLl durch solche 
verfehlten Anordnungen eine ganz bedeutende Erhohung der 
Betriebsunkosten herbeigefiihrt wird. 

Bei der inneren Einrichtung der Fabriken ist der Lage der 
Raume fiir das Aufsichtspersonal, die W erkzeugausgabe und des 
Lagers fiir V orratsarbeiten entsprechende Aufmerksamkeit zu 
schenken. Das Meisterzimmer muLl in jeder Werkstatt so belegen 
sein, daLl der Meister, selbst wenn er darin arbeitet, von seinem 
Schreibtische a us seine ganze W erkstatt iibersehen kann, dam it das 
Arbeitspersonal sich unter einer bestandigen Beaufsichtigung fiihlt. 
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Eine W erkzeugausgabe ist bei jed em gro13en W erke in jeder 
Werkstatt einzurichten. Ist der Umfang eines Werkes nicht zu 
bedeutend, dann kann eine gemeinschaftliche W erkzeugausgabe 
angelegt werden, welche mi:iglichst in der Mitte aller Werk
statten untergebracht werden muLl, damit die Arbeiter nicht zu 
weite W ege bis zu derselben zuriickzulegen haben. 

Der Niederlage fUr Einzelteile und fertiggestellte kleinere 
Gegenstande mu/3 auch ein mi:iglichst in der Mitte des W erkes 
belegener Raum eingeraumt werden, damit nicht durch Laufereien 
bei Ablieferung und Abholung von Sachen Unbequemlichkeiten 
entstehen und eine Menge Zeit vergeudet wird. 

Ob ein Bau in Fachwerk, Eisenkonstruktion oder massiv 
ausgeflihrt werden soll, wird teils yon den zur Verfiigung sw
henden Mitteln des Erbauers, teils von der i:irtlichen Bauordnung 
abhangen. In jedem Falle ist aber danach zu sehen, da/3 alle 
Raume reichliches Licht und reinen Luftzufiu/3 erhalten. Dunkle 
Raume erschweren das Arbeiten und zwingen zu einer gri:il3eren 
Inanspruchnahme der kiinstlichen Beleuchtung, wodurch eine 
Erhi:ihung der Betriebskosten eintritt. Unreine Luft macht den 
Aufenthalt in den Arbeitsraumen nnangenehm, beeinflul3t die 
Tatigkeit der Arbeiter nnd schadigt deren Gesundheitszustand. 

Fi.i.r den Ful3boden der Erdgeschosse kann die Anwendung 
von Holzpflaster sehr empfohlen werden. Das Pfiaster aus Holz 
ist dauerhafter als solches a us Backsteinen, es ist warmer als 
das von jedem anderen Material und verursacht niemals Be
schiidigungen an Sachen, wPlche zu Boden gefallen sind. 

Ankauf einer alten Fabrik. 

Mit Vorliebe pfiegen Personen, welche sich einen eigenen 
vVirkungskreis gri.inden wollen, sich bei alten Unternehmen zu 
beteiligen oder ein altes Werk zu erstehen. Es ist ja recht an
genehm, sich in eine gute Brotstelle hineinzusetzen, in das von 
einem anderen eingerichtete Nest hauslich einzurichten und in 
Rube und Gemli.tlichkeit die Friichte einzuernten, welche der 
Grunder des Unternehmens in jahrelanger Arbeit und Miihe 
angebaut hat. So sind im allgemeinen wohl die Gedanken der
jenigen Personen, welche auf die Suche nach einem alten Gc-
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schaft ausgehen; man glaubt, dal.l der Besitz desselben geniigt, 
urn sich ein sorgenloses Leben versehaffen zu ki:innen; aber man 
iibersieht, dal.l die Ubernahme alter industrieller Betriebe auch 
eine Schattenseite haben kann. 

In erster Linie bedingt die Ubernahme eines jeden Werkes 
eine gewisse Sachkenntnis des Kaufers. Ohne Sachkenntnis kein 
Vorwartskommen. Mag man ein noch so tiichtiger und erfah
rener Geschaftsmann sein und es fehlt an Erfahrung in dem 
Zweige des iibernommenen industriellen Betriebes, so wird es 
immer eine geraume Zeit dauern, ehe man sich iiberall so ein
gearbeitet hat, urn alle die kleinen Vorteile in der Fabrikation, 
welche heute bei der grol.len Konkurrenz fast den eigentlichen 
Nutzen bringen, geniigend kennen zu lernen. Erfahrungen lassen 
sich nicht erkaufen, sie miissen gesammelt werden, daher wird 
jeder Fachmann, der bei seiner Branche bleibt, sicher besser 
fahren, wenn er sich eine Neuanlage schafft, in welcher er seine 
angelernten Kenntnisse verwerten kann, als wenn er sich in 
ein altes W erk hineinsetzt, in welch em er fremd dasteht und 
erst aufs neue zu lernen anfangen muLl. 

Der Ankauf eines alten W erkes hat aber auch noch ander
weitige Naehteile, welche nicht unbE~achtet gelassen werden diirfen. 
Zunachst bekommt man solche Erwerbsstellen nicht geschenkt. 
Der Besitzer lal.lt sich neben dem wirklichen Werte seines Werkes 
auch sein geschiiftliches Ansehen, seine Kundschaft usw. be
zahlen. Die Summen, welche hierfiir geopfert werden miissen, 
sind oft nicht gering und stehen nicht immer im Verhaltnis zu 
dem Nutzen, welchen man daraus zu ziehen hofft. Wie wenig 
oft die Namen alter Firmen wert sind, sieht man am besten 
daraus, dal.l die Kaufer alter Werke, schon kurze Zeit nach der 
Ubernahme derselben, eine Anderung der Firma auf ihren Namen 
vorzunehmen pflegen. So etwas tut man doch nicht, wenn man 
aus dem Beibehalten der alten Firma irgend welchen Nutzen 
hatte herausrechnen konnen. Die Kundschaft haftet an einem 
alten Werke heute nur so lange, als sie ihren Vorteil hierbei 
findet; schwenkt der neue Besitzer desselben von den Grund
satzen des alten ab, oder unterlal.lt er es, mit der Zeit mitzu
gehen, und beachtet nicht, dal.l er von seinen Konkurrenten 
iiberholt wird, dann hilft auch nicht der alte Name des Ge
schafts, um einen Riickgang desselben aufzuhalten. Holw Sum men 
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fiir die lJbernahme einer alten Firma aufzuwenden, hat nicht 
den geringsten Wert. Allerding,; werden bei Grundung von 
Aktienge:,;ellschaften gewohnlich in i.iberschwanglicher Weise die 
Vorteile hervorgehoben, welche ans der lJbernahme alter und 
im Pn blikum gut bekannter \Verke fi.ir die Aktionan) erwachsen 
sollen, a her hauptsiichlich dienen solche Lobgesange doch nur 
dazu, um die l10hen Erstehungspreise der alten Anlage, sowie 
die durch dit) Griindung erwachsenden hohen Unkosten zu 
rechtfertigen; denn flir die Summen, welche bei solchen Gelegen
heitcn fiir den Ankauf von Fabriken gezahlt werden, konnen 
vit>l !lesser neue Anlagen mit zeitgemaf.ler Einriehtung gesehaffen 
wt>rtlen. 

Ein wciterer Nachteil beim Ankauf alter Fabriken entsteht 
aus der Ubernahnw der alten Einrichtungen und Warenbestande. 
Nehmen wir an, daJ.I der bisherige Besitzer cines Werkes mit 
drr Zrit mitgegangen und seine Einrichtungen stets aufs beste 
den Verhaltnissen angepaJ.It hat, so iRt cloch anzunehmen, da£3 
!'r diP alten Masehinen, Gerate und W erbeuge nicht verworfen 
mler sieh derselben urn jeden Preis entauf.lert hat, sondern er 
winl tlirse Gegenstandc in der Fabrik belassen haben, urn siP, 
wnm moglich, wiedcr einmal verwenden r,u konnen. Eine solche 
Mliglichkeit tritt a.brr fast niemals, oder doch nur in sehr seltenen 
Fa.llcn cin, trotr,dnm mi.if-:sen diese r,uriickgestellten Gegenstande 
hei dPm Ankauf Piner alten Fabrik mit iihernommen und, wenn 
man die sehwere Verwendungsmoglichkeit derselben beriick
t<ichtigt, t-~ehr teuer hezahlt werdc!l. Denn bei dem Ankauf cines 
gamen \Verker-: winl de,;sen Be~it11er dem Kaufer niemals die 
W rrte in Anrechnnng bringen, mit welchen seine Einrichtungen, 
nach jahrelanger Abr>chreibung, in der Vermi:igellRanfstellung ein
gestellt sind, KOJHlern eR werden fiir den Vmkauf neue Be
wertnngen vorgenomnwn, hei welchen die r,eitige Beschaffenheit 
des Gegenstan<les, sehr sdten aber die wirkliche Verwondbarkeit 
tlesselben, in Reehnung gezogen wird. Da kanu es dann vor
kommen, da£3 alte, schon lange Zeit nicht mehr in voller Ver
wendnng stehende Maschinen, infolge ihrer geringeren Abnutzung, 
in keinem Verhiiltnis zn ihrer Verwendungsmogliehkeit bezahlt 
werden miissen. Man muG libernehmen, was vorhanden ist, 
gam gleieh, oh man die Gegenstttnde gebrauchen und entsprechend 
au~!lutzn1 kmm oder nicht. Wie mit den \\'t•rkReinrichtungen 



14 .Ankauf einer alten Fabrik. 

so steht es auch mit der Ubernahme der \Varenbestande. Es 
gibt ja Industriezweige, bei welchen Waren- und Materialvorrate 
so gut wie gar nicht vorhanden sind, weil nur auf feste Bestellung 
gearbeitet und das hierfiir erforderliche Material, erst wenn es 
zur Verwendung kommt, aufgegeben wird. In der ganzen Ma
schinenindustrie und Elektrotechnik bestehen solche Verhaltnisse 
aber nicht, hier muLl viel auf Vorrat gearbeitet werden. Nun 
sind aber die Erzeugnisse keines Industriezweiges so viel der 
Anderung unterworfen, als im Maschinenbau und den ihm ver
wandten Branchen. Die geringste Abweichung von einer Kon
struktion bringt oft die wertvollsten Stiicke aut:ler Verwendung. 
Fortgeworfen werden natiirlich dergleichen Sachen nicht, sondern 
beiseite gestellt, und zwar in der Voraussetzung, dal.l iiber kurz 
oder lang sich noch Gelegenheit finden wird, dieselben verwerten 
zu konnen. Aber die Gelegenheit findet sich nicht mehr. Die 
Gegenstande bleiben stehen und stehen noch nach Jahren, urn 
dann in den Besitz des Kaufers des alten Werkes iiberzugehen. 
N atiirlich wird bei der Ubernahme des Geschafts und der Be
stande sich kein Mensch find en, welcher den Kaufer ii ber die 
Eigenschaften eines jeden Stiickes aufklart, sondern die Auf
nahmen erfolgen in der gewohnten Weise, wie bei einer Inventur, 
und die Berechnungen nach den im Verkaufskontrakt festgelegten 
Bedingungen. So geht denn alles bei der Ubernahme der Ar
beitsmaschinen, der Materialien und Warenvorri:i.te in hester Ord
nung vor sich, und trotzdem werden dem Kaufer Las ten auf
gebiirdet, welche derselbe erst nach langerer Zeit kennen lernt, 
wenn er sich in sein Unternehmen eingearbeitet und den Wert 
und Nichtwert eines jeden von ihm iibernommenen Stiickes zu 
schatzen gelernt hat. Dann kommt auch hier bei einer der 
nachsten Inventuren der grol.le Kehraus, urn all den Ballast zu 
beseitigen, welcher bei der alten Firma in vielen J ahren in nicht 
ausnutzbaren Maschinen, Geraten, Werkzeugen und Warenbe
standen angesammelt ist. Und wenn dann die Sichtung des 
Brauchbaren von dem Unbrauchbaren erfolgt ist' und die ent
sprechenden Zahlen zur Abschreibung gekommen sind, dann 
zeigt es sich, dat:l doch der so alte Besitzstand recht teuer be
zahlt wurde und, statt des gleich in den ersten Geschaftsjahren 
erhofften grol.len Gewinnes, eine recht empfindliche Vermogens
verminderung erfolgt ist. 
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A ber biermit sind noch nicht alle Verhaltnissc gekliirt, welche 
mit der Ubernahme cines alton \V erkes verbunden sind. Ein 
altos \V crk hat auch alte Arbeiter- und Bcamtenbestande, welche 
mit iibernommcn werdcn miisscn. Ein guter, zuverlassigcr Ar
beiter- und BeamtenbeRtand ist fiir jedes industriellc Unternehmen 
cine Notwendigkeit und einc Hauptbcdingung, urn iiberhaupt 
erzeugen und bestehen zu konnen. So schwer es nun fur ein 
neues Unternehmen ist, sich die erforderlichen tiichtigen Krafte 
heranzuziehen und auszuhildcn, ebcnso schwcr und belastend 
ist aber auch bei der Dbernahme eines alten Werkes die Ver
ptlichtung, alle alten Lcute mit iibernehmen und weiter be
schaftigcn zu mussen. Ro ti.ichtig die alten Arbeiter bisher auch 
gewesen Hind und aueh fernerhin ihr 1\Iiiglichstes tun wer<len, 
urn die ihnen ohliegendPn Pflichten zu erfiHlen, das znnehmende 
Alter beeintrachtigt doch von Jahr zu .Jahr mohr und mehr die 
Leistungsfahigkeit cines jeden Menschen un<l fiihrt schlieLllich 
dazu, claf.\ die geschaffte Arb cit nicht mchr im Verhaltnis zu 
dem gezahlten Lohn des einzelnen steht. Ein altes, viele Jahre 
bestehendes \V erk wird aber viele Leute bcsitze11, welche den 
Hohepunkt ihrer Arheitsfiihigkeit schon lange iiberschritten haben. 
Den Nutzen aus der jugendlichcn Kraft und der hochsten Lei
stungsfahigkeit dieser PersonCll hat der alte \\T erksbesitzer ge
nossen, die Belastung, welche das zunehmende Alter der Arbeiter 
und Beamten bringt, soll der neue Arheitgeber tragen. Es ist 
eine nicht zn unterschiitzende Last, welche mit einer solchen 
V erpfiichtung ii bernommen wird, und die man bei dem Ankauf 
alter W erke stets unterschatzt. Daher sollte gerade dieser Frage 
die grof.\te Aufmerksamkeii bei der Dbernahme alter Fabriken 
gesehenkt werden, damit ein jBder zu seinem Recht kommt. 
Die Arbeiter und Beamten, welche die besten Jahre ihres Lebens 
in gewissenhafter Weise in dem Dienst eines W erkes gestanden 
haben, konnen dureh einen Besitzwechsel nicht brotlos gemacht 
werden, ihnen muf.\ nicht allein die Erwerbsstelle erhalten:bleiben, 
solange sie schaffen konnen, sondern es muf.\ ihnen auch bei 
einer eintretenden vollstandigen Erwerbsunfahigkeit ein Ein
kommen gesichert worden, welches sie vor Not schi.itzt. Die 
alten Arbeiter und Beamten durfen von dem neuen Besitzer 
nicht einfach entlassen werden, weil sie inzwischen alt geworden 
sind, nein, das ware cine Harte und ein Unrecht und wiirde 
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eine Erregung der ganzen Belegschaft und sicher eine Einstellung 
der Arbeiten herbeifU.hren. Darum ist es Sache des Kliufers 
eines Werkes, mit seinem Vorbesitzer solche Vereinbarungen 
zn treffen, daJ3 dadurch auch dor verminderten Leistungsflihig
keit der alten Arbeiter Rechnun,:J; getragen nnd deren Existenz 
gesichert werdcn kann. 

Die kaufmannische Verwaltung. 

Die kaufmannische Verwaltung bildet den Mittelpunkt eines 
jed!'n industriellen Unternehmens. Jeder Eingang hat zunlichst 
im Kontor Halt zu machen, urn von dort aus seinen Weg durch 
das Werk angewiesen zu bckommen. Ebenso verHi13t kein Gegen
stand ein W erk, der nicht von einer kaufmilnnischen Abteilung 
seine Marschroute nach auJ3erhalb vorgeschrieben erhiilt. Die 
kaufmannische Verwaltung ist je nach Gr613e eines Werkes in 
eine oder mehrere Abteilungen geteilt. Zur kaufmlinnischen 
Verwaltung gehort die Buchhalterei, die Kasse, die Korrespondenz, 
der Einkauf, der V ersand, die M:aterialverwaltung, die Reklame, 
der Vertrieb, clie Kalkulation und die Lohnabrechnung. Jede 
dieser Abteilungen kann oder muJ3 getrennt verwaltet werden, 
wenn ein Werk eine GroJ3e erreicht hat, daJ3 eine sorgfliltige 
Behandlung der Geschafte von ·~iner Stelle aus nicht mehr mog
lich ist. Raben wir es mit einern kleinen Unternehmen zu tun, 
da ist es selbstverstiindlich, daJ3 in der Abwickelung der Ge
schafte solche scharf begrenzten Arbeitsverteilungen im Kauf
mannischen nicht eintreten konnen, sondern sich alle die ver
schiedenen Arbeiten auf eine oder einige Personen vereinigen 
mussen, aber zweckmaJ3ig bleibt es trotzdem, wenn eine merk
liche Scheidung aller dieser Geschafte eines Fabrikbetriebes mog
lichst aufrecht erhalten wird, weil dadurch eine Ubersicht er
leichtert und der Sinn fUr Ordnung gestarkt wird. 

An der Spitze der kaufmannischen V erwaltung steht der 
kaufmannische Leiter, auch kaufmannischer Direktor genannt, 
clem die Prokuristen und Vorstande der vorstehend angefU.hrten 
Abteilungen zur Seite stehen. Vom kaufmannischen Direktor 
werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen, alle gemein
samen Besprechungen geleitet. der Verkehr mit der Kundschaft 
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und den BehOrden bewirkt und alle finanziellen Angelegenheiten 
erledigt. Der kaufmannische Leiter eines groL!en W erkeF hat 
eine vielseitige Tatigkeit; es ist daher auch nicht moglich, daL! 
er sich urn alle Einzelheiten des Geschaftes selbst kummern 
kann, er hat aber die Verpfiichtung, solche Einrichtungen in 
seinem V erwaltungsbereiche zu treffen, daL! in jed em Zweige 
desselben keinerlei Unzutraglichkeiten entstehen konnen, sondern 
sich alles in groL!ter Ordnung abwickelt. Der kaufmannische 
Leiter eineH Werkes tragt die Verantwortung fUr alle ihm Unter· 
stellten. Diese Verantwortlichkeit zwingt denselben, ein offenes 
Auge auf alle ihn umgebenden Personen zu haben und auf 
aile von der Geschaftsordnung abweichenden Vorkommnisse zu 
achten, damit nicht Zustande in der Verwaltung einreiL!en, welche 
dem Gedeihen des W erkes schadlich sein konnen. Da eine 
solche eingehende AufsichtsfUhrung iiber ein groL!es Werk nicht 
von einer Person allein bewirkt werden kann, so ist es naturlich, 
daL! der kaufmannische Leiter einen Teil seiner V erantwortung 
auf die verschiedenen Abteilungsvorstande oder Prokuristen uber
tragt. Dieses ist aber nur denkbar, wenn diese Abteilungs
vorstande in ihrem Bezirke eine gewisse Selbstandigkeit ge
nieL!en, welehe sie bereehtigt, nach eigenem Ermessen bestimmte 
Anordnungen treffen zu konnen, ohne erst bei jeder unbedeu
tenden Sache die Entscheidung des obersten Leiters einholen 
zu mussen. Differem;en sind uberall zu vermeiden, treten solche 
auf, so mussen sie unter allen Umstanden Ho schnell wie mog
lich aus der Welt geschafft werden, damit nicht Zustande ent
stehen, welehe die glatte Abwicklung der Geschafte storen oder 
MiL!stimm ung im Kreise der Beam ten hervorrufen. W ohl dem 
Unternehmen, das einen erfahrenen, tatkraftigen, umsiehtigen, 
gereehten und wohlwollenden Leiter an seiner Spitze hat, der 
nieht verlangt, daf.l seine Untergebenen sich seinen Interessen 
unterordnen, oder seinem Ehrgeiz durch Handlungen, die das 
SelbstgefUhl eines jeden reehtliehen Mannes verletzen, schmeicheln 
mi.issen. In solchlm W erken herrscht Lust und Liebe zur Ta
tigkeit, da gedeiht die Arbeit und bringt Nutzen nnd Segen von 
allen Seiten. 

Ballewski, Pabrikhetrieb. 2. Auf!. 2 



18 Die kaufmannische Buchhaltung. 

Die kaufmannische Buchhaltung. 

Dber kaufmannische Buchhaltung ist soviel geschrieben, 
ua.f3 es i.iberfliissig erscheint, hier an dieser Stelle sich iiber die· 
selbe noch eingehender auszulassen. In einem W erke, das die 
ganze Verwaltu9g von industriellen Unternehmen behandelt, 
kann aber die kaufmannische Buchhaltung nicht ganz umgangen 
werden, es wiirde sonst eine Liicke entstehen, die von vielen 
nicht erklart werden konnte. 

In jedem Fabrikgeschafte ist es erforderlich, eine sorg
faltige Buchfiihrung zu haben, aus der man mit Leichtigkeit 
den Stand des Geschaftes zu jeder Zeit iibersehen kann. Als 
die beste Buchfiihrung galt bisher die doppelt italienische, das 
hei.f3t, eine Buchfiihrung, bei der jeder Posten nach zwei Seiten 
hin so verbucht wurde, da.f3 sieh das Soll und Raben aller 
Konten miteinander stets decken mu.f3. Diese Buchfiihrung, die 
als allgemein bekannt angenommen werden kann, hat aber 
etwas Zopfartiges, das von vielen Personen gern abfallig beur
teilt wird. Trotz dieser abfalligen Beurteilung hat sich die 
doppelte Buchfiihrung mit allen ihren Anhangen stets gut be· 
wahrt und erhalten, weil man eben nichts Besseres herauszu
finden wu.f3te, das diese zwar umstandliche, aber stets zuver
lassige Einrichtung ersetzen konnte. ln den letzten Jahren ist 
nun eine neue Buchfiihrung hier und dort zur Einfiihrung ge
kommen, welche als die amerikanische bezeichnet wird, und die 
in ihrer Einfachheit und Zuverlassigkeit alles bisher Dagewesene 
iibertreffen soll. Ob diese Buehfiihrung wirklich aus Amerika 
stammt, soll hier nicht untersucht werden, Tatsache ist, dai.l 
man recht viele schone Sachen als aus Amerika stammend be
zeichnet, welche in der alten Welt ihre Entstehung gefunden 
haben, hier aber zuerst vom Publikum abgelehnt, dann nach 
Amerika gebracht und von dort wieder zuriickgekommen sind, 
urn dann als etwas Neues und Praktisches angestaunt und auf
genommen zu werden. 

Die Formulare 1 a und 1 b, Seite 20 und 21, zeigen ein 
Kassenbuch, das naeh der amerikanischen Buchfiihrung einge
richtet ist. Eine nahere Beschreibung der Handhabung der Ein· 
tragungen diirfte tiberfliissig sdn, da sich ja aus den angefiihrten 
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Bei~:>pielen alles Wissenswerk ersehen Hif.lt. Der Zweck dieser 
Buchungsform ist der, dal.\ ein jeder Posten, welcher beispiels
weise in die Kasse eingetragen wird, gleich auf das Gegeukonto 
gebracht wird. Es werden alle weiteren Zusammenstellungen 
vermieden nml man ist in jedem Augenblick in der Lage, den 
Stand cines jeuen Konto~ mit Leiehtigkeit 1ibersehen zu konnen. 
Es ist nieht zn verkennen, da1.1 cine solche Buchftihrung sehr 
bPquem erscheint und viele Yorteilc fitr sic sprechen. Allein 
diese ant\'rikanische Form hat auch ihre 1:-lehattenseiten, welche 
wir nicht unbeachtet lassen diirfcn. Sind in einem Geschaft 
Yiele Konten erforderlich, so erhalt das Buch eine Breite, welche 
die Handhalmng des:oelben und die Obersicht i'tber die einzelnen 
Rubriken sehr erschwert. ~ehmen wir nur die notwendigsten 
Konten an, so haben wir doch mindestens mit ftinfzehn Doppel
rubriken zu rechnen, welche, auLler den Spalten filr das Datum 
und den Gegenstand der Buchung, einzuriehten sind. Wir er
halten dadurch cine Buchbreite, ftir welche ein Schreibpult nicht 
immer ausreichend scin diirfte. Wahrend nun bei der alten 
Buchungsform die eine Seite fiir die Soll-, die andere flir die 
Habenposten benutzt wird, werden siimtliche Kassenposten bier 
hintereinan(ler eingetragen. Dies hat zur Folge, daLl das V oll
schreiben jeder Seite sich bei der amerikanischen Buchungsform 
vie] schneller yolJzieht, als bei der sonst gebrauchlichen. Ist 
aber eine 1:-leite aufgebraucht, so miissen auch alle SpaHen der 
Yerschiedenen Konten aufgerechnet und auf die nachste Seite 
tibertragen werden; dies verursacht aber eine solche Unbe(}Uem
lichkeit uncl Mehrarbeit, daJ.I die Vorteile, welche durch die di
rekte Buchung der Kassenposten auf die Gegenkonten entstehen, 
zum grof.ltcn Teile aufgehoben werden. Um die Zahl der Ru
briken zu verringern und die Bii.cher iibersichtlicher zu machen, 
werden in vielen Fallen verschiedene Konten zusammengelegt, 
·die einzelnen Posten mit Zeichcn versehen und daun am Monats
r:chluJ.I nach ihrer Zusammengehorigkeit ausgezogen. Durch 
dieses Verfahren wird aber der Grundgedanke dieser amerika
nischen Buchfiihrung durchbrochen und wieder auf die Ge
ptiogenheiten der alten Buchfiihrung zuriickge~riffen. Ob unter 
solchen Umstanden wirklich eine Vereinfachung der Buchfiihrung 
herbeigefiihrt wird, diirfte doch wohl zu bezweifeln sein; jeden· 
falls empfiehlt es Rieh, die Sache vor ihrer Einfilhrung emer 

2* 
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24 Der Einkauf. 

sorgfaltigen Priifung zu unterzieben und dabei zu beriicksich
tigen, dal.l unsere Kaufleute in die alte Bucbfiibrungsform ein
gearbeitet sind, wabrend die amerikaniscbe Bucbhaltung wobl 
von den meisten erst erlernt werden rniil.lte. Unerwabnt soll 
jedoch nicht bleiben, dal.l, um die Dbersicbtlichkeit zu erleicb
tern, die Bucher auch so eingerichtet werden, dal.l die Eintra
gungen in die Mitte der Doppelseiten erfolgen und dann die 
Sollposten links, die Habenposten recbts davon auf die ver
scbiedenen Konten - siehe Formular 2 a und 2 b, Seite 22 und 
23 - gesetzt werden. 

Auf weitere Einzelbeiten der amerikanischen Bucbfiibrung 
bier einzugeben, diirlte wobl nicht notig sein, weil, wie scbon 
bervorgeboben ist, bier nicbt die kaufmanniscbe Buchfiihrung 
in ausfiihrlicber Weise bebandelt werden soll. Die kaufmanniscbe 
Bucbfiibrung muLl jedem Gescbaftszweige angepal.lt werden, sie 
ist oft eine so komplizierte, beispielsweise in Bankgescbaften, 
dal.l sie nur in einem selbstandigen Werke sacbgemal.l und in 
erscbopfender Weise besprocben werden kann. Dies schliel.lt 
aber nicbt aus, dal.l bier auf die Gestaltung von Nebenbiicbern 
ausfiihrlicher eingegangen werden kann, sofern es sich um die 
Handhabung von Einrichtungen handelt, welche in jedem Fabrik
geschafte Anwendung finden konnen. 

Der Einkauf. 

In der Einkaufsabteilung werden aile Angebote entgegen
genommen und alle Bestellungen auf Materialien und Fabrik
bediirfnisse ausgefertigt. Bei den niedrigen Preisen, fiir die oft 
bei schlechten Geschaftszeiten Auftrage zur Ausfiihrung iiber
nommen werden miissen, liegt in vielen _Fallen der ganze Nutzen 
bei einem Geschafte in dem gtmstigen Einkauf der Materialien. 
Der Einkauf hat sicb daher niebt damit zu begniigen, nur An
gebote auf den augenblicklichen Bedarf entgegenzunehmen, son
dern er muLl auch die Geschaftslage verfolgen und dann den 
richtigen Zeitpunkt abpassen, urn sich zu vorteilhaften Bedin
gungen die ftir den Fabrikbetrieb erforderlichen Materialien zu 
sichern. Der Nutzen einer Einkaufsabteilung wird oft sehr unter
schatzt, ebenso der Wert des freiwilligen Angebots. Gibt es 
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doch Werkc, bei welchen an dem l'fortnerhause eine Bekannt
machung angebracht ist, da/3 Angebote nur an ganz bestimmten 
Tagen und Stunden der W oche entgegengenommen Werden. 
Eine solche Anordnung ist so widersinnig und zeigt von so ge
ringem Verst}indnis fiir den Wert des freiwilligen Angebots, da/3 
man sie nicht begreifen kann. Man stelle sich nur vor, da/3 
ein Geschaftsmann von Berlin nach dem Rhein reist, um dort 
in den Fabriken ein von ihm hergestelltes, hochst zweckma/3iges 
Erzeugnis einzufiihren, und von dem Pfortner einer Fabrik mit 
dem Bemerken abgewiesen wird: heute, am Montag, werden 
keine Angebote entgegengenommen und keine Einkaufe gemacht, 
kommen Sic Freitag wieder, dann ist Einkaufstag. Sieht so 
Btwas nieht aus, als wollte man f:'ich von dem allgemeinen Ge
schaftsleben ausschlieLleu '? Das Eigentiimliche ist, daJ3 ein sol
ches W erk selbst Vertreter und V erkaufer in die Welt hinaus
schiekt, welche seine Erzeugnisse an den Mann bringen sollen. 
Bedingt es da nicht das einfache Anstandsgefiihl, auch die Ver
treter anderer Werke zu jeder Zeit zu empfangen und nicht auf 
einzelne Empfangstage der W oche zu verweisen, die von einem 
Entferntwohnenden nicht eingehalten werden konnen '? Viele 
W erke haben sich durch eine solche Geschaftshandhabung bei 
ihrem Einkaufe sehr geschadigt, es ist ihnen manches giinstige 
Angcbot entgangen, das sie vor erheblichen Mehrausgaben ge
schlitzt hatte. In vielen Einkaufsabteilungen herrscht aber auch 
gegen V erkiiufer von bestim mten Materialien eine solche Ab
neigung, daf.l dieselben iiberhaupt nieht empfangen werden. Ist 
so etwas von J\utzen :' Nein! Ist eine Einkaufsabteilung vor
handen, so mu/3 sie alle Angebote entgegennehmen nnd diese 
in gewissenhafter Weise priifen. Die Zeit, welche man einem 
Yerkaufer gewidmet hat, ist keine verlorene, wenigstens wird 
man den Nutzen daraus ziehen, daf.l man iiber die Leistungen 
und Preise der versl'hiedenen Lieferanten unterrichtet wird und 
danach seine weiteren EntschlieLlungen treffen kann. 

In welcher Weise die Einkaufsabteilung iiber die anzu
schaffenden Materialien usw. unterrichtet wird, soll bei der Be
sprechung des Geschaftsganges erortert werden. Liegen Mate
rialbestellungen vor und sind hieriiber keine .Jahresabschliisse 
vorhanden, welche das Einholen von Angeboten mmutig machen, 
dann wird zunachst bei den zur engerun Wahl stehenden Lie-
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feranten Rundfrage i.'tber Preise und Lieferfristen gehalten werden 
miissen. In der Zeit der Syndikate ist ja das Einholen von 
Angeboten eine anscheinend ziemlich einfache Sache, abert trotz 
der allgemeinen Preisfestsetzungen lassen sich durch Anfragen 
auch bei den Syndikaten noch manche Vorteile herausholen, 
namentlich, wenn selbige nicht alle Werke cines Fabrikations
zweiges umfassen, sondern einige noch auf3erhalb derselben ver
blieben sind. Handelt es sich urn Materialien, welche neben 
dem Grundpreise noch mit Uberpreisen fiir Grof3en und Ge
wichtsuberschreitungen belegt sind, dann ist es empfehlenswert, 
Durchschnittspreise einzufordern, weil hierbei ein grof3eres Ent
gegenkommen der Lieferanten erreicht werden kann. W enn 
auch durch die Syndikatsbildungen eine Konkurrenz der Werke 
untereinander und eine Preisschleuderung vermieden werden soll, 
so gilt es nicht fiir ausgeschlossen, durch geschickte Handhabung 
des Einkaufes Zugestandnisse Zl:c erhalten, die oft nicht zu unter
schatzen sind. Besonders bei Auftragen nach dem Auslande 
zeigen die Syndikate den inHindischen Bestellern gegenuber 
grof3es Entgegenkommen. 

Liegen die Angebote auf die zu yergebenden Materialien 
vor, sind selbige genau geprufi. und untersucht, ob nirgends ein 
Irrtum zwischen Anfrage und Angebot obwaltet, dann empfiehlt 
es sich, die Bestellung so auszuschreiben, da£3, falls bei der Be
arbeitung einzelne Stucke ausgeschossen werden mussen, die 
Nachbestellung eines Ersatzstuckes keinerlei Schwierigkeiten bie
tet. Zu dem Zwecke sind die Bestellungen nicht unter einer 
Kommissionsnummer fortzuschicken, selbst wenn sic an einem 
'l'age und in einem Bricfe abgesandt werden, sondern 'l'eile zu 
einem abgcschlossenen Gegenstande mi1ssen stets cine besondere 
Kommissionsnummer erhalten. Soil beispielsweise das Material 
fur einen Dampfkessel oder einen Darnpfsammler bestellt wer
den, so mussen doch die Materialien des Kessels und des Dampf
sammlers trotzdem sic zu einer Ueferung gehoren, unter verschie
denen Kommissionsnummern ausgeschrieben werden, damit von 
vornherein auf ein Auseinanderhalten der Materialien bei der 
Verwendung und Berechnung gewirkt wird. Handelt es sich 
urn eine Bestellung, wie Bleche, dann ist jede Grof3e und Form 
mit einem Buchstaben oder einer Nummer zu bezeichnen. Dern 
Materiallieferanten ist aufzugeben, dal.l auf jedem Stucke die 
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Kommissionsnummer und die laufende Nummer oder der Buch· 
r:tabe der Bestcllung aufgeschrieben wird, damit bei Eingang der 
Materialien das Ordnen un!l Nachprllfen derselben erleichtert 
wird. Es macht fi1r die Licferanten der Materialien nicht viel 
mehr Arbeit ani', ob sic auf ein Blech die cinzelnen MaLle oder 
die angegebenen Bezeichnungen aufschreiben lassen, es werden 
aber viclc Arbeiten nnd Irrtumer an der Empfangsstelle ver
mieden, wcnn die bier angedeutete Einrichtung stets durchge
fiihrt wird. 

Einc weitere Fordcrung der Einkaufsabtcilung an den Lie
ferautcn muf.l sein, daf.l siimtliche Rechnungen in zweifacher 
Ausfiihrung eingereicht und in denselbcn die Kommissionen ge
f'ondert gehalten, nieht a her wic Kraut und Ruben durcheinander 
geworfen werden. Die Ausschreibung doppelter Rechnungen ver
nrsacht heute, wo mit der Schreihmaschine gearbeitet wird, dem 
Liefcranten keincrlei llnbequemlichkcit, weil es fi.i.r die die Rech
nnngen ausschreibenden Personen glcich ist, ob sie eine oder 
mehrere derselben zu glcicher Zeit ausfli.hren. Die doppelte 
ltechnung hat aber fiir den Empfanger cinen sehr grof.len Wert 
und erleichtert dem:,;elben ganz wcsentlich die Abwicklung der 
Geschiifte. Wahrend die einc Rechnung im Einkauf verbleibt, 
wird die andere nach der Materialverwaltung weitergegeben, da
mit dort <ler richtige Eingang der Sendung bescheinigt werden 
kann. .Jc nachdem es niitig ist, kann von der Materialverwal· 
tung die zweite Rechnnng anch an die Werkstatt und Kalkula
tnr weiter gegeben werden, ni:itigenfalls auch noch nach dem techni
r-chcn Bureau wand ern ; eine V erschleppung oder Sti5rung in der 
Abwicklung der Gel'chiifte der EinkaufRabteilung kann dadurch 
niemals erfolgen, wcil die eine Hechnung stets bei den Akten der 
Einkaufsabteilung verbleibt uncl auf Grund derselben alle wei
teren MaLlnahmen getroffen werden ki:innen. 

J1~s war frtiher Sitte und es ist auch heute noch in vielen 
Ger;ehaftcn Brauch, daG die eingehenden Rechnungen in ein 
.Faktnrenbuch eingetragen und von dort Jann weiter verbucht 
worden. Diese AbRehreiberei der Rechnungen hat nicht den 
geringsten Wert, denn ist eine Sendung angekommen und die
selbe mit der Rechmmg iibereinstimmend befunden worden, dann 
geniigt es, wenn die letztere in ihrem Gesamtbetrage weiter 
verlmcht win1. Die flaupt;-;aclw ist, claf.l die Rechnungen, nach-



28 Der Einkauf. 

dem s1e erledigt !:lind, wohl ge01·dnet und in einem mi:iglichst 
sauberen Zustande aufbewahrt werden, damit sie zu jeder Zeit 
zur Einsicht zur Hand sind. Und hierzu eignen sich die jetzt 
iiberall gebrauchlichen Mappen so vorziiglich, dal3 es kaum mi:ig
lich ist, etwas Besseres und Praktischeres zu finden. 

Eine weitere Aufgabe des Einkaufs ist es, die in Gestalt 
von Drucksachen eingehenden Angebote zu priifen und fiir den 
Geschaftsbetrieb nutzbar zu mac:hen. \Vie schon an anderer 
Stelle bemerkt, wird leider den Drucksaehen in groLlen Betrie
ben nicht immer die Aufmerksamkeit geschenkt, welche sie oft 
verdienen. Jede Post bringt eine Menge offene Sendungen, die, 
ohne entfaltet zu werden, in den meisten Geschiiften in den 
Papierkorb wandern, weil man nicht die Zt>it hat, oder sich 
nieht die Zeit nehmen will, dieselben zu lesen. Sachen, welche 
Freise oder Neuerungen enthalten, die im Betriebe des Werkes 
einmal V erwendung find en ki:innten, sollten niemals von kurzer 
Hand vernichtet, sondern sorgsam aufbewahrt werden. Wie oft 
kommt es vor, daLl man bier eine Sache beni:itigt, iiber die man 
genauer unterrichtet sein mi:ichte. Man weiLl, daLl dariiber ge
schrieben und gesprochen wurde, aber man erinnert sich nicht, 
wo dies geRchehen ist. Und so ist man oft in der gri:iLlten Ver
legenheit, wie man sich eine Kenntnis iiber einen ni:itigen Ge
genstand verschaffen kann. Werden sole he gedruckten Angebote 
im Einkauf nach bestimmten Grundsatzen gesondert und auf
bewahrt, dann wird man stetE ein reichhaltiges Material zur 
Hand haben, wenn man einer Auskunft iiber dieses oder jenes 
Stiick bedarf. Da derartige gedruckte Angebote nicht gut ge
heftet aufbewahrt werden ki:innen, so werden dieselben in mit 
Aufschrift versehene Pappkastchm oder Facher gelegt, wo sie mit 
Leichtigkeit durchgeblattert werden ki:innen. 

Sehr belehrend ist es, wenn mit dem Einkauf ein Lager 
von Mustern verbunden ist, welche von verschiedenen Lieferan
ten zur Vorfiihrung ihrer Leistungen hergegeben werden. Aus 
solchen Mustern kann nicht allein die Qualitat des Materials 
erkannt werden, sondern es werden oft auch Bearbeitungen des 
letzteren vorgefiihrt, welche dem Fachmann Anregung geben, 
diese in dem eigenen Betriebe nachzuahmen und fiir die Her
stellung gewisser Gegenstande ;mtzbar zn machen. 
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Der Eingang der Post. 

Dem Eingang der Po::;t wird in jedem Geschaft mit ge
spannten Erwartungen entgegengesehen, denn von dem, was die 
Post bringt, hiingt nicht allein die Tatigkeit aller Angestellten 
fiir die nachsten Ktunden ab, sondern die Post fiihrt auch die 
Auftrage zu, welche dem W erke die Beschaftigung und den 
Verdienst schaffen sollen. Die Post kommt nicht in langen Zwi
schenraumen an, sondern erscheint alle Tage mehrere Male; 
die Erledigung derselben kann daher nicht auf die lange Bank 
geschoben werden, sie muLl stets schnell und ohne Zeitverlust 
erfolgen, damit nicht dureh Verzogerungen Storungen hervor
gerufen werden O(ler Nachteile fUr das Geschaft entstehen. 

In einem kleinen Geschaft wickelt sich die Erledigung der 
Post in ziemlich einfacher Weise ab, je groLler aber ein W erk 
ist, um so schwieriger wircl die Behandlung derselben. Das 
Offnen, Lesen und Verteilen der Briefe geht nicht ohne groLlen 
Zeitverlust ab. Von verschiedenen Personen sollen Ausktinfte 
eingeholt und Entscheidungen getroffen werden. Nach verschie
denen Abteilungen des Werkes wandern die Briefe bin und her, 
damit tiber ihnm lnhalt beraten werden kann, und inzwischen 
sitzen die Korrespondenten still und sind oft in reiner Verzweif
lung, <lal.l sie mit ihrer Tiitigkeit nicht beginnen und ihre Arbeit 
nicht mit Ruhe und Dberlegung ausfiihren konnen. In jedem 
groLleren Geschafte muLl jeder eingehende Brief sofort beant
wortet werden, es diirfen keine Riickstande bleiben, weil dies 
;-;u V erschleppungen fiihrt. 

Da heiLlt es Einrichtungen schaffen, durch die nicht allein 
die ganzp Post in sehnellster Weise erledigt werden kann, son
dern auch alle ,-<'rantwortlichen Personen tiber alle Ein- und 
Ausgange sorgfaltig unterrichtet bleiben. 

Uber die Bchandlung der eingehenden Briefe bestehen in 
groHen Werkcn die verschiedenartigsten Einrichtungen, ob diese 
aber tiberall zufriedenstellend wirken, dtirftc wohl zu bezweifeln 
sein. Zwei Punkte sind es, die sich stets schwer vereinigen 
lassen; erstens, daf.l die Postsachen ohne Zeitverlust zur Ver
teilung gebracht und schnell erledigt werden konnen, und zwei· 
tens, daf.l alle maLlgebenden l'ersonen der Verwaltung schnell 
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iiber den Inhalt der Post unterrichtet werden und zu jeder Zeit 
einen Uberblick i.iber das ganze Geschaft behalten. Treten nun 
jeden Morgen die Leiter eines Werkes mit den Abteilungsvor
standen erst bei einer Postbesprechung zusammen, lesen die ein
zelnen Briefe durch und beschlieLlen, was geantwortet und ge
schehen soll, dann vergeht der gr6Llte Teil des Vormittags, ohne 
daLl es zu einer Abwicklung der Geschafte kommt. Urn gleich 
in friiher Morgenstunde mit der Beantwortung oder Erledigung 
der Briefe vorgehen zu ki.innen, empfiehlt es sich, die Post so 
zu behandeln, daLl moglichst in allen Abteilungen zu gleicher 
Zeit mit der Bearbeitung derse1ben vorgegangen, und auch die 
Geschiiftsleitung von dem Inhalt aller Eingange unterrichtet wer
den kann. U m dieses zu erreichen, ist folgender Geschaftsgang 
empfehlenswert: Die eingehenden Briefe werden von einem be
stimmten Beamten geoffnet, mit dem Eingangsstempel versehen 
und dem mit der Priifung der Postsachen betrauten Prokuristen 
oder Abteilungsvorsteher unterbreitet. Dieser lieLlt alle Eingan
ge schnell durch, versieht jeden derselben mit einem Zeichen, 
wohin jedes Stuck weitergegeben werden soU, und behalt nur 
diejenigen Briefe zuriick, welche von der Geschiiftsleitung -
Besitzer oder Direktoren - personlich erledigt werden miissen. 
Die Briefe werden nach dem Zeichen sortiert und jede Gruppe 
in eine Liste - Formular 3, Seite 31 - eingetragen und nebst 
derselben nach der betreffenden Verwaltungs- oder W erkabtei
lung zur schleunigsten Erledigung abgegeben. Damit aber die 
Geschiiftsleitung iiber alle POf;teingange auf dem Laufenden bleibt, 
wird von jeder Liste durch Blaudruck eine Kopie gefertigt, 
welche sofort nach Fertigstellung vorzulegen ist. Die einzelnen 
Abteilungen bearbeiten nun ohne Zeitverlust alle diejenigen 
Sachen selbstandig, welche keinerlei Entscheidung der Geschiifts
leitung bediirfen. Angelegenheiten jedoch, welche von den Ab
teilungen nicht eigenmachtig erledigt werden konnen, werden 
zu einer festgesetzten Zeit von den Abteilungsvorstiinden mit 
dem Geschiiftsleiter besproehen und nach dessen Angaben dann 
weiter behandelt. Jeden Abend miissen siimtliche Listen der 
Ausgangsstelle, mit entsprechenden Vermerken versehen, wieder 
zuriickgegeben werden; Sachen, welche wiihrend des Tages nicht 
erledigt werden konnten, werden in die Liste des niichsten Ta
ges wieder vorgetragen und dies so lange wiederholt, bis die-
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selben ihre Erledigung gefunden haben. Auf diese Weise wird 
erreicht, dal3 allen Posteingangen stets eine prompte Behandlung 
zu teil wird, dal3 Briefe nicht verloren gehen und aus Bequem
lichkeit zuriickgehalten werden und daher ohne Antwort bleiben, 
und dal3 die Geschaftsleitung alle Tage iiber alle Posteingange, 
sowie iiber alle Sachen, welche nicht erledigt worden sind, ge
nau unterrichtet bleibt. Das Posteingangsformular gibt zunachst 
die Nummer und das Datum des Einganges des Briefes und 
dann den Namen des Absenders an. Der Letztere braucht nicht 
voll ausgeschrieben, sondern nur so angedeutet zu werden, dal3 
er erkannt wird. Es kommt dann eine kurze Hinweisung auf 
den Inhalt des Briefes und schliel3lich eine Spalte fiir Bemer
kungen iiber die Erledigung oder Weitergabe des Schriftstiickes. 
Bei Bezeichnungen der Abteilungen sind einfache Buchstaben 
zu wahlen: D=Direktion, K=kaufmannisches Bureau, T=tech
nisches Bureau, W = Werkstattverwaltung, M=Materialverwal
tung, K=Kasse, E=Einkauf usw. 

In verschiedenen W erken wird es vermieden, die Original
briefe herumwandern zu lassen; es werden daher von denselben 
Abschriften angefertigt und diese dann weitergegeben. Der 
Zweck dieser Einrichtung ist, zu verhiiten, dal3 Briefe durch 
Verlorengehen oder Beiseitelegen unbeantwortet bleiben. Diese 
zeitraubende und umstandliche Anordnung ist bei richtiger Hand
habung der Posteingangsliste iiberfiiissig, weil mit der letzteren 
alles zur Aufrechterhaltung eines zuverlassigen Geschaftsbetriebes 
Erforderliche erreicht werden kann. Die taglichen Posteingangs
listen werden, nach dem Datum geordnet, aufbewahrt, und hie
ten die Moglichkeit, noch in spaterer Zeit Auskunft iiber die 
Erledigung eines jeden Briei'es geben zu konnen. 

Es fragt sich nun. ob selbst in einem sehr grol3en Werke 
eine so ausfiihrliche Kontrolle der Briefe, wie sie durch die 
Posteingangsliste und andere Einrichtungen erfolgen kann, drin
gend notig ist? Ferner, ob der Verlust oder die Verschleppung 
eines Briefes von so grol3er Bedeutung sein kann, dal3 dadurch 
der groLle Zeit- und Arbeitsaufwand, den die Ausfiillung der 
Posteingangslisten taglich beansprucht, gerechtfertigt sein kann? 
Eine wirkliche Notwendigkeit, einen jeden Brief in irgend eine 
Liste einzutragen, dii.rfte wohl nicht erforderlich sein, doch iiber 
das, was notwendig ist, bier bestimmte Ausspriiche zu tun, ist 
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nicht angangig, weil das wirklich Notige nur aus eigenen Er
fahrungen in jedem Betriebe festgestellt werden kann. Hier 
wird nur angegeben, wie eine Abwicklung der Eingangspostge
schafte iiberhaupt moglich ist, Sache der Verwaltungen ist es, das 
Angeftihrte den ortlichen V erhal tnissen anzu passen. A ber immer
hin soll nicht unterlassen werden, einige Hinweise bier einzu
schalten, wie der Zeitverlust und die Schreibarbeit verringert 
werden kann, ohne da13 die Ubersicht tiber den Eingang der 
Postsachen verloren geht. 

Die Post wird wohl stets nur im kaufmannischen Bureau 
und von einem kaufmannischen Beamten geoffnet, und in der 
Hauptsache auch an dieser Stelle bearbeitet werden. Besteht 
das kaufmannische Bureau nur aus einer Abteilung, dann er
scheint es tiberfltissig, tiber die in demselben bleibenden Briefe 
noch Posteingangslisten herzustellen, weil ein Verschleppen der
selben ziemlich ausgeschlossen ist. Ebenso konnen die Postein
gange der Einkaufsabteilung, weil solche doch in der Haupt
sache nur aus Rechnungen bestehen, ohne jede Kontrolle weiter
gegeben werden. Dagegen diirfte es sich wohl dringend em
pfehlen, aile weiterzugebenden Briefe, selbst solche, in denen 
es sich nur urn kleine Reparatur- oder Materialauftrage handelt, 
unter Kontrolle zu behalten. 

Der gro13te Zeitverlust bei der Eingangspost entsteht da
durch, daLl die Briefe oft vor der Verteilung von dem Geschafts
leiter und einer Anzahl Beamten durchgelesen werden. Das 
mii.13te in jedem gro13en Geschafte vermieden werden. Jeder be
kommt zur Einsicht nur das, was fiir ibn Interesse hat, die 
Geschaftsleiter, die nattirlich von allen Eingangen unterrichtet 
sein sollen, mtissen von jedem einzelnen Briefe Kenntnis erhal
ten. Es bra.ucht das aber nicht gerade stets gleich bei Eingang 
der Hauptpost zu erfolgen, sondern es kann allmahlich im Laufe 
des Tages geschehen, je nachdem Sachen nach der Bearbeitung 
frei werden. Ist es aber notig, daLl die Geschaftsleitung gleich 
in den ersten Morgenstunden erfahrt, was die Post gebracht hat, 
so ist es viel einfacher und ftir die Abwicklung der Arbeiten 
weniger sti:irend, wenn jeder der Abteilungsvorstande der Reihe 
nach bei der Geschaftsleitung antritt, iiber die Eingange Vor
trag halt und gleich die Entscheidung tiber besondere Angele
genheiten entgegennimmt. Es hat eine gro13e Anzahl bedeutender 

Ballewski, ~'abrikbetrieb. 2. Auf!. 3 
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W erke gegeben, bei welch en die Einrichtung hestand, daJ3 bevor 
nicht die Geschaftsleitung in erster Linie von allen Posteingangen 
Einsicht genommen hatte, mit der Erledigung der Post nicht 
vorgegangen werden durfte. Hierdurch wurde aber ein so schwer
falliger Geschaftsgang hervorgerufen, daJ3 jetzt wohl iiberall mehr 
auf eine schnelle und glatte Abwicklung der Geschafte gehalten, 
als auf eine angstliche Wahrung der Autoritat der Geschliftslei
tung gesehen wird. 

Die mit der Post eingehenden Drucksachen werden oft sehr 
abfallig behandelt und gern von kurzer Hand in den Papier
korb befi:irdert. Das sollte eigentlich nicht geschehen. Es wer
den als Drucksachen sehr oft recht wichtige Sachen verschickt, 
welche zu lesen und aufzubewahren nicht ohne Wert ist. Es 
empfiehlt sich daher, aile Drucksachen, welche in irgend einer 
Beriihrung mit den Interessen des Geschafts gebracht werden 
ki:innen, den Abteilungsvorstanden zur Durchsicht vorzulegen 
und sie dann geordnet aufzubewahren; es kommen recht oft 
Falle vor, wo man solche gedruckte Mitteilungen sehr benotigt 
und dann froh sein wird, dieselben sicher aufbewahrt zu haben. 

Die Erledigung der Post. 

Wie schon in dem vorhergehenden Kapitel hervorgehoben, 
ist es ni:itig, da13 mit der Beantwortung und Erledigung der Post 
mi:iglichst schon in den Morgenstunden begonnen wird, damit 
in Ruhe und mit Uberlegung die Arbeit ausgefiihrt werden kann 
und dadurch Irrtiimer und Unzutriiglichkeiten nach Mi:iglichkeit 
ausgeschlossen werden. Es ist leider in vielen Geschaften und 
W erken eine Gewohnheit geworden, das Korrespondenzpersonal 
in den ersten Vormittagstunden ohne hinlangliche Beschaftigung 
zu lassen und dann, wenn die Beantwortung der Briefe drangt, 
mit einer Last von Arbeiten hervorzutreten, das es oft als eine 
Unmi:iglichkeit angesehen werden muLl, den einzelnen Schrift
stiicken diejenige Aufmerksamkeit angedeihen zu lassen, die eine 
sorgfaltige Abwicklung der Geschlifte beanspruchen kann. Ist 
dann in wilder Hast das Briefsehreiben erfolgt, dann mu13 in 
gleicher Weise das Fertigmachen der Briefe geschehen, urn die 
entsprechenden Postziige noch zu erreichen, oder das Arbeiten 
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weit tiber die Geschiiftszeit hinaus zu vermeiden. Solche schleu
nige Expedition der Briefe hat aber ihre Schattenseite: es wer
den Adressen verschrieben, Briefe in falsche Umschliige hinein
getan, Beilagen vergessen einzulegen oder solche verwechselt. 
Und alles dieses nur, weil nicht eine richtige Arbeitseinteilung 
erfolgt, oder die ma13gebenden Leiter zu wenig auf die Folgen 
der V erschleppung der Arbeiten achten. Es kann daher nur 
dringend empfohlen werden, die Abfertigung der Post nicht im
mer bis zum Schlu13 der Arbeitszeit zu belassen, sondern dieselbe 
so zeitig vorzunehmen, daLl siimtliche Briefe und Geldsen
dungen noch wiihrend der ublichen Geschiiftszeit mit Sorgfalt 
erledigt werden konnen. 

Beim Schreiben der Briefe soll in jedem derselben nur 
eine Angelegenheit behandelt werden, damit der Empfiinger in 
der Lage ist, jedes Antwortschreiben dem betreffenden Akten
stuck einverleiben zu konnen. Um den brieflichen und geschiift
lichen Verkehr zu erleichtern und zu vereinfachen, empfiehlt 
es sich, oben vor dem Anfange des Briefes anzugeben, welche 
Angelegenheit in demselben behandelt wird, auch sollten alle 
uberfl.iissigen und nicht allgemein verstiindlichen Redewendungen 
vermieden und nur kurz und biindig die vorliegende Sache be
handelt werden. Das Lesen der Post in groLlen Geschiiften 
ist eine zeitraubende Arbeit: Personen, welche miteinander in 
briefiichem V erkehr stehen, sollten daher gegeneinander so viel 
Rucksicht nehmen, daLl sie sich nicht durch uberflussige Re
densarten Zeit rauben und die Abwicklung der Geschiifte er
schweren. 

Bei Briefen, welche mit der Schreibmaschine geschrieben 
werden, ist das nasse Kopieren zu vermeiden und die Kopie 
gleich mit Durchschliigen herzustellen. Ist man der Ansicht, 
daLl der Empfanger des Briefes denselben zur weiteren Behand
lung weiter geben muLl, dann empfiehlt es sich, mit der Schreib
maschine gleich zwei Kopien herstellen zu lassen und eine davon 
dem Briefe beizufiigen. Fiir die Arbeiten an der Schreibma
schine ist es gleichgiiltig, ob ein oder zwei Durchdrucke ausge
fiihrt werden, dem Empfanger des Briefes wird aber durch 
Beifiigung einer Kopie desselben oft ein groLler Dienst geleistet. 

Beim Fertigmachen der Briefe ist darauf zu achten, daLl 
die Briefumschliige nicht bis in die iiuLlersten Ecken zugeklebt 

3* 
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werden, sondern eine Offqung verbleibt, urn mit einem Messer 
die Briefe aufschneiden zu kcinnen. Es ist eine recht unan
genehme Sache, wenn der Briefoffner wegen Mangels eines jeden 
Angriffspunktes am Umschlag gezwungen ist, zur Schere zu 
greifen und dann hierbei den Brief selbst zerschneidet. Ubri
gens sollten die Briefumschlage stets mindestens 5 mm gr6Ller, 
als der zusammengelegte Brief ist, gewahlt werden, denn in ver
schiedenen groLlen Geschaften werden die Briefe samtlich mit 
einer Art Schere aufgeschnitten und da kommt es dann sehr 
leicht vor, daLl mit dem Umschlag auch das Schriftstiick zer
schnitten wird. 

Bei Briefen an groLle W erke oder Geschafte, welche ver
schieclene selbstandige Abteilungen haben und dies auch in ihren 
Briefen anfiihren, ist stets auf dem Umschlage die betreffende 
Abteilung, an welche der Brief gerichtet ist, anzugeben, weil dies 
dem Empfanger eine Erleichterung verschafft. 

Dem Wunsche der Post, die Briefmarken stets oben in die 
rechte Ecke zu kleben, sollte bereitwilligst entsprochen werden, 
weil das Abstempeln der Briefe mittels einer Maschine dieses 
erforderlich macht. 

Die Versendung wichtiger Mitteilungen als Drucksachen 
sollte stets vermieden werden, weil die Erfahrung gelehrt hat, 
daLl offene Briefe niemals die Beachtung finden wie geschlossene. 
Mogen gedruckte Briefe noeh so schon ausgefiihrt sein, sie wer
den doch nur ganz oberflaohlich behandelt, wahrend einem mit 
der Schreibmaschine geschriebenen und dann vervielfaltigten 
Sqhriftstiick immer Beachtung geschenkt wird. Das hohere Porto 
fiir den geschlossenen Brief spielt in solchen Fallen keine 
Rolle, denn, wenn die mit drei Pfennigen bezahlten Drucksachen 
unbeachtet bleiben, dann haben sie ihren Zweck verfehlt und 
sind dadurch teurer, als der mit zehn Pfennigen Porto versehene 
Brief, welcher des Durchlesens seitens des Empfangers gewiir
digt worden ist. 

Die Generalunkosten. 
Die Generalunkosten spielen in jedem Geschaft eine groLle 

Rolle, trotzdem wird denselben sehr oft nicht die Beachtung 
geschenkt, welche sie verdienen. Besonders in kleineren Fabri-
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ken pflegt man tiber die Generalunkosten sich gern hinweg
zusetzen, obgleich es bier gerade sehr leicht ist, sich tiber die 
Hohe derselben ein richtiges Bild zu schaffen. Von der richti
gen Wi.irdigung der Generalunkosten hangt in erster Linie das 
Fortkommen eines jeden Werkes ab, und es ist wohl nicht zu 
viel behauptet, wenn der Ausspruch getan wird, das hauptsach
lich die Unkenntnis der wirklichen Hohe der Generalunkosten 
viele Unternehmen dem Ruine zugefi.ihrt hat. Mag das Werk 
grofJ oder klein sein, wohin man sieht entstehen Unkosten, wel
che bei der Bewertung der Erzeugnisse beri.icksichtigt werden 
mi.issen. Es geni.igt nicht zu sagen, dies ist der Wert des Ma
terials und dieses sind die fiir die Herstellung des Fabrikates 
gezahlten Lohne, mithin r:ind die Selbstkosten des hergestellten 
Sti.ickes so und so hoch, nein, mit einer solchen Berechnung 
wi.irde man nicht weit kommen, sondern trotz fleiLliger Arbeit 
bald zugrunde gehen. · Die Generalunkosten machen sich in 
allen Zweigen des Betriebes breit, sie lassen r:i<~h beim besten 
Willen nicht beseitigen, sie sind ein ebel, mit dem ein jeder 
Geschaftsmann rechnen muLl. Aber es gibt eine Moglichkeit, 
die Generalunkosten zu verringern. Dieses geschieht durch 
Vermeidung aller nicht dringend notwendigen Ausgaben, durch 
zweckmaf.lige Anlage des ganzen Betriebes und durch sachkun
dige Handhabung der Verwaltung. Werden diese drei Urquel
len aller Generalunkosten mit Vorsicht behandelt, wird i.iberall 
auf Sparsamkeit geachtet, wird alles vermieden, war: den Betrieb 
erschwert, umRtiindlich macht und verteuert, dann hat man ge
tan, was man tun konnte, um die Generalunkosten auf das denk
bar niedrigste MafJ herunter zu bringen. 

Die Ueneralunkosten werden aus Betrieb:<- und Geschafts
unkosten zusammengesetzt. Viele Personen legen einen groLlen 
Wert darauf, daB diese beiden Unkostenarten streng auseinan
der gehalten werden. Diese Scheidung yerursacht oft recht 
starke Reibereien zwischen der techni:-1chen und kaufmannischen 
Leitung eines Werkes, weil jede Verwaltungsabteilung bemiiht 
ist, soviel als moglich von Hich auf die andere abzuwalzen. So
lange ein UeRchaft flott geht und einen guten Gewinn abwirft, 
wird wenig auf die Hiihe der Generalunkosten oder deren Ent
stehung geachtet, treten aber flaue Zeiten un<l damit Verstim
mung ein, dann werden die Unkor;ten unter die Lupe genom-
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men und gewi:ihnlich nicht die der eigenen, sondern die der 
anderen V erwaltungsabteilung seharf kritisiert. Ob die entstan
denen Unkosten als Betriebs- oder Geschaftsunkosten zu bezeich
nen sind, wird in vielen Fallen kaum zu unterscheiden sein, 
weil in einem grof3en Betriebe so vieles ineinander greift, daf3 
selbst der gewissenhafteste Fachmann daruber im Zweifel sein 
wird, welcher Abteilung er diese oder jene Ausgabe wird zur 
Last legen ki:innen. Aber beweisen selbst auch Zahlen, daf3 mit 
den Betriebs- oder Geschaftsunkosten nicht immer richtiges MaLl ge
halten ist? Die Erhaltung der W erkzeuge belastet den Betrieb 
sehr stark, zu den teuersten W erkzeugen gehi:iren die Fraser, 
welche die Herstellung gewisser Gegenstande erleichtern und 
verbilligen. Kann man da der technischen Leitung einen Vor
wurf machen, wenn sie durch Herstellung und Instandhaltung 
der Fraser gri:if3ere Aufwendungen macht und die Betriebsun
kosten erhi:iht, sofern sie die GewiLlheit hat, daf3 dadurch ganz 
wesentlich bei der Ausgabe von produktiven Li:ihnen gespart 
wird? Kann der technischen Lei tung ein V orwurf gemacht 
werden, wenn sie auf Aufstellung von zweckmaf3igen Hebewerk
zeugen dringt und durch die Erhaltung und Bedienung dersel
ben erreicht, daf3 die Ausfiihrung der Montage und anderer 
Arbeiten erleichtert und verbilligt wird? Kann man der kauf
mannischen V erwaltung einen Vorwurf mach en, wenn sie im 
Interesse der Vergri:if3erung des Absatzes hi:ihere Aufwendungen 
fiir Drucksachen und Inserate macht und dadurch die Geschafts
unkosten mehr als bisher belastet? Der Nutzen oder der Nach
teil solcher Ausgaben laf3t sich nicht nach Zahlen, sondern nur 
nach deren Zweckmal.ligkeit und Erfolg bestimmen und da an
genommen werden muf3, daf3 von den verantwortlichen Personen 
jede Ausgabe auf deren Notwendigkeit sorgfaltig gepriift und 
auf den zu erhoffenden Vorteil gewissenhaft erwogen worden ist, 
so hat es auch keinen Zweek, sich lange mit der Frage, ob 
diese oder jene Ausgabe als Betriebs- oder Geschaftsunkosten 
anzusehen ist, aufzuhalten, sondern sie beide zusammenzulegen 
und als Generalunkosten zu bezeichnen. Dieses schlieLlt aber 
nicht aus, daf3 jeder solcher erhi:ihten Ausgaben fi.lr Unkosten 
bestandig eine sorgfaltige Beachtung geschenkt werden muLl, urn 
die Gewif3heit zu haben, daf.l dieselhe auch wirklich eine dau
ernde Vereinfachung der Fabrikation, eine verhaltnismaf3ige 
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Verringerung der produktiven Lohne, und eine V ergriiLlerung des 
Absatzes herbeigefiihrt hat. 

W elche Ausgaben als Generalunkosten zu rechnen sind, laLlt 
sich nicht mit wenigen W orten sagen, da die Ansichten hier
iiber sehr auseinander gehen. Zunachst wiirde die Verzinsung 
des Anlagekapitals in Frage kommen. Wahrend von einer Seite 
behauptet wird, daLl die V erzinsung des Anlagekapitals a us dem 
erzielten Gewinn bestritten werden muLl, vertreten andere Fach
manner die Meinung, daLl eine normale Verzinsung desselben 
zu den laufenden Unkosten eines Werkbetriebes gehort. Die 
industriellen Unternehmungen werden wohl nur in den seltensten 
Fallen aus den barcn Mitteln der Besitzer errichtet, sondern es 
wird auch meistenteils fremdes Kapital herangezogen, welches 
dann als Hypotheken oder schwebende Schuld dauernd zn ver
zinsen ist. Die Zinsen sind als laufende Ausgaben zu betrachten, 
und deren Bezahlung kann nicht dem Zufall iiberlassen bleiben, 
sondern es muLl darauf Riicksicht genommen werden, daLl bei 
Deckung der allgemeinen Fnkosten auch der Zinsverpflichtung 
Rechnung gctragen wird. W enn nun auch a us der Einlage der 
Unternehmer eine Zinsvupflichtung fiir das ganze Anlagekapital 
nicht hergeleitet werden kann, so darf doch kein Zweifel dar
iiber obwalten, daLl bei der Zusammenstellung der General
unkosten wenigstens auf die Verzinsung der Hypotheken oder 
Obligationen Riicksicht genommen werden muLl, weil sonst diese 
Ausgaben schlieLllich keine Deckung finden konnten. Es er
scheint daher sehr angebracht, fiir die Zinsverpflichtung einen 
gewissen Prozentsatz bei der Zusammenstellung der General
unkosten zu beriicksichtigen und dieselbe nicht auf den zu er
wartenden Gewinn zu iibernehmen. 

Neben der Verzinsung des Anlagekapitals geben die Ab
schreibungen auf Gebaude, Maschinen, Werkzeuge usw. Veran
lassung zu Meinungsverschiedenheiten. Auch hier mi:ichten viele 
die Abschreibungen aus dem erzielten Gewinn gedeckt sehen. 
Das ist aber nicht angangig. Die Abschreibungen miissen er
folgen, sie sind eine Notwendigkeit. Die Entwertung des Be
sitzes durch Zeit und Benutzung ist eine bestandige und bildet 
daher eine dauernde Belastung eines jeden Unternehmens, mit 
der jeder vorsichtige Geschaftsmann zu rechnen hat. Es ist 
daher auch erforderlich, daLl die Abschreibungen den General-
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unkosten zugeziihlt und mit diesen schon bei der Selbstkosten
berechnung der Erzeugnisse beriicksichtigt werden. 

Es kommen nun alle diejenigen Ausgaben, welche als General
unkosten wohl von keiner Seite bestritten werden. Das sind: 

Brennmaterial fiir die Betriebskraft, Heizung und Fabri-
kation, 

Beleuchtung des W erkeE, 
Putzmaterial, 
Schmierol, 
W asserverbrauch, 
Reparaturen an Gebauden, Maschinen und W erkzeugen, 
Gehiilter fiir Beamte, Meister und Pfortner, 
Lohn fiir Heizer, Wachter und Bedienung, 
Hilfsarbeiter, deren Tatigkeit nicht als produktive gelten 

kann, 
Kran bedienungsmannschaften, 
Arbeiter in der Materialverwaltung und bei dem Versand, 
Feuerversicherung, 
Krankenkassenbeitrage, 
Invaliden- und Altersrentenversicherung, 
U nfall versicherung, 
Steuern jeder Art, 
Fuhrwerke mit Fahrpersonal, 
Materialien, welche zu allgemeinen Zwecken im Werke 

benutzt werden und lreine Verwendung mehr finden, 
Materialverluste und unnotig gezahlte Lohne fiir AusschuLl

arbeiten usw. 

Hierzu treten die gewohnLichen Geschiifts· oder Handlungs
unkosten, von welchen jedoch aile Verkaufsprovisionen auszu
scheiden sind, weil diese bei der Preisfestsetzung der Erzeugnisse 
beriicksichtigt werden miissen. Dagegen fallen Geschaftsreisen, 
Inserate und alle sonstige den Verkauf fordernde Ausgaben unter 
die Generalunkosten. 

Es ist nicht gut moglich, alle die kleinen Ausgaben und 
EinbuLlen aufzufUhren, welche in einem groLleren Werkbetriebe 
entstehen und nicht dem erzeugten Gegenstande direkt in An
rechnung gebracht werden konnen, sondern iiber das General
unkostenkonto geben miissen. Es ist daher Bache einer jeden 
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Werkleitung, tiber alle Ausgaben und Belastungen des Be
triebes sorgfaltig zu wachen, urn alle die Posten und Pi:istchen 
herauszuschalen, welche als Generalunkosten eine Deckung finden 
miissen. Geschieht dies nicht, dann erwachsen Verluste, fiir 
deren Entstehung man keine rechte Erklarung finden wird. 

Wenngleich nun eine Scheidung zwischen Betriebs- und Ge
schaftsunkosten eigentlich keinen Zweck hat, so bietet es doch 
viel Belehrendes, wenn die Ausgaben fiir Belastungen, wie sie 
beispielsweise in dem vorstehenden Verzeichnis aufgcfiihrt sind, 
mi:iglichst auseinander gehalten und auf besondere Konten ver
bucht werden, weil man dann leichter das einzelne iibersehen 
und danach Anderungen und V erbesserungen in dem Betriebe 
eintreten lassen kann. Aber auch bei der Verteilung der Ge
neralunkosten auf die verschiedenen Fabrikationszweige ist es 
ni:itig, zu wissen, in welcher Weise und Hi:ihe diese an den ein
zelnen Ausgabcn oder Bctriebsbelastungen beteiligt sind. In wie 
weitgehender Weise ein solches Auseinanderhalten der einzelnen 
Generalunkostenposten erforderlich ist, kann nur derjenige fest
stellen, welcher den betreffcnden Werkbetrieb sowie die Art der 
Fabrikation genau kennt. Es hat daher keinen Wert, auf Einzel
heiten bier naher einzugehen, sondern es muLl den vVerkleitern 
iiberlassen wcrden, sich ihre Einrichtungen allmahlich auf Grund 
der gemachten praktischen Erfahrungen so auszubauen, dal3 sie 
sich den Verhaltnisscn des Betriebes anpassen und das herbei
fiihren ki:inncn, was man zu erreichen bezweckt. 

Absc~reibungen. 

Die Abschreibungen auf Grundstiicke, Maschinen, Werk
zeuge usw. haben den Zweck, den Besitzstand dadurch zu sichern, 
dat:l man fiir die Entwertung dieser Objekte jahrlich aus den 
Betriebseinnahmen eincn angemessenen Betrag absondert. Es 
ist ja erkHirlich, dat:l Gebaude mit den Jahren trotz regelmat:liger 
Instandsetzung zerfallen, dal3 Maschinen sich abnutzen oder ver
alten und durch Neuerungen iiberholt werden, dal3 \Verkzeuge 
sich in kurzer Zeit aufbrauchen usw. Wiirde im geschaftlichen 
Leben auf diese ganz natiirlichen Vorkommnisse nicht Riick
sicht genommen und fUr diesclben nicht eine entsprechende 
Riicklage gemacht, sondern stets der erzielte Geschaftsgewinn 
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voll zur Ausschiittung gebracht werden, dann wiirde sich der 
Besitzstand von Jahr zu Jahr vermindern und schliel3lich, selbst 
von einem sehr solide angelegten Unternehmen nichts weiter als 
eine abgewirtschaftete Ruine hbrig bleiben. 

Sowohl die Hohe der Abschreibungen, als auch die Art, 
wie diesel ben vorgenommen werden, sind sehr verschieden. W er 
weniger auf Verteilung eines hohen Geschiiftsgewinnes als auf 
gute Fundierung eines Geschiiftes sieht, wird seine Abschreibungen 
derartig bemessen, da13 in einer die gewohnliche Lebensdauer 
der Objekte in keinem Faile· iiberschreitenden Zeit die vollen 
Anschaffungswerte abgeschrieben sind. Wer dagegen sein Augen
merk nur auf Erzielung eines hohen Augenblickeffektes richtet 
und sich tiber die Zukunft seines W erkes mit Gleichgiiltigkeit 
hinwegsetzt, der wird seinen Abschreibungen eine solche Form 
zu geben wissen, da13 durch dieselben der zur Verteilung kom· 
mende Gewinn nicht zu sebr beschnitten wird. Diese Gegen
siitze in der Behandlung der Geschiifte und in der Beurteilung 
dessen, was einem Unternehmen zu seiner gesunden Fundierung 
notig ist, haben auch bei der Vornahme der Abschreibungen 
verschiedene Gebriiuche gezeitigt. Abgesehen davon, da13 die 
Hohe der Abschreibungen bei ein und demselben Gegenstande 
bei verschiedenen Werken so weit auseinandergehen, da13 selbst 
ein Laie hieriiber stutzig werden mull, so haben sich auch 
Abschreibungsarten vielseitig eingebiirgert, gegen die im ersten 
Augenblick nichts einzuwenden ist, bei welchen sich aber bei 
genauerer Priifung ergibt, da13 der dauernde Effekt hinter den 
gehegten Erwartungen zuriickbleibt. 

Die Abschreibungen sind am riehtigsten, wenn sie von dem 
Anschaffungswerte eines Gegenstandes erfolgen. Mag fiir 
Abschreibung ein noch so geringer Prozentsatz gewiihlt werden, 
in jedem Falle wird man mit Leichtigkeit sich ausrechnen 
konnen, nach wieviel Jahren eine vollstiindige Amortisation der 
betreffenden Objekte erfolgt sein wird, wenn die Abschreibung 
vom Anschaffungswert gesc:hieht. Wird gefunden, da13 die Ab
schreibung zu lange dauert und der wirklichen Abnutzung der 
betreffenden Gegenstiinde nicht entspricht, so wird man sehr 
leicht in der Lage sein, der Abschreibung eine derartige Hohe 
zu ge ben, daf.l dam it den tatsiichlichen V erhiiltnissen Rechnung 
getragen wird. 
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Diese Abschreibung vom Anschaffungswerte der Gegenstande 
wird aber nicht uberall angewandt, vielmehr liebt man es jetzt 
sehr, dieselbe von der Restsumme vorzunehmen, welche nach 
der vorjahrigen Abschreibung verblieben ist. Die Sache sieht 
zwar im ersten Augenblick sehr unverflinglich aus, weil der
jenige, welcher einen Abschluf.l pruft, sein Augenmerk mehr auf 
den Prozentsatz richtet, welcher zur Abschreibung kommt, als 
auf die Summe, von welcher die Abschreibung erfolgt, zumal 
ein Irrtum in der Beurteilung der Zahlen um so leichter mi:ig
lich ist, als bei den Geschaftsabschlussen die Anschaffungswerte 
der betreffenden Gegenstande niemals angegeben werden. Aber 
das Verfahren hat, wie wir gleich sehen werden, seine groi.len 
Bedenken! 

Stellen wir die heiden Systeme der Abschreibungen gegen
iiber, so zeigt es sich, daf.l, wenn ich bei einer Maschine eine 
jahrliche Abschreibung von 10% von dem Anschaffungs
werte vornehme, dieselbe nach zehn Jahren vollstandig amor
tisiert, also durch die Ruckstellungen ganz bezahlt worden ist. 
Nehme ich dagegen eine gleiche Abschreibung stets nur von der 
Summe vor, welche nach der letztjahrigen Abschreibung 
verblieben ist, so dauert es 35 Jahre, ehe ich die Maschine 
bis auf ihren Materialwert abgeschrieben babe. DaLl diese 
heiden Abschreibungsarten einen solchen weit auseinander lie
genden Effekt ausuben, durfte nicht immer beachtet werden. 
W enn nun berucksichtigt wird, dai.l beispielsweise Gebaude, 
welche mit 2 °/0 amortisiert werden, nach dem einen Verfahren 
50, nach dem anderen aber 165 .Jahre verwendbar bleiben mussen, 
ehe sie bis zum alten Materialwert abgeschrieben sind, so wird 
man sich sagen mussen, daLl doch mit den Jahren ein sonst 
recht solides Unternehmen sehr hinfallig und abgewirtschaftet 
werden kann, wenn das zweite Abschreibungsverfahren bei ibm 
dauernd zur Anwendung gebracht wird. 

Die Abschreibungen von der Restsumme haben von Hause 
aus einen ganz bestimmten und praktiscben Zweck gehabt, denn 
es lag densel ben der Gedanke zugrunde, dai.l neue Gegenstande 
in den ersten J ahren die gri:iLlte Entwertung erfahren, und daLl 
daher von denselben in dieser Zeit gri:ii.lere Abschreibungen ge
macht werden mussen, als in spateren Jahren. Aber ein Um
stand, welcher dieses Verfahren so empfehlenswert machte, wird 
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heute ganz unbeachtet gelassen, namlich der, daLl man bei dem
selben die Anfangsabschreibung wesentlich hOher einsetzen muLl 
als bei dem Verfahren der Abschreibung vom Anschaffungswerte. 
Auch diirfen die Mindestabschreibungen niemals einen bestimmten 
Prozentsatz des Anschaffungswertes eines Gegenstandes unter
schreiten, damit die voile Amortisation desselben in einer fest
gelegten Zahl Jahre gesichert wird. 

Es entsteht nun die Frage: Wie hoch miissen die jahr
lichen Abschreibungen bemessen sein, und sind sie unter allen 
Umstanden regelmiWig einzuhalten? Die Hohe der Abschreibung 
richtet sich nach der Dauer der Verwendbarkeit eines Gegen
standes. Diese Verwendbarkeit wird nicht allein durch die 
Ta uglichkeit eines Objektes beeinfluLlt, sondern auch durch 
die Verwendungsmoglichkeit desselben. Wird ein Gebaude. 
fur einen besonderen Zweck aufgefiihrt, wird eine Maschine zur 
Herstellung eines ganz bestimmten Fabrikates angeschafft, so ist 
es nicht ausgeschlossen, daLl die Verwendungsmoglichkeit 
plOtzlich, sei es infolge des W echsels der Mode, sei es durch 
Einfiihrung anderer Herstellungsweisen, aufhort. W o eine solche 
Gefahr fiir die Verwendungsmi)glichkeit besteht, muLl selbstver
standlich hOher abgeschrieben werden als bei Maschinen, Werk
zeugen und Gebii.uden, bei denen nur die Dauer ihrer Taug
lichkeit zu beriicksichtigen ist. Fiir gewohnlich dar£ wohl an
genommen werden, daLl mit einer zwanzigjahrigen Verwend
barkeit der Maschinen und funfzigjahrigen der Gebaude ge
rechnet und danach die Hohe der Abschreibungen bemessen 
werden kann. Diese Zahlen aber als immer zutreffend anzusehen, 
ist nicht angangig, denn bei den Abschreibungen sprechen auch 
ortliche und zeitliche Verhaltnisse mit. Der Sachkenntnis und 
der Gewissenhaftigkeit des verantwortlichen Leiters eines W erkes 
muLl es iiberlassen bleiben, seine Abschreibungen so zu bemessen, 
dal3 dieselben mit der tatsachlichen Entwertung der verschie
denen Objekte gleichen Schritt halten. Es ist nicht notig, dal3 
die Abschreibungen stets schablonenmaLlig erfolgen, wenn nur 
der Grundsatz im Auge behalten wird, daLl nach einer 
bestimmten Reihe von Jahren die vollstandige Amor
tisation der verschiedenen Gegenstande auch wirklich 
erfolgt ist. 

Es konnen nicht in Jahren, wo flott gearbPitet, Uberstunden 
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gemacht und Nachtschichten eingelegt werden, nur gleiche Ab
schreibungen vorgenommen werden, als wenn normal gearbeitet 
wird. Es ist aber auch nicht erforderlich, bei schwachem 
Geschaftsgange, wo eine groLle Anzahl Maschinen die meiste Zeit 
unbenutzt steht, sich an die sonst i.iblichen Abschreibungen zu 
binden. Der verschiedenartigen Ausnutzung der Werkeinrich
tungen kann nicht nur, sondern muLl sogar Rechnung getragen 
werden, sonst wird ein unzutreffendes Geschliftsergebnis ge
schaffen. Die Abschreibungen, wenigstens an Maschinen, mi.issen 
im Verhliltnis zu der geleisteten Arbeit stehen, sonst werden die 
schroffen Gegenslitze zwischen den guten und schlechten Ge
schaftsjahren noch verschlirft. 

Auch ist es nicht angebracht, bei allen Maschinen immer 
den gleichen Prozentsatz als Abschreibung einzusetzen. Die Be
anspruchung und Abnutzung bei Arbeitsmaschinen ist oft eine 
so verschiedene, daLl man diese auch bei der Vornahme der 
Abschreibungen beriicksichtigen kann. .Fur die Maschinenbe
stlinde empfiehlt es sich, ein Buch - Formular 4 a und 4 b, 
Seite 46 und 4 7 - einzurichten, in welches die Anschaffungs
kosten derselben und die an denselben vorgenommenen Ab
schreibungen eingetragen werden. Dieses Buch gibt die Mog
lichkeit, bei jeder Maschine, in jedem .Jahre, die notigen Ab
schreibungen zum Ausdruck zu bringen und so eine Ubersicht 
i.iber die zeitigen Werte eines jeden Sti.ickes zu haben. Hier 
konnen auLlergewohnlich hohe Abschreibungen bei einzelnen 
Maschinen zum Ausdruck gebracht werden, welche entweder 
ganz versagten oder ganz besonders in Anspruch genommen 
wurden. Hier kann aber auch eine Erhohung des W ertes der 
Maschine festgelegt werden, wenn durch eine kostspielige Ver
besserung eine Hoherbewertung derselben angebracht erscheinen 
sollte. Gewohnliche Reparaturen gel ten niemals als eine 
W ertvergroLlerung irgend eines Gegenstandes, solche Reparatur
kosten laufen neb en den Abschreibungen her und gehoren zu 
den Betriebsunkosten. Wird jedoch ein hervorragender Teil 
irgend einer Maschine durch einen neuen ersetzt, so kann hier
fi.ir eine Hoherbewertung der letzteren vorgenommen werden, 
doch ist von dem Werte des neuen Stiickes der Betrag abzu
ziehen, welcher fUr das alte bisher zur Abschreibung gekommen 
ist. Z. B. fiir eine Drehbank, welche 10 .Jahre im Betriebe 
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Jahr " II '= <> Anschaffungspreis 
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war, wird der alte Support durch einen neuen gleicher Kon
struktion ersetzt. Der Support kostet 200 M., da von der Dreh
bank fUr 10 Jahre bereits 50% abgeschrieben waren, so mtissen 
von dem neuen Support noch 50% in Abzug kommen und 
derselbe kann daher nur mit 100M. dem Werte der alten Dreh
bank zugeschrieben werden. Bei einer vorsichtigen Verwaltung 
wird wohl in den meisten Fallen von einer Hoherbewertung der 
Maschinen bei solchen Gelegenheiten abgesehen und selbst gro
Llere Ersatzstticke auf die Betriebsunkosten verrechnet werden, 
aber unerwiihnt soll nicht bleiben, daLl gewisse Ersatzanschaffungen 
die Hoherbewertung einzelner Objekte rechtfertigen konnen. 

Bei der Abschreibung auf Werkzeuge treten oft 
eigenttimliche Gepfl.ogenheiten zutage, die durch VorfUhrung 
eines Beispieles am besten gekennzeichnet werden konnen. 
Die Inventur eines W erkes ergab einen W erkzeugbestand im 
Betrage von M. 64 000 -
hiervon wurden 25% mit , 16000-
abgeschrieben und verblieb 3omit ein Werk-
zeugwert von M. 48 000 -
Bei der niichsten Inventur erfolgte wieder eine Neue u f n a h me 
der Werkzeuge. Dieselben wurden wieder zu den Einzel
satzen der vorjahrigen Inventur berechnet und ergaben dann 
wieder den Wert von ca. . M. 64 000 -
wovon nach Abschreibung von 25% = , 16000-

------
ein W erkzeugbestand von . M. 48 000 -
verblieb. 

Diese Aufnahmen, Abschreibungen und Abrechnungen wieder· 
holen sich in jedem Jahre und fUhren hiiufig zu der Annahme, 
daLl im Laufe der Zeit ein ansehnlicher Betrag fUr die Ab· 
schreibungen auf W erkzeuge zurtickgestellt worden ist. Tat
siichlich ist dies nicht der Fall. Abschreibungen waren in all 
den Jahren nur zusammen 25% erfolgt, weil die Abschrei
bungen des Vorjahres stets wieder durch die Neubewertung in 
der letzten Inventur aufgehoben wurden. ' 

Abschreibungen auf W erkzeuge konnen in bestimmten Pro
zen ten nur erfolwm, wenn ein besonderes W erkzeugkonto er
richtet ist und alle Eingange sorgfiiltig auf dasselbe verbucht 
werden. Die Inventuraufnahme der Werkzeuge hat nur den 
Zweck, den Werkzeugbestand und den zeitigen Wert desselben 
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festzustellen. Die Differenz zwischen dem Wert des W erkzeug
bestandes und dem Soll des Werkzeugkontos ergibt den Betrag, 
welcher zur Abschreibung kommen muLl. Da es fast unmi:iglich 
ist, filr jedes einzelne Werkzeug den zeitlichen Wert festzu
stellen, so werden, unter Beriicksichtigung, dal.l die W erkzeuge 
durch den taglichen Gebrauch sehr leiden, dieselben durch
schnittlich mit etwa einem Drittel ihres Neuwertes in jeder In
ventur eingesetzt. Durch dieses V erfahren, das nicht allein die 
alten, sondern auch die neuesten Werkzeuge beriihrt, wird in 
geniigender Weise der tatsachliche und zeitliche Durchschnitts
wert der 1\'Verkzeuge zum Ausdruck gebracht. 

Sollen Abschreibungen nicht blol.l zum Schein erfolgen, so 
diirfen den verschiedenen Konten nicht auf Schleichwegen Be
trage zugefiihrt werden, welehe die Abschreibungen oder den 
gri:il.lten Teil derselben wieder ausgleichen. Wie schon bemerkt, 
gehoren alle Reparaturen an Gebauden, Maschinen, usw. auf das 
Betriebs- oder General-Unkosten-Konto. Reparaturen sind zur 
benutzungfiihigen Unterhaltung der W erkeinrichtungen ni:itig, 
sie erhOhen aber nicht die \Verte der einzelnen Objekte in dem 
Sinne, dal.l dadurch eine Hi:iherbewertung derselben vorgenornmen 
werden darf. Mit der gri:il.lten Peinlichkeit werden von vielen 
\Verken in jedem Jahre Zusarnrnenstellungen von allen denje
nigen Arbeiten gernacht, welche fiir den eigenen Betrieb aus
gefiihrt sind, und diese Betriige dann als N euanschaffungen oder 
Zugang den betreffenden Konten zugeschrieben. Sofern es sich 
nicht urn wirkliche Neuanschaffungen handelt, welche den Be
sitzstand vergri:il.lern, sind solche Betrage als laufende Betriebs
oder Unterhaltungskosten anzusehen. Geschieht das nicht, so 
wird man sich nicht den V orwurf ersparen ki:innen, dal.l mit 
dem eingeschlagenen Verfahren eine unberechtigte Erhi:ihung der 
W erte gewisser Konten erfolgen soll, urn dadurch, irn Interesse 
eines giinstiger erscheinenden Geschaftsabschlusses, die Bela
stungen, welche durch die Abschreibungen erfolgt sind, wieder 
aufzuheben. 

Die Deckung der Generalunkosten. 

Die Deckung der Generalunkosten beansprucht viel Uber
legung, denn es ist nicht angiingig, dal.l alle Erzeugnisse oder 

Ballewski, Fabrikbetrieb. 2. Auf!. 4 
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Arbeitshandlungen in gleicher Weise hierzu herangezogen werden. 
Es miissen Abstufungen einger'.chtet werden, sonst kann man 
in die unangenehme Lage kommen, mit einem recht einfachen 
und guten Verdienst versprechenden Fabrikat, infolge zu hoher 
Generalunkostenaufschlage, durch die Konkurrenz von dem 
Markte gedrangt zu werden. Di,3 Verteilung der Generalunkosten 
muLl sich auf die Art der Bearbeitung und der Beschaffenheit 
des Gegenstandes erstrecken, dabei ist aber nicht notig, daf.\ 
gerade fiir jedes Erzeugnis andere Generalkostensatze angewandt 
werden. 

Zunachst ware festzustellen, wie hoch die Generalunkosten 
eines Werkes sind. Was zu den Generalunkosten zu zahlen 
ist, wurde in dem vorhergega·agenen Abschnitte bereits aufge
fiihrt, da aber mit den dort einzeln gemachten Angaben nicht 
in allen Fallen alle Belastungen eines Werkbetriebes erschopft 
sind, so fassen wir den Begriff Generalunkosten in dem Satze 
zusammen: zu den Generalunkosten sind aile diejenigen Aus
gaben und Belastungen zu rechnen, welche nicht in direkter 
Weise den Selbstkosten eines E~·zeugnisses zugeschrieben werden 
konnen. Je nachdem also eine direkte Verbuchung einer Aus
gabe auf ein zur Ausfiihrung kommendes Stuck erfolgt oder 
nicht, werden sich die Generalunkosten eines Werkes hoher oder 
niedriger stellen. Beispielswe[se werden alle nicht ausfiihrende 
Arbeiter als Hilfsarbeiter angesehen und deren Lohn auf das 
Generalunkosten-Konto verbucht, urn dann als Unkostenzuschl~g 
bei der Kalkulation in Anrechnung gebracht zu werden. Es 
kommt aber auch vor, daf.\ der Lohn standiger Hilfsarbeiter 
gleich direkt bei der Arbeitsausfiihrung eingesetzt wird, in diesen 
Fallen werden die produktiver. Lohne eine Erhi.ihung, die General
unkosten-Aufschlage aber eine Verringerung erfahren. Es ist 
daher erklarlich, daf.\ W erke von gleicher Grof.\e, Beschaffenheit 
und Fabrikation bei ihren Berechnungen ganz verschiedene Gene
ralunkosten-Ansatze in Anwendung bringen konnen, ohne daf.\ 
das eine weniger giinstiger arbeitet, als das andere. Bestimmte 
SchluLlfolgerungen aus der Hi:ihe der Generalunkosten eines 
W erkes zu ziehen, ohne genau eingeweiht zu sein, was zu den
selben alles gerechnet wird, ist also ganz unmoglich. 

Fiir die Deckung der Generalunkosten werden verschiedene 
Wege eingeschlagen, ob sie aber aile zweckmaf.\ig sind und das 
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Richtige treffen, ist nur moglich zu beurteilen, wenn man die 
verschiedenen Betriebe genau kennt. Je einfacher sich die Ver
rechnung der Generalunkosten abwickelt, urn so Ieichter und 
billiger wird die ganze Geschiiftshandhabung werden. 

Die ublichsten Formen der Verrechnung der Generalunkosten 
sind: 

1. Zuschliige auf die Lohne in gewissen Prozentsiitzen, 
2. Zuschliige auf Lohne und Materialien, gesondert fiir 

Lohn und Material, 
3. Zuschlage auf das fertige Fabrikat in Prozentsiitzen fur 

jede Unkostenart. 
Es ist ja moglich, daf.l mit jeder dieser drei Deckungsarten 

das Richtige erreicht worden kann, und jedes Werk, das die 
eine oder andere Einrichtung getroffen hat, mit dcrselben auch 
zufrieden ist. Das entzieht uns jedoch nicht der Verpftichtung, 
diese drei Deckungsverfahren der Generalunkosten genauer zu 
besprechen und in ihren Folgen gegeneinander abzuwiigen. 

Die Zuschliige auf die Lohne bildcn die ublichste Form zur 
Dec kung der Generalunkosten. Das V erfahren ist einfach und 
ubersichtlich, und man kann dadureh jedes Fabrikat auf leichte 
Weise nach dem wirklichcn Werte belasten. .Je gr613er der Ar
beitsaufwand auf ein Sti.ick ist, um so wertvoller wird es sein, 
und urn so stiirker kann dasselbe zur Tragung der Generalun
kosten herangezogen werden. Die Hauptsache ist nur, daf.l die 
Zuschliige fiir Generalunkosten sich nach der Art der Bearbei
tung und nach dem hierfi.ir entstandenen Aufwand richten mussen. 
Schlosserarbeiten werden weniger Unkosten verursachen als 
Schmiedearbeiten, bei welchen neben Werkzeug noch Maschinen
kraft und Brennmaterial zu berucksichtigcn ist; Dreher-, Hobler-, 
Bohrer- und Friiserarbeiten werden hohcre Aufschlage erhalten 
miissen als Schmiedearbeiten, weil neben der Betriebskraft auch 
mit dem V erbrauch teurer W erkzeuge, der A bschreibung auf 
kostspielige Arbeitsmaschinen und der Verzinsung der An
schaffungskosten derselbcn gerechnet werden muJJ. Je nach der 
Arbeitsausfi.ihrung wird also ein entsprechender Satz fUr die 
Deckung dcr Generaluukosten geschaffen werden, welcher bei 
allen Arbeitsstiicken, fUr jede Bearbeitungsart, als Durchsc!mitts
wert in Anwendung zu bringen ist. Es ist ja selbstverstlindlich, 
daJJ mit den verschiedenen Aufschlagen nicht m genauester 

4* 
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Weise die wirklich ftir jede Art der Bearbeitung entstehenden 
Unkosten getroffen werden kimnen, aber die Aufschliige mi.issen 
eine derartige Hohe bekommen, daL! sie anniihernd den ver
schiedenen Bearbeitungsarten entsprechen und in ihrer Gesamtheit 
die ganzen Generalunkosten decken. Die Zuschliige auf die Ar
beitslohne gelten ziemlich allgemein als die einfachste und beste 
Art, urn eine Deckung der Generalunkosten herbeizufiihren, 
weil man sich dadurch den verschiedensten Verhiiltnissen mit 
Leichtigkeit anpassen kann. 

Die Zuschliige auf Arbeitsl6hne und auf Materialien, ge
sondert fi.ir Lohn und Material, unterscheiden sich von dem 
vorstehenden Verfahren nur dadurch, daL! fiir jedes Material, 
welches zur Verwendung und Ablieferung kommt, ein bestimmter 
Prozentsatz des W ertes desselben als Generalunkosten in An
rechnung gebracht wird. Im ersten Augenblick erscheint es 
ziemlich gleichgiiltig, ob man die Arbeitslohne allein oder diese 
und die Materialien mit Zuschliigen ftir Generalunkosten be
lastet, aber genauer betrachtet, werden durch letzteres Ver
fahren rohe oder wenig bearbeitete Sachen in einer Weise ver
tenert, daL! es oft nicht moglich sein wird, denselben noch einen 
Betrag als Verdienst zuschlagen zu ki)nnen. Sind die General
unkosten ermittelt und ist ein fester Satz als Zuschlag auf Ar
beitslohne und Material festgelegt, so muLl dieser auch iiberall 
eingehalten werden, geschieht dies nicht, sondern wird bei reinen 
Materiallieferungen der Aufschlag, urn dieselben nicht zu teuer 
zu machen, ganz oder teilweise fortgelassen, dann muLl dieser 
Ausfall eben in anderer Weise, d. h. durch den erhofften Ver
dienst gedeckt werden. Auf diese Art entstehen dann Geschiifte 
ohne Nutzen. Da es nun keinen Zweck hat, eine Sache um
stiindlicher zu machen, als es notig ist, die Belastung des Ma
terials mit Zuschliigen leicht zu Beanstandungen und leicht er
kennbaren Verteurungen roher Fabrikate fi.ihren kann, so liegt 
kein Grund vor, diesem Verfahren dem ersteren gegeni.iber einen 
V orzug einzuriiumen. 

Die Deckung der Generalunkosten durch Zuschliige auf das 
fertige Fabrikat in Prozentsiitzen fiir jede Unkostenart ist nur 
sehr selten in Anwendung. Der Zweck dieses V erfahrens ist 
hauptsiichlich der, in Werken, in denen ganz verschiedene Be
lastungen verschiedenartiger Erzeugnisse vorkommen, diese Mehr-
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belastungen in einfacher und schneller Weise zum Ausdruck 
bringen zu konnen. Gewisse Unkosten werden in allen W erken, 
mogen sie erzeugen, was sie ~ollen, immer gleich sein. Fur 
diese allgemeinen Unkosten wurde also auch der Durchschnitts
zuschlag auf die zur Auszahlung gekommenen Li:ihne beibehalten 
werden, wahrend die auf.lergewi:ihnlichen Aufwendungen durch 
einen besonderen Zuschlag behandelt werden miissen. Fol
gendes Beispiel diirfte zur Klarung der Sache beitragen. In 
einer Maschinenfabrik werden neben kleineren W erkzeugmaschinen 
auch fortlaufend Spezialmaschinen von bedeutender Gri:if.le und 
Gewicht hergestellt, zu deren Bearbeitung und Transport kraftige 
Krane angeschafft ~lind, die, mit mehreren Arbeitern besetzt, von 
fruh bis split zur Verfligung stehen mussen. Der J ahreslohn 
dieser Kranarbeiter bildet cine grof.le Belastung des Betriebes, 
sie wird aber nicht hervorgerufen durch die allgemeine Fabri
kation, sondern nur durch die Bearbeitung der schwereren Gegen
stande. Wird nun der Arbeitslohn der Kranarbeiter den Gene
ralunkosten zugeschlagen, so werden meistenteils die kleinen Er
zeugnisse, welche verhaltnismai.lig mehr Bearbeitungskosten be
anspruchen, hi:ihere Generalunkosten zu tragen haben, als die 
Fabrikate, flir die doch nur allein oder doch in erster Linie die 
Hebewerkzeuge angeschafft sind und betrieben werden. In 
solchen Fallen empfiehlt sich eine besondere Heranziehung des 
die gri:if.leren Unkosten verursachenden Fabrikates zur Deckung 
der Generalunkosten. Aus den Ausgangsbuchern ist zu ersehen, 
welches ( ;esamtgewicht die in einem .Jahre zur Ablieferung ge
kommenen Erzeugnisse gehabt haben; da anderseits bekannt ist, 
welche Lohnaufwendung jahrlich fiir die Kranarbeiter gemacht 
wurde, auch, wenn man noch weiter gehen will, es nicht Schwie
rigkeiten bereitet, eine zutreffende Summe fUr die Amortisation 
usw. der Hebewerkzeuge festzustellen, so ist es eine Leichtigkeit, 
einen Satz zu ermitteln. welcher jedem Gegenstande fUr 100 kg 
Gewicht fUr Krahnunkosten besonders in Anrechnung zu bringen 
ist. Solche Form der Verteilung ganz bestimmter Belastungen 
des Betriebes ist eine sehr zweckmaf.lige und gerechte. Das 
grof.le, schwere Stuck, das die bedeutenderen Unkosten hervor
ruft, wird starker, und zwar in angemessener \Veise, herange
zogen als das kleine, und es wird dadurch die unni:itige V er
teuerung anderer Gegenstiinde vermieden. 
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A ber auch die Arbeitsmaschinen einer Art sollen nicht in 
gleichmaLliger Weise, auf Grund des gezahlten Lohnes, zur Deckung 
der Generalunkosten herangezogen werden, weil sonst unzutref
fende Verschiebungen in den Wertbemessungen der Erzeugnisse 
eintreten konnen. Der Verdienst eines tuchtigen Arbeiters wird 
ziemlich gleich hoch sein, ob er an einer kleinen oder groLlen 
Drehbank arbeitet, trotzdem werden sich die Herstellungskosten 
eines Stiickes, bei gleicher Zeitlohnhohe, bei einer groLlen Dreh
bank viel hoher stellen, als bei einer kleinen, weil die groLlere 
Maschine einen hoheren Anschaffungswert hat, groLlere Amor
tisation und stark ere V erzinsung beansprucht sowie mehr Be
triebskraft verlangt. Es ist daher nicht angangig, die General· 
unkostenaufschlage fur alle Arbeitsmaschinen in einer Hohe zu 
halten, sondern ratsam, aueh hierin verschiedene Abstufungen 
eintreten zu lassen. Es ist nun nicht gerade notig, sich die 
Abwicklung der Geschafte in ubermaLliger Weise zu erschweren 
und womoglich fUr jede ArbeitsmasehinengroLle einen bestimm
ten Generalunkostensatz feE.tzustellen, aber im Interesse einer 
richtigen Bewertung der Fabrikate ist es empfehlenswert, nicht 
alle Arbeitsleistungen nach einer Schablone zu behandeln, son
dern einige Abstufungen eintreten zu lassen, welche den Tat
sachen Rechnung tragen und die Schaffung eines zutreffenden 
Resultates ermoglichen. 

Sind die Generalunkm;ten eines W erkes sorgfaltig zusam· 
mengestellt, und ist darauf geachtet worden, daLl die Lohne der 
Hilfsarbeiter von den Lohnen der ausfiihrenden Arbeiter in Ab
rechnung gebracht sind, dann wird man die Erfahrung machen, 
daLl die Generalunkosten doch eine weit groLlere Summe betra
gen, als an produktiven Lohnen ausgezahlt worden ist. Als ich 
vor 30 Jahren in meinem Werke tiber Kalkulation in Maschi
nenfabriken auf diesen Umstand aufmerksam machte und dar
auf hinwies, daLl zur Deckung der Generalunkosten ein Auf· 
schlag von 100 bis 200 Prozent auf die produktiven Lohne 
erforderlich ist, wurde ich von verschiedenen Seiten wegen die
ser Behauptung angegriffen und als ein Schwarzseher hingestellt. 
Glucklicherweise haben sich die Zeiten inzwischen geandert, es 
ist mehr Verstandnis fiir die Sachlage in die Kreise der Betei
ligten gekommen, aber immerhin gibt es auch heute noch viele 
Gewerbetreibende, welche von der Hiihe der Generalunkosten 
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keine richtige Auffassung haben und einen Fehler zu begehen 
glau!Jen, wenn sie den doppelten Lohnbetrag hierfUr, bei den 
Selbstkostenberechnungen ihrer Erzeugnisse in Ansatz bringen. 

Die Generalunkosten stehen nicht immer im gleichen Ver
haltnis zur Hohc der Leistnng eines W erkes, sie steigen und 
fallen, aber nicht genau im richtigen Verhaltnis zur Fabrikation. 
Daher miissen die Generalunkosten so veranschlagt werden, daJ3 
sie bei gewissen Schwankungcn des allgemeincn Geschaftsum
satzes doch zur Dcckung ausreichen. Die Generalunkostcn zer
fallen in zwei yerschiedene Arten: in sole he, welehe in gleicher 
Hiihe bcstehen bleiben, ganz gleich, ob dat-~ Werk Yoll oder gering 
beC'chliftigt ist, also die eiscrnen, oder in schwankende, welche mit 
Zunahme oder NachlaC'8en der Tatigkeit C'teigen und fallen. Zu 
den eiscrncn Unkosten wunlen c;ehalter der Beamtcn und .Meister, 
Verzinsungen, Stcucrn, Fcucrversicherung usw., zu den schwan
kenden Brennmaterial, Hilfsarbeiter, Krankenkassenbeitrage, Un
fall-, Jnyalidcn- und Alten;versicherung usw. gehiiren. 

Hat nun cin Werk cine Normalleistung von etwa 3000000 .M. 
und ist fcstgestellt worden, daJ3 hierbei die Generalunkosten 
jahrlich 1000 000 .M. hetragen und 500 000 .M. fiir produktive 
Li:ihne zu zahlen sind, flO tritt die Notwendigkcit ein, zur Deckung 
der Gcneralunkosten einen Zuschlag von durchschnittlich 200 Pro
zcnt auf die Li:ihne vorzunehmen. Ist der Umsatz des W erkes 
hinter der Normalleistung desselben zuriickgeblieben, sind statt 
der 3 000 000 .M. nur fiir 2 000 000 .M. erzeugt worden, so werden sich 
hiermit auch die schwankenden Unkosten verringert haben, die 
eisernen aber in voller Hohe bestehen geblieben sein, weil es 
unmiiglich ist, alle Geschaftsbelastungen immer gleich mit dem 
Geschaftsriickgange in Einklang zu bringen. Es ist daher sehr 
erkHirlich, dai.\, wenn bei einer Fabrikation von iWOOOOO .M. die 
Generalunkosten 1000000 .M. betragen, sic bei einem Riickgange 
der Leistung auf 2000000 .M. nicht im glcichen Verhaltnis auf 
666 000 M. sich ermal3igen, sondern auf viel gri:il3erer Hohe, 
etwa auf 900000 .M., bestehen bleiben werden. Die Selbst
kosten in der Fabrikation worden also bei einem Riickgange 
des Geschafts infolge des eisernen Unkostenbestandes nicht un
wesentlich erhiiht, und da mit einer Erhi:ihung der Selbstkosten 
cine Erhi:ihung der V erkaufspreise gewi:ihnlich nicht eintreten 
kann, weil der Riickgang im Geschafte naturgemaJ3 auch mit 
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einem Ruckgange der Verkanfspreise verbunden ist, so wird der 
Ausfall bei den Generalunkosten aus den GewinnaufschHigen 
gedeckt werden mussen und dies das Geschaftsergebnis sehr 
nachteilig beeinflussen. 

Entgegengesetzte Verhaltniese treten ein, wenn die Fabri
kation sich tiber die normale Leistung erh(iht. Die eisernen 
Generalunkosten werden durch die gesteigerte Leistung des W er
kes nicht vermehrt, sondern nur die schwankenden, welche im 
Verhaltnis zu dem gro.Lleren Umsatz zunehmen werden. Werden 
also die eisernen Generalunkost.en bei eintretender Geschafts
stille einen Teil des Geschaftsgewinnes verzehren, so werden sie 
bei flottern Betriebe die fur sie vorgenommenen Zuschliige zu 
den produktiven Lohnen nicht verbrauchen und demgemaLl eine 
ansehnliche Erhohung des Gewinnes herbeifUhren. Das Bild 
durfte bei solchen Gelegenheiten sich etwa folgenderma.Llen 
stellen: 

Gesamt
fabrikation 

3000000 M. 
2000000 , 
4000000 , 

Generalunkosten 

1000000 M. 
900000 , 

1125000 , 

Prozentsatz zur 
Produktive Deckung der 

Liihne Generalunkosten 

500000 M. 200 
333000 , 272 
666000 , 170 

Da nun auch bei dem erhohten Umsatz 200% fUr General
unkosten bei den produktiven Lohnen zugeschlagen worden sind, 
wiihrend 170% genugten, so sind die 30% Zuschlag als ein 
Extragewinn zu betrachten. So angenehm auch solches Vor
kommen sein mag, so zeigt es aber doch, dal.l die Deckung der 
Generalunkosten eine sehr schwierige Sache ist, und dal.l von 
der richtigen Behandlung derselben sehr viel abhiingt. Die 
Generalunkosten bilden keinen festen Ji'aktor in einem Geschafte. 
Jeder Betrieb hat seine besonderen Einrichtungen, jeder Werk
leiter hat seine eigenen Grundsiitze fUr die Aufstellung der Gene
unkosten, und jedes .Jahr bringt andere V erhaltnisse im ge
schaftlichen Leben. Da konnen nicht die Deckungssatze des 
einen "\Verkes fUr das andere maLlgebend sein, auch kann das 
eine Geschaftsjahr nicht stets als Vorbild fUr das andere dienen. 
Hier gilt es die Augen offen halten, alle Verhaltnisse selbst 
sorgfaltig prufen und dann die Deckung der Generalunkosten 
in einer Weise betreiben, dal.l bestimmte Schwankungen im 
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geschaftlichen Leben mit in den Kauf genommen werden kon
nen. W er cia glaubt, dafl er die Generalunkosten seines W erkes 
in beliebiger Weise herabdriicken kann, der befindet sich in 
einem groLlen Irrtum, denn bei genauer Prlifung der einzelnen 
Posten wird man stets zu dem Resultat kommen, dafl entweder 
die Streichungen zu dem allgemeinen Aufwande nur in ein sehr 
geringes Gewicht fallen, oder dafl, wenn an der einen Seite eine 
Ausgabe in Fortfall gebracht wird, fUr dieselbe an anderer Stelle 
eine neue ensteht. Diese Tatsachen sollen eine sparsame Wirt
schaft in einem W erke natiirlich nicht ausschlieLlen, aber es 
muLl bei dem Wollen auch das Konnen und Durfen im Auge 
behalten werden. Es darf z. B. nicht, urn Kosten zu ersparen, 
die Reklame verringert werden, weil hierdurch der Absatz der 
Erzeugnisse gefahrdet werden kann. Es darf nicht eine Ver
minderung des notwendigen Aufsichtspersonals vorgenommen 
werden, weil dadurch eine Verschlechterung oder V erminderung 
der Arbeit eintretcn kann. Genug, solche gewaltsamen Eingriffe, 
zu denen gewiihnlich nach schlechten Geschaftsabschlussen eine 
grofle Neigung besteht, bergen cine groLle Gefahr in sich und 
haben sehr oft cher cine V erschlechterung als eine V erbesserung der 
Lage zur Folge. 

Nach dem Vorhergesagten dtirfte cs klar sein, daLl es cine 
Unmoglichkeit ist, bestimmte Siitze angeben zu konnen, welche 
fiir alle Betriebe zutreffend sein kiinnen; immerhin haben sich 
doch gewisse (;ewohnheiten ftir die Behandlung der General
unkosten eingebiirgert, welche darin gipfeln, daLl man 

bei Maschinenbauarbeitcn bis 100°/0 

Modellarbeiten 100% 
Schmiedearbeiten 
kleinen Dreharbeiten 
groLlen 
Fraserarbeiten 
Schleif- und Bohrarbeiten ., 

125% 
200°/0 

400% 
BOO% 
200% 

zu den produktiven Lohnen zuschlagt. Bestimmte Zahlen kon
nen, wie sehon hervurgehoben ist, bier nicht gegeben werden, 
die muLl eine jede W erksverwaltung selbst ermitteln. 
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Die Inventor. 

a) Aufnahme. 

Soll es bei emer Inventur glatt vorwarts gehen, so muLl 
dieselbe sorgfaltig vorbereitet werden. .Je schneller die Inventur 
aufgenommen wird, urn so geringer sind die Betriebsstorungen 
und Unkosten, urn so zutreffender wird dieselbe auch ausfallen, 
wei] Verschleppungen von Materialien und anderen Unzutraglich
keiten leichter vorgebeugt werden kann. Wahrend der Inventur 
muLl ein Stillstand aller W erkteile erfolgen. Eine Aufnahme 
wahrend der gewohnlichen Arbeit bringt kein zuverlassiges Re
sultat. Viele groLle \V erke setzen der Inventur wegen oft wochen
lang alle Arbeiten aus. Ob dies wirklich immer notwendig ist, 
durfte zweifelhaft sein. Bei einer sachgemaLlen Einteilung der 
Werke in kleinere Bezirke laLlt sich die Aufnahme der Materi
alien, der in Arbeit befindlichen Gegenstande, Werkzeuge usw. 
so beschleunigen, daLl selbst in den groLlten W erken kaum ein 
langerer Stillstand des Betriebes als hochstens eine Woche notig 
sein wird. Fur kleinere und mittlere Fabriken mussen ein bis 
drei Tage unter allen UmBtanden genugen. 

Tritt die Zeit der Inventur heran, so sind fUr die verschie
denen Abteilungen des W•3rkes die erforderlichen Beamten und 
Arbeiter auszuwahlen und denselben schriftlich mitzuteilen, 
was und wie sie aufzunehmen haben. Es empfiehlt sich, die 
Aufnahme der \Verkzeuge von der der Materialien und der in 
Arbeit befindlichen Maschinen zu trennen. Hierdurch ist man 
in der Lage, reichlichere .\rbeitskrafte einzustellen, ohne zu be
wirken, daLl Irrtumer in der Aufnahme vorkommen oder man 
sich gegenseitig im Wege steht. Die schriftliche Anweisung 
fUr die Inventur muLl so abgefaLlt sein, daLl jeder Kolonnen
fiihrer ohne viele Ruckfragen genau wei£1, was er aufzunehmen 
hat und in welcher Weise die Eintragungen zu mach en sind. 
Die groLlte und zeitraubendste Arbeit bei der Inventur verur
sacht das Abwiegen einzelner Gegenstande. Daher ist auch 
nach Moglichkei t das \Viegen der aufzunehmenden Sachen 
zu vermeiden und die Eintragung in die Listen oder Bucher 
so vorzunehmen, daLl man auch ohne Gewicht eine Bewertung 
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der Stucke ausfiihren kann. Ein vollstandiges Vermeiden des 
Wiegens bei der InYentur ist natiirlich nicht gut moglich, aber 
immerhin la13t sich durch cine sachkundige Beschreibung der 
einzelnen Gegenstande viel Wiegearbeit und dadurch viel Zeit 
und viele Unkosten ersparen, weil die Dauer der Inventur ab
gekiirzt wird. Allerdings ist es fiir die die I nventur berech
nende Personen viel bequemer, fiir gewisse Sachen einen gemein
schaftlichen Durchschnittspreis in Ansatz bringen zu konnen, 
als jedes Stuck auf Grund :::orgfiiltiger Kalkulation zu bewerten, 
aber zuverlassiger ist das erstere Verfahren nicht, denn solche 
Durchschnittsbewertungen bleiben stets nur willkurliche An
nahmcn. 

Das Wiegen von Gegenstanden kann vermieden werden, 
wo sich am; Lieferscheinen, Rechnungen, Material- und Kaku
lationsbuchern ein Gewicht oder Preis zuverlassig ermitteln laLlt. 
Es ist. nicht notig, einen Stapel Eisenbahnschienen, Laschen, 
Schwellen usw. durchzuwiegen, wenn das Gewicht des einzelnen 
Stuckes ein fiir allemal feststeht. Es ist nicht niitig, sortiertes 
Stabeisen aus den Aufbewahrungsfachern herauszunehmen und 
zu wiegen, wenn cine Durchschnittslange desselhen zu ermitteln 
und dadurch ein Gesamtgewicht zu herechnen miiglich ist. Es 
ist nicht niitig, schwere Kusselplatten oder ganze Berge Fein
bleche abzuwiegen, wo doch das Gewicht leichter und schneller 
aus den Rechnungen oder durch Berechnungen und Auszahlen 
der einzelnen Tafeln ermittelt worden kann. (;anz uberflussig 
ist aber das Wiegen von in Arl>eit befindli(~hen oder fertigen 
Sacher~, denn eine zutreffende Bewertung der betreffenden Stucke 
kann hiernach doch nicht erfolgen, weil man nicht die richti
gen Rohgewichte erhiilt und weil die Lohne fur die Bearbei
tung berucksichtigt werden mussen. 

Uegenstande, wulche fertig bezogen worden sind, mussen 
so bezeichnet und klassifizicrt werden, wie dies von der Bezugs
stelle geschehen oder im Handel i.i.blich ist. Selbsthergestellte 
Stucke sind so zu beschreiben, daLl aus der Beschreibung zweifel
los der Zustand der Bearbeitung derselben zur Zeit der Inventur 
festgelegt wird und spiiter danach eine Wertberechnung erfolgen 
kann. 
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Beispiele: 

Bei bezogenen Sachen: 
6 Gro13 Holzschrauben 15/25, 

10 Durchgangsventile n;.it Spindeln und Siiulen von A. & B. 
50 mm, 

50 Doppelmutterschlussel 13/23 usw., 
oder: 

bei selbstgefertigten Gegenstiinden: 
4 Dampfkolbenkorper mit Deckeln, gedreht, fiir H. D. 15, 
2 Dampfkolben fertig mit Ringen fiir H. D. 12, 
1 Dampfkolben fertig mit Ringen und Stange fiir C. D. 18, 
4 Exzenterringe gehobelt und zusammen geschraubt fur 

H. D. 15. 

Aus solchen Aufzeichnungen ist es eine Leichtigkeit, auf 
Grund der Rechnungen oder der Kalkulationen den richtigen 
Wert eines jed en Stuckes am Tage der Inventur mit Sicher
heit festzustellen. Bei den bezogenen Schrauben, Ventilen und 
Schlusseln genugen die Nummern und GroLlen zur Aufsuchung 
der Freise. Bei den selbstgefertigten Gegenstiinden gibt die 
Bezeichnung ,Dampfkolbenkorper mit Deckel gedreht" an, da13 
wir es nur mit dem gedrehten Kolbenkorper mit Deckel zu tun 
haben, also dem GuLlpreise nur der Dreherlohn zuzurechnen ist; 
wahrend bei den fertigen Dampfkolben mit Ringen die Kolben
tedern, Kolbenschrauben nebst Schmiede- und SchlosserlOhnen 
auch berucksichtigt werden mussen. Wie einzelne Stucke konnen 
auch gauze in Arbeit befindliche Maschinen und Gerate so be
schrieben werden, daLl eine zutreffende Bcwertung derselben fiir 
die Inventur danach spiiter ausgefiihrt werden kann. 

Fur die Aufnahme der Materialiea und in Arbeit befind
lichen Sachen genugen gewohnlich blau liniierte Hefte mit star· 
kern Deckel, in welche die Gegenstande, so wie sie liegen, der 
Reihe nach eingetragen werden. Zur Inventarisierung der "\Verk
zeuge durfte sich die Benutzung der Formulare 5 u. 6, Seite 60 
u. 61, empfehlen, weil dadurch die Aufnahme und Zusammen· 
stellung der eiazelnen Stucke sehr erleichtert wird. Feinere 
oder teure Werkzeuge, wie Fraser, Spiralbohrer, Aufreiber, Klup· 
pen, Schnelldrehstahle usw. miissen einzeln nach GroLle und 
Beschaffenheit aufgefiihrt werden; dagegen konnen gewohnliche 
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Hand\rerkszeuge, wie Hammer, Feilen, Zangen, Schraubenzieher, 
Spitzbohrer, Drehstiihle zusammengefaf.\t und, je nachdem diese 
GegenstH.nde nach Gewicht oder Stuck eingekauft worden sind, 
in gleieher Weise wieder inventarisiert werden. Schienen und 
Schrauhen zum Aufspannen von Arbeitssiicken, sowie Guf.\stiicke, 
welche als Gegengewicht dienen und welehe Gegenstande meisten
tcil~ aus altern Material gcnommen oder am: solchem hergestellt 
wcrdcn, gehiiren nicht zum W erkzeug; die Bcwcrtung dieser 
Gegenstande gcsehieht nur nach dem Materialwert. 

b) Berechnung. 

Von einer t-:aehgemiif.lcn und zuverlaf.\igen Berechnung der 
Inventur hiingt oft recht viel ah, zumal wenn es sich urn den 
Besitz einer Aktiengesellsehaft handelt. Sind die Besitzer cines 
Werkes einzelne Per~onen, welche den Gewinn des Unternehmens 
zum grof.lten Teil in demselhen stchen lassen, so hat es nichts 
auf sich, wenn auch bei der lnventur hier und dort einige un
richtige Bewertungen unterlaufen, denn solche Irrtiimer gleichen 
sich mit der Zeit wieder aus und verschiehen hiichstens das 
Bild des Geschaftsergelmisses des einen .Jahres zugunsten des 
anderen, ohne dadurch cine wirkliche Schwiichung des Unter
nehmens herbeizuflihren. Anders ist es a her bei Aktiengesell
schaften. Wird hier infolge von unrichtigen Bewertungen durch 
die Inventur ein Gewinn herausgerechnet, so kommt derselbe, 
abziiglich der verhiiltnismiif.lig nur geringen Reservestellungen, 
auch zur V erteil ung an die Aktioniire. Die Folge hiervon ist, 
daf.\ das zuviel A usgezahlte einen Verlust am Kapitalvermogen 
bedeutet, der nur dadurch wieder eingehracht werden kann, 
daLl bei den nachsten Geschiiftsabschliissen die Fehler vermieden 
und wieder eine richtige Bewertung bei der Inventur durchge
flihrt wird. Solche V orkommnisse sind sowohl fiir die V er· 
waltungen der Werke als auch fllr die Aktionare nicht angenehm 
und oft von iiblen Folgen. Man hat zwei Geschaftsjahre vor 
sich, welche einen gleich l10hen Umsatz zeigen und bei denen 
anscheinend doch gleich gutc Preise erzielt wurden; trotzdem 
ergibt der Abschluf.\ des zweiten Jahres einen Ausfall im Gewinn 
welcher nach allen Seiten bin verstimmend wirkt, weil dadurch 
die Dividenden der Aktioniire verringert und der Kurs der 
Aktien herunter gedriickt wird. Gliicklicherweise machen sich 
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solche Fehler in der Inventur stets sehr bald bemerkbar und 
konnen, wenn der gute Wille vorhanden ist, wieder ausgeglichen 
werden. W enn aber, urn das Geschaftsergebnis nicht herabzu
drucken, die begangenen Irrtumer beibehalten und das unrich
tige Verfahren wohl noch weiter ausgedehnt wird, dann kann 
leicht ein Zeitpunkt herankommen, wo solche Fehler fUr das 
Unternehmen verhangnisvoll werden. 

Wie W erkzeuge und Arbeitsmasrhinen in die Inventur ein
gestellt werden miissen, ist in dem Kapitel tiber Amortisation 
besprochen worden. Hier durfte nur die Frage zu beantworten 
sein, mit welchen Betragen sind die vorhandenen Materialien 
und die in Arbeit befindlichen Erzeugnisse bei der Inventur zu 
berechnen. 

Die Bewertung der Rohmaterialien erfolgt vielseitig zu 
dem Tagespreise, ganz gleich, ob dieselben billiger eingekauft 
worden sind oder nicht. let ein solches Verfahren richtig? 
Ich verneine es! Habe ich Materialien billig eingekauft, so 
erziele ich doch nur erst dann einen Gewinn, wenn ich die
selben zu hoheren Preisen wirklich weiter verkauft habe. So
lange dies nicht geschehen ist, kann von einem wir klichen 
Gewinn - und damit haben wir doeh bei Geschaftsubersichten 
nur zu rechnen - nicht die Rede sein. Soil die Inventur ein 
klares Bild der Vermogenslage eines (Jnternehmens zeigen, dann 
haben nur Tatsachen zu sprechen. Es ist daher nicht mit einem 
moglichen, sondern nur mit einem wirklichen Gewinn zu 
rechnen. Darum durfen die Bestiinde niemals mit einem ho
heren Betrage in die Inventur eingesetzt werden, als fur die
selben bei dem Einkauf gezahlt worden ist. Dagegen darf fur 
Rohmaterialien, welche zu hoheren Preisen eingekauft worden 
sind, nur der Tageswert angenommen werden. 

Bei der V erwertung der Fabrikate kommen noch andere 
Gesichtspunkte zur Geltung als bei den Rohmaterialien. Hier 
wird es sich nicht immer ermoglichen lassen, daf3 man in zu
verliissiger Weise die Selbstkosten des Rohmaterials anrechnen 
kann, weil manches Stuek aus Materialien von gleicher Be
schaffenheit, aber von verschiedenen Preisen hergestellt worden 
ist. Da aber bei vielen Erzeugnissen der Wert des Rohmaterials 
viel geringer ist als die Kosten der Herstellung des Gegen
standes, so werden in der Bewertung der letzteren keine groLlen 
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Schwankungen entstehen, wenn die Rohmaterialien selbst dann 
mit dem Tagespreise bei Berechnung der fertigen Erzeugnisse 
in Rechnung gestellt werden, wenn sie auch seinerzeit billiger 
eingekauft worden sind. 

Der Schwerpunkt bei der Bewertung der Erzeugnisse liegt 
in der Beantwortung der Frage: diirfen bei der Bemessung der 
Werte der Erzeugnisse fiir die Inventur, auGer den Selbstkosten 
des Rohmaterials und den wirklich gezahlten Arbeitsliihnen, 
noch andere Betriige zugerechnet werden ? 

Will ein W erkbesit11er sich in keiner Weise in seiner Ver
miigenslage tiiuschen und auch nicht im entferntesten etwas 
besser erscheinen lassen, als es wirklich ist, dann liif.lt er bei 
der Berechnung seiner Erzeugnisse bei gangbaren Sachen nur 
die Selbstkosten der Rohmaterialien und die wirklich gezahlten 
Li::ihne in Amechnung bringen. Da die Bestiinde in der ersten 
Zeit des Beste hens eines W erkes nur gering sein werden und 
sich erst mit Vergri:iLlerung dct>selben von Jahr zu .Jahr erhi:ihen, 
so verschafft der vorsichtige Geschiiftsmann sich durch diese 
Art der Bewertung seiner Erzeugnisbestiinde eine Art Reserve
fonds, welcher ibm bei Aufliisung seines Unternehmens einmal 
sehr gut zu statten kommen kann. Einen Nachteil hat also 
eine solche N ettobewertung der Erzeugnisse nicht, sie bewirkt 
aber, dal.l bei Riickgang der Konjunktur und Herabsetzung der 
Verkaufspreise aus den Lagerbestiinden kaum ein fiihlbarer Ver
mogensverlust entstehen kann. 

Eine solche sehr vorsichtige Bewertung der in Arbeit be
findlichen oder fertigen Erzeugnisse ist aber nicht gerade notig, 
um doch solide Verhiiltnisse anzubahnen. Die im Betriebe ent
stehenden Unkosten bilden tatsiichlich einen Teil der wirklichen 
Herstellungskosten eines Stiickes, und wenn es auch nicht miiglich 
ist, fiir einen jeden einzelnen Gegenstand den Anteil an den 
Betriebskosten genau zu ermitteln und diesen den Ausgaben fiir 
Rohmaterial und Lohne zuzurechnen, so hat es doch seine voile 
Berechtigung, wenn fiir Betriebskosten ein gewisser Prozentsatz 
den Nettopreiscn der Erzeugnisse selbst bei der Inventur zuge
schlagen wird. 

Anders ist es aber, wenn man alle unter dem Titel ,Gene
ralunkosten" entstehenden Ausgaben den Erzeugnissen bei der 
Bewertung fiir die Inventur auflegt oder gar beliebige Freise 

B a II e w ski, Fabrikbetrieb. 2. Auf!. 5 
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ohne rechnerische Grundlage fiir die Inventurbestande ein· 
setzt, welche den Verkaufspreisen ziemlich nahe geriickt 
sind. Durch ein solches Verfahren wird eine Selbsttauschung 
hervorgerufen, welche zwar eine gewisse Zeitlang den wirklichen 
Stand des Unternehmens verschleiern kann, aber bei abflauen
der Geschaftszeit unvermeidlich zu einem plotzlichen Zusammen
bruch desselben fiihren muLl. 

Ein Aufschlag von 50 Prozent auf die gezahlten Lohne zur 
Deckung der Betriebskosten i:st ein Satz, welcher im Maschinen
bau bei Berechnung der halb oder ganz fertigen Erzeugnisse fiir 
die Inventur wohl nach jeder Seite bin als angemessen ange
sehen werden kann. Natiirlich soilen durch diesen Aufschla~ 
nicht aile Geschaftsunkosten gedeckt werden, sondern nur ein 
gewisser Teil derjenigen Unkosten, welche durch die Fabrikation 
s e l b s t entstanden sind und auch bei eingeschranktem Betriebe 
fortlaufend bestehen bleiben. 

\Venn mit der Berechnung der Inventur begonnen wird, 
sind zunachst die Grundpreise fiir aile Materialien festzusteilen, 
welche zur Bewertung der Halb- und G-anzfabrikate notig sind. 
Vielfach wird bei der Berechnung der einzelnen Gegenstande 
das V erfahren eingeschlagen, daLl man den Rohmaterialienpreisen 
die Lohne usw. gleich zuschlagt und dann den ganzen Betrag 
in einer Summe auswirft. Ich moehte jedoch empfehlen, unter 
Benutzung des Formulars 7, Seite 67, die ermittelten Zahlen 
fiir l\1aterialien und Lohne getrennt auszuwerfen, diese dann 
von Seite zu Seite auch getrennt aufzurechnen und erst zum 
SchluLl, wenn es iiberhaupt fiir notwendig befunden wird, einen 
bestimmten Prozentsatz fur Betriebskosten zuzuschlagen. Hier
durch wird die Arbeit nicht ailein wesentlich vereinfacht, weil 
nicht bei jedem Posten Zuschlage besonders berechnet werden 
diirfen, sondern man bekommt auch zum SchluLl einen guten 
Uberblick iiber die ganze Summe, welche man allen Halb- und 
Ganzfabrikaten fiir die Betriebskosten zugeschlagen hat. 

Raben Werke fiir verschiedene gr6Llere Fabrikate eine sum
marische Kalkulation eingerichtet, bei der fortlaufend aile ver
wendeten Materialien und Lohne sorgfaltig und zuverlassig auf 
die betreffende Kommissionsnummer verbucht werden, so eriibrigt 
sich fiir diese Arbeiten eine besondere Inventuraufnahme und 
Spezialberechnung, weil auf Grund der Kalkulationsbiicher die 



Die Inventur. 67 

Stuck II Becz~~c~~ung -= ~== --~"(~:~~ ~~==;~,=te~.-~f'i~:~"=ji.ll~~~~· o,=hi=~ P~f;.# ~~~M~. ~I P~f. 
2 ~~ DampfkolbenohneStange,GHD II 48 20 I 62 40 I 

10 Lager, fertig flir CD 4 ·11 260 50 j 210 60 I' 

2 Absperrventile flir CD 4 . . ~204 ~-0 II ~162 2-~ 
16 kg altes Kupfer it UO Pf. ·11 

4 Kolbenstangen,vorgedreht CD5 
1 6 Kolbenstangen, rob CD 3 . . 11 30 - -

4 Stulpschllissel 25 m/m . . . . 
1 

4 80 I 6 -
20 Handrader fiir Ventile Nr. 4 ·j' 7 60 15 -
10 Handrader fiir Ventile Nr. 5 . 4 20 8 I -

20 V ::~ls~tz~ ;~~0K;fel,. 1.2 .k~ 'I _ -I 
25 V entilsitze und Kegel, gedreht 1 

20 
520 

340 

460 

40 

22 

zu Nr. 4. . 1 

Ventilgehause gedreht No. 4 . 
Schrauben mit gefr. 1\Iuttern, 

m/m 0 m/m lg. it 16 Pf. 
Schrauben mit gefr. Muttern, 

m/m 0, - m/m lg. a 20 Pf. 
Schrauben mit rohen Muttern, 

- m/m 0, mjm lg. it 12 Pf. 
Blei 460 kg a 26 Pf. 
Lotzinn 18 kg a 1 M. :W Pf. 
Stopfblichsen, gedreht und ge-

bohrt zu Pumpen m/m 
Kolben0. 

24 20 
18 -

24 -

7 50 
25 

34 -

Stopfblichsen, nur gedreht zu ~.·r 
Pumpen m/m Kolben 0 . 1 28 - 16 50 

14 40 

21 60 

83 20 

68 -

55 20 
119 60 
21 60 

.. I II 423163 126· 00 Zuschlag 50% flirGeueralkosten 't'il 6491 80 

514 120 I 514 20 
--~----~~----~~~~~~· 

b""'"m't . II II ~~1547 60 

:1 i : 

I 1,, I 

II 
Formular 7. 

5* 
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bis zum Tage der Inventur angesc:hafften oder verwendeten Materi
alien und ausgezahlten Lohne mit ihren Endsummen in die 
Inventur einverleibt werden konnen. 

DaLl Halb- und Ganzfabribte, welche durch V erbesserungen 
oder Neuerungen iiberholt sind und daher trotz ihrer besten 
Beschaffenheit und saubersten Ausfiihrung nur schwer noch 
Verwendung finden, nicht mehr zu den vollen Nettoselbstkosten 
in die Inventur aufgenommen werden konnen, sondern trotz 
ihrer kostspieligen Herstellung in vielen Fallen nur als altes 
Material eingesetzt werden diirfen, braucht wohl nicht noch be
sonders hervorgehoben zu werden. 

Geschiiftsreisen. 

Bei der jetzigen Geschiiftslage geniigt es nicht, daLl in ent
sprechender Weise fiir das Bekanntwerden eines W erkes und 
dessen E.rzeugnisse gesorgt wixd, sondern es erfordert auch oftere 
miindliche Riicksprachen, ehe es gelingt, ein Geschaft zum Ab
schluLl zu bringen. Es ist wohl nicht zu viel gesagt, daLl ohne 
Reisen heute iiberhaupt Geschiifte nach auLlerhalb nicht ge
macht werden konnen. Ist irgendwo eine Arbeit oder Lieferung 
zu verge ben, so entsteht seitens der Bewerber ein solcher W ett
lauf und W ettstreit um dieEelbe, daLl man sich wundern muLl, 
wo noch immer der Mut hE:rgenommen wird, die oft nicht un
bedeutenden Reiseunkosten daranzusetzen, trotzdem man sich doch 
sagen mull, die Aussicht auf einen Erfolg ist in den meisten Fallen 
nicht giinstiger als 1 : 10. Nicht genug, daLl es bei zehn An
fragen vielleicht gelingt, ein Geschiift zum AbschluLl zu bringen, 
so werden solche Geschafte infolge des starken Angebots auch 
meistenteils so wenig Gewinn abwerfen, daLl es fraglich ist, ob 
damit die vielen entstandenen Unkosten gedeckt werden konnen. 
Da nun ohne Reisen nicht Geschafte zu machen sind, so miis
sen Anordnungen getroffen werden, daLl dieselben in weitgehend
ster Weise ausgenutzt und somit die Kosten fiir den einzelnen 
Fall nach Moglichkeit verringert werden. 

Die Geschiiftsreisen diirfen zweierlei Art .sein: Einmal wird 
es sich darum handeln, allgemeine Umschau zu halten und zu 
sehen, ob irgendwo Bedarf fiir die Erzeugnisse des W erkes vor-
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liegt; im anderen Falle liegen bestimmte Anfragen vor und es gilt 
nun, das abgegebene Angebot zur Geltung und das Geschaft 
zum Abschlu/3 zu bringen. Sofern es sich urn Warengeschafte 
handelt, wo, wie in der Textilindustrie, von den Fabrikanten 
feste Kunden aufgesucht werden, ist das Umschauhalten mit 
keinen grol3en Schwierigkeiten verknupft. Man wei/3, wo man 
hinzugehen hat und wo iiberhaupt etwas gebraucht wird, man 
kann daher mit Tatsachen rechnen und einem bestimmten Ziele 
zustrepen. Anders ist es aber, eine Umschau fUr eine Fabrik 
zu halten, welche Dampfmaschinen fertigt. Da ist es sehr schwer, 
ohne jeden Anhalt hinauszufahren und Personen, welche Bedarf 
haben, zu ermitteln. Solchc Reisen wurden daher auch wenig 
lohnend sein und grol3e Fnkosten verursachen, wenn sie nicht 
mit der Erledigung schwebender Angelegenheiten verbunden 
werden kiinnten. 

SoU eine Geschaftsreise ausgefUhrt werden - und das 
kommt meistenteils sehr schnell - so ist es die Hauptsache, 
da/3 man sich mit Leichtigkeit sofort unterrichten kann, welche 
Anfragen oder Geschafte sonst noch in der Gegend vorliegen, 
wohin man soeben zu reisen gedenkt. Sollen erst alle Briefe 
herausgesucht und darin nachgeschlagen werden, von wo und 
uber was Anfragen aus dieser oder jener Gegend eingegangen 
sind, dann wird nicht allein zu viel Zeit mit der Vorbereitung 
der Reise yergeudet, sondern es wird auch manche nicht un
wichtige Sache ubergangen werden, weil man in der Eile die
selbe iibersehen kann. Es empfiehlt sich daher, Karten nach 
dem Muster Formular S, Seite 70, anfertigen und dieselben bei 
jeder Anfrage ausflillen zu lassen. Diese Karten, welche an
nahernd die Grof.le der gewohnliehen Postkarten erhalten, aus 
einem Blatt fur kleinere Angelegenheiten, aus einem Doppel
blatt, wie die Antwortkarten der Post, fUr grol3ere Sachen be
stehen, werden, nachdem sie in kurzer aber leicht verstandlicher 
Weise ausgefiHlt sind, in einen Schrank hineingetan, s. Fig. 5, 
Seite 184, wo fiir jeden Staat, jede Provinz oder grol3ere Stadt, 
mit der man geschaftlich in Verbindung steht, ein besonderes 
Fach eingerichtet ist. Soll nun eine Reise angetreten werden, 
so ist es nur notig, die Karten a us den Fachern der ( }egenden 
oder Orte herauszunehmen, welche man zu bereisen gedenkt, urn 
uber aile schwebenden Gesehafte eingehend unterrichtet zu Rein. 
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Anfragekarte. 

Staat ( oder ProYinz): Sachs en 

.Anfragender: D. Holzwurm 

Wohnort: Copitz 

Eisenbahnstation: Pirna 

Datum der .Anfrage: 2. August 1904 

.Angebot: Dampfmaschine HD 14 laut Liste. MafJe und Bc-

schreibung beigefiigt 

Rabatt: 0 

Lieferzeit: 4 Wochen 

Kreditfahigkeit: Gut 

Lieferung: (rei Pirna 

V erpackung: 1% 

Provision: 3% an J. Schulz, Pirna 

Zahlungen: 1/ 3 Anzahlung, 1/ 3 bei Lieferung, Rest d1·ei Monate spitter 

(Riickseite.) 

Bemerknngen. 

Die Sache ist wichtig, H. mufJ schnell besucht werden. 

H. ist am 5./8. besucht, .~lle technischen Fragen besprochen, 

kommt in 8 Tagen zur li'abrik, um zu bestellen 

Neumann. 

Am 15. August angefragt, warum noch nicht bestellt? 

Ist erkrankt, kommt in i4 Tagen, laut Brief vom 17.j8. 

Formular 8. 
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Die Karten bleiben in dem Schranke solange aufuewahrt, bis 
mit Bestimmtheit nachgewiesen werden kann, daf.l die betreffende 
Angelegenheit auch wirklich erledigt i:-;t. Erst wenn zweifellos 
feststeht, daf.l jede Aussicht auf ein Zustandekommen eines 
Geschaftes ausgeschlossen ist, 1rerden die Karten mit einem ent
sprechenden Y ermerk versehen und dann abgelegt. Es wird 
sehr oft Falle geben, dal.l solche Anfragekarten jahrelang im 
Ortsschrank liegen bleiben, weil die Anfragenden immer noch nicht 
in die Luge gekommcn sind, die betreffende BeRtellung aus
flihrcn lassen zu konncn. Dadurch aber, dal.l man durch Auf
bewahrung der Kartt>n die Sache im Auge behalten und durch 
wiederholte gdegentliche Besuche bei dem Kunden sich in 
Erinnerung bringen kann, sichert man sich am besten das schliel.l
liche Zustandekommen eines ( }eschaftef'. 

Dadnrch, dal.l man i.iber jede Anfrage eine Karte ausschreibt 
und diese erst dann beiseite legt, wenn die Angelegenheit er
ledigt ist, kann man sich cine sehr belehrende DbE>rsicht tiber 
die im Laufe einer bestimmten Zeit erfolgten Anfragen und ein
gegangenen Auftrage machen, ohne sich dadurch eine grol.le 
Schreibarbeit aufzulegen. Das Ergebnis solcher f'hersichten gibt 
oft sehr zum Nachdenken Veranlassung, zumal wenn man findet, 
dal.l die Zahl der Auftrage doch nur einen sehr geringen Teil 
der Anfragen ausmacht und erstere in keinem richtigen Ver
hiiltnis zu der Mtihe, Arbeit und den Unkosten Htehen, welche 
man sich, urn einen Cieschaftsabschlul.l zu bewirken, auferlegt hat. 

Es empfiehlt sich, die Anfragekarten, wie es ja sonst ge
wiihnlich bei allen ( }eschiiftspapieren dE'r Fall ist, ohne V or· 
druck der Firma anzufertigen, tiberhaupt auch bei allen auf 
die Reise mitzunehmenden Sachm das iiul.lere Namhaftmachen 
der Firma, fllr welche man reist, zu vermeiden, denn es ist 
nicht notig, und in sehr vielen Fallen sogar nachteilig, wenn 
mitreisende I'ersonen erfahren, in wessen Angelegenheiten man 
die Reise nnternimmt. Auf meinen vielen Reisen habe ich 
manchen geschiiftlichen Nutzen daraus gezogen, dal.l ich aur
Schriftstticken, welche mit Firmen versehen und in der Eisen
bahn von den Reisenden durchbliittert oder gele;;en wurden, 
SchlUsse tiber Ziel nnd Zweck der Reise derselben ziehen konnte. Es 
ist ja sehr erklarlieh, daf.l man die Fahrten auf der Eisenbahn recht 
gern dazu benutzt, urn sich die Sachen, welche man in den 
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nachsten Stunden geschiiftlich zu behandeln gedenkt, nochmals 
eingehend zu tiberlegen und daher die die Angelegenheit behan
delnden Schriftstticke gern wiederholt durchliest. Aber bei sol
chen Studien ist Vorsicht dringend geboten, man vermeide nach 
Moglichkeit den Mitreisenden, welche man nicht kennt, etwas 
vor Augen zu fiihren, was einem Konkurrenten von Nutzen sein 
konnte. Die Anfragekarten mit ihren verschiedenen Vermerken 
sind auf der Reise zu jeder Zeit benutzbar, ohne die Neugierde 
der Mitreisenden in hervorragender Weise herauszufordern. Sind 
die Anfragekarten sorgsam ausgeftillt und ist der auf die Reise 
Gehende sonst tiber alle Geschaftsangelegenheiten gut unter
richtet, dann bedarf es auch nicht der Durchsicht weiterer Schrift
sttickB wahrend der Reise, da gentigen vollstandig die Vermerke, 
welche die Anfragekarte enthalt. 

Kommt man auf einer Geschaftsreise nach einem fremden 
Orte, so wird wohl das nfichste sein, daLl man sich tiber die 
W ohnung, das Geschaft und die personlichen Eigenschaften und 
Vermogensverhaltnisse des zu Besuchenden unterrichten will. 
Gewohnlich werden im Hotel die gewtinschten Ausktinfte ein
gezogen, die der freundliche Wirt ja stets bereitwilligst erteilt. 
Solche Auskunftseinholungen im Gasthause haben aber sehr groLle 
Schattenseiten, denn sie bleiben niemals geheim und konnen 
den AbschluLl eines Geschiifts leicht in Frage bringen. Gast
wirte hi:iren allerdings sehr viel durch ihre Gaste und sind da
her auch meistenteils in der Lage, die ausfiihrlichsten Aus
kiinfte zu erteilen. Das Geschaft des Gastwirts bedingt aber, 
daLl derselbe sich allen seinen Gasten beliebt macht und dem einem 
nicht vorenthiilt, was er einem anderen vorgetragen hat. Kommt 
man also zu einem Gastwirt bin und fragt denselben tiber die
sen oder jenen aus, so kann man sicher sein, daLl man nicht 
allein alles, was derselbe tiber die betreffende Person weiLl, er
fahrt, sondern als Zusatz die Mitteilung erhalt, daLl bereits so 
und so viele Herren in der gleichen Angelegenheit vorher Er
kundigungen eingezogen und Besuche abgestattet haben. Jeder 
spater eintreffende ReiE.ende erhiilt die gleiche Auskunft wie 
sein Vorganger, aber mit dem Zusatze, daLl inzwischen schon 
wieder ein Herr der Firma A. aus Z. dagewesen ist und in der 
gleichen Angelegenheit Nachfragen angestellt sowie Besuche ab
gestattet hat. Ohne d·~r Ehrenhaftigkeit der Gastwirte irgend
wie zu nahe treten zu wollen, bin ich in der Lage, feststellen 
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zu kiinnen, da£1 viele Reisende gerade infolge ihrer Auskunfts
einholung bei den Wirten um den Abschln£1 von Geschaften 
gekommen sind. Abgesehen davon, da£1 Reisende, welche gro.Liere 
Ausgahen im Gasthause machen, gern von dem \Virte bevor
zugt werden und Fingerzeige erhalten, welche ihnen einen Vor
teil vor ihren weniger ausgebenden Gegnern gewahren, so sind 
die Faile auch nicht selten, daf.l Wirte infolge der eingeholten 
Auskiinfte auf einzelne Geschafte aufmerksam wurden und sich 
einen besonderen V erdienst dadurch zu verschaffen such ten, da£1 
sie den Konkurrenten des Auskunfteinholenden hiervon Mit
teilung mach ten. W enn also die Information i.iber Geschafts
angelegenheiten in den Gasthausern zn vermeiden ist, so sollte 
man dies tun, denn einen Nutzen bringen dieselben nur in sel
tenen Fallen. Dagegen soll bier auf eine andere Art, sich Aus
kunft iiber Personen und deren Verhaltnisse auf der Reise zu 
verschaffen, hingewiesen werden. Es gibt wohl kaum einen 
Menschen, der an einem Orte besser Bescheid weil3, als der 
Brieftrager und einzelne bei der Eisenbahn beschiiftigte Per
sonen. Versteht es ein auf der Reise Befindlicher, sich diesen 
Beamten in freundlicher Art zu nahern und sie zum Sprechen 
zu bringen, dann kann er gewi£1 sein, da£1 er in der weitge
hendsten Weise i.iber alles Wissenswerte unterrichtet wird. Die 
an der Bahn tatigen Postbeamten, der Bahnhof!-!pfOrtner, der 
Gepacktrager usw., alle werden etwas i.iber Personen und Ver
haltnisse eines Ortes mitzuteilen haben nnd dem eine allgemeine 
Umschau Haltenden manchen guten Wink erteilen konnen. 
Manches Geschaft habe ich auf meinen Reisen auf diese Weise 
ausgekundschaftet und, was dabei noch die Hauptsache ist, bei 
solchen Gelegenheiten keinen gro.Lien Konkurrenzkampf zu be
stehen gehabt, weil viele dieser Sachen erst im Entstehen begriffen 
und Anfragen, welche die Konkurrenz herheiziehen konnten, noch 
nicht in die Welt hinausgeschickt waren. 

Ist cine Geschaftsreise ansgefi.ihrt, so wird auf jeder An
fragekarte unter .. Bemerkungen" das mit den Kunden Besprochene 
oder bei denselben Erreichte eingetragen und dementsprechend 
das Geschaft weiter behandelt. ( Heichzeitig werden i.iber alle 
auf der Reise gemachten Neuankni.ipfungen Karten ausgeschrieben 
uncl auch alles in Erfahrung Gebrachte und in der Bache Unter
nommenP vermerkt. In dieser \Veise entwickelt sich eine recht 
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schone und wertvolle Obersicht iiber alle in Behandlung stehen
den und neu auftauchenden Geschafte, die zu jeder Zeit be
nutzt werden kann und iiber alles ~'issenswerte Auskunft gibt. 

Dringend notwendig ist es, daLl man in dem W erke stets 
weiLl, wo sich der auf der Reise Befindliche zu jeder Zeit aufhlilt, 
urn demselben mit Leichtigkeit schnell Nachrichten zukommen 
lassen zu konnen. Bei Reiflenden fiir \Varengeschafte, welche 
sich tagelang an einem Orte aufhalten, oder, nach kurzem 
Abstecher, immer wieder nach einem bestimmten Ausfahrtsorte 
zuriickkehren, wird es nicht immer so genau darauf ankommen, 
ob eine Nachricht piinktlicb auf die Stunde an der Empfangs
stelle eintrifft. Anders ist e:3 aber bei Geschaftsreisen, bei denen 
an einem Orte vielleicht nur ein Besuch abgestattet und dann 
der nachste Zug zu einer langeren W eiterreise benutzt werden 
muLl. Da gilt es, eine Ordnung zwischen Werk und Reisenden 
herzustellen, damit eine bestandige Verbindung der heiden zu 
jeder Zeit gesichert bleibt, und nicht Nachrichten nach Orten 
noch abgegeben werden, die der Reisende schon lange wieder 
verlassen hat und wo ihn deshalb solche nicht mehr erreichen 
konnen. Es empfiehlt sich daher, vor der Ausreise einen Reise
plan festzustellen, in welchem die zu machenden Besuche auf
gefiihrt und die Zeiten angegeben sind, bis zu welchen der 
Reisende an einem Orte unter bestimmter Adresse zu erreichen 
ist. Sache de:-: den Verkehr zwischen W erk und Reise vermit
telnden Beamten ist es dann, auszurechnen, ob eine briefliche 
oder telegraphische Benachrichtigung abzugeben ist, oder ob dies 
gar nach verschiedenen Orten gleichzeitig geschehen muJ3, um 
den Reisenden nicht zu verfehlen. Durch piinktlichen und 
sachgemaJ3en Nachrichtendienst kann viel Geld erspart, auch 
das Zustandekommen mancher Geschafte sehr gefordert werden. 
Geldvergeudung ware es, t:inen Reisenden eine Reise fortsetzen zu 
lassen, wenn inzwischen das in Behandlung stehende Geschaft 
durch Auftragerteilung oder in anderweitiger Weise erledigt ist. 
Und von geringer geschaftlicher Schneidigkeit wird man es an
sehen miissen, wollte man einen auf der Reise befindlichen 
Reisenden nicht telegraphisch oder brieflich veranlassen, seinen 
\Veg noch iiber einige andere, in der Nahe belegene Orte zu 
nehmen, wenn auf' dem;elben inzwischen noch Anfragen ein
gegangen sind, welche Hoffnungen auf das Zustandekommen 
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eines Uesehafte:o; bieten. Ein sorgfaltig aufge,tellter Heiseplan 
- wozu das Muster Formular 9, Seite 76, empfohlen werden 
kann - muf.l die l\'Ii:iglichkeit bieten, zu jeder Stunde den Rei
Fenden auf der Tour erreichen zu kiinnen. Treten infolge yon 
Zwischenbef'uchen oder anderen V orkommnissen Anderungen l.n 
dem Reiseplan ein, dann muf.l der Reisende hiervon sofort nach 
dem Werk berichten nnd dabei alle noch verbleibenden Benach
riehtigungt<stellen richtig stellen. 

Bei Fahrten nach (~egenden, die YOn einer kleinen Eisen
bahnstation zn Wagen zuruckgelegt werden mussen, wird man 
oft sehr in V erlegenheit wegen eine,: Fuhrwerks sein, zumal, 
wenn man e" ,:ehr eilig hat und mit einem der nacht~ten Zuge 
weiter reit-:en mi:ichte. In <'olchen Fallen empfiehlt es ~ich, an 
den PfOrtner oder den Vorsteher der EiRenbahnstation eine l'ost
karte oder Telegramm zu richten und denselben um Besorgung 
eines Wagens nach Ankunft des Zuges Nr. '! nach X r.n bitten; 
in bereitwilligster Weise wird solchen Bitten gern entsprochen. 

Betreffs Bezahlung der Reisekosten bestehen verschiedene 
Gewohnheiten. Einmal muf.l der auf die Reise geschickte Beamte 
seine gehabten Unkosten genau auffuhren und erhalt dann diesen 
Betrag erstattet. Dann werden bestimmte Satze fi.ir den Tag 
bewilligt, womit persiinliche Unkosten und Fahrgclder gedeckt 
werden mi.1ssen. Und drittens wird ein fester Satz fUr persi:in
liche Bedurfnisse festgesetzt, wahrend die Fahrgelder und andere 
Auslagen genau aufzufUhren sind und dann erstattet werden. 
Die erste Art der Erstattung der Reisekosten ist umt~tandlich, 
zwingt den Reisenden bestandig sich mit dem Notizbuch zu 
beschaftigen und fUhrt oft zu unangenehmen Auseinanderset
zungen, wenn die Notwendigkeit oder Hiihe einer Ausgabe als 
nicht angemes:;en gehalten wird. Die zweite Form eignet sich 
fUr Geschaftsrt>isende, welche nur kurze Strecken Uiglich zuriick
zulegen haben und sich langere Zeit an einem l'latze aufzuhalten 
pfiegen. Die dritte Art der Reisekostenvergiitung diirfte die 
zweckmaf.ligste fiir Vertreter industrieller W erke sein. Der Reisen de 
weif.l, mit welchem Betrage er flir seine persiinliche Bedurfnisse 
zu rechnen hat; lebt er sparsam, so ist er in der Lage, etwas 
zu erubrigen, und dies wird fUr ihn ein Anlaf.l sein, sich gerne 
auf die Reise zu begeben und sich selbst manchen lTnbequem· 
lichkeiten aw<zusetzen. Die Hauptsache aber bleibt, daf.l aile 
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Zwistigkeiten zwischen W erk und Reisenden wegen der Reise
kosten vermieden werden, weil die Tagegelder festgelegt sind 
und alle Fahrgelder und aul3ergewohnliche Unkosten besonders 
vergiitet werden. Es liegt kein Grund vor, lange Eisen
bahn- oder W agenfahrten zu vermeiden, oder Zeit auf der Reise 
zu vertri:ideln, urn auf diese Weise durch langeren Tagegelder
bezug einen Ausgleich fiir hohe Fahrgelder zu bewirken. Als 
Vergiitung fiir Reisen de industrieller W erke werden bei freier 
Fahrt gewi:ihnlich 15 Mark fiir Tag und Nacht und 9 Mark 
fiir den Tag allein bewilligt. 

Vertretungen. 

Ein jedes W erk, welches sich ein griil3eres Absatzgebiet zu 
schaffen sucht, ist bemiiht, in gri:il3eren Stadten oder industrie
reichen Gegenden Agenten zu bestellen, welche bei einem in 
ihrem Bezirke auftretenden Bedarf die Geschaftsabschliisse zu 
vermitteln haben. Solche Agenten beziehen kein festes Gehalt, 
bekommen auch in seltenen Fallen Unkosten, welche durch 
Reisen usw. entstehen, ersetzt und erhalten fiir ihre Bemiihungen 
nur eine Provision, die sich dem zu vertretenden Gegenstande 
anpal3t. Sofern es sich urn Agenten handelt, welche Hiitten
werke vertreten, so haben dieselben mit einem bestimmten 
Kundenkreise zu rechnen, welcher i:ifters besucht wird und der 
seine Auftrage fast ausnahmslos durch die Handc der Agenten 
gehen lal3t. Sind die Provisionen bei solchen Geschaften auch 
nur gering, so sichern sie doch dem Agenten ein ziemlich festes 
Einkommen, wenn er fleiLlig seine Kunden besucht und keine 
Miihe und Arbeit scheut, urn die V erbindungen aufrecht zu er
halten. Die Hiittenwerke, welche sachkundige Vertreter bestellen, 
haben im grol.len und ganzen nur selten Veranlassung, sich iiber 
ihre Agenten zu beklagen. Beider Interesse ist eng mitein
ander verbunden, und unterlal.lt ein Agent, seine Pflicht zu er
fiillen, so verliert er seine Einnahmen an Provision, auf die er, 
zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes, meisti'mteils doch nur 
ganz allein angewiesen ist. Anders liegt es aber mit der Ver
tretung von Maschinenfabriken, elektrotechnischen Werken usw. 
Solchc \Yerke haben nur selten einen festen Kundenkreis; soli 
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ein Geschiift gemacht werclen, so muLl eben ein neuer Kunde 
aufgesucht werden, dieser verschwindet aber in den meisten 
Fallen wieder von der Bildfliiche, wenn sein einmaliger Bedarf 
gedeckt ist und weitere Bedurfnisse in absehbarer Zeit nicht 
mehr eintreten. Ein Agent, der die Vertretung solcher W erke 
i1bernimmt, hat fast immer einen recht schweren Stand. Gelingt 
es demselben, ein Geschiift zu lohnenden Preisen zum AbschluLl 
zu bringen, so wird er ja fiir seine Bemiihungen und gehabten 
Unkosten in angemessener Weise entschadigt, hat er aber das 
Ungliick, bei allen seinen Unternehmungen von der Konkurrenz 
iiberfliigelt zu werden, dann sind alle seine Arbeiten vergeblich 
und alle Ausgaben nutzlos gewesen, weil eben die Werke nur 
fUr wirklich zustandegekommene Geschiifte Provisionen zahlen 
oder Unkosten vergiiten. Diesen1 Umstand ist es zuzuschreiben, 
daLl die meisten W erke wohl eine groLle Anzahl von Agenten 
in allen Landesteilen haben, daLl dieselben aber doch nur in 
sehr seltel1(:>n Fallen Geschafte wirklich zum AbschluLl bringen, 
weil sie sich, urn Unkosten zu vermeiden, gewohnlich nur dar
auf beschriinken, den W erken YOn irgendwo eintretendem Bedarf 
einfache Mitteilungen zu machen, und es dann denselben tiber
lassen, die Angelegenheiten W·3iter zu verfolgen. Es ist ja er
klarlich, da£3 solche Vertretungen nur einen sehr geringen Nutzen 
haben und, besonders groLle Werke, dieses einsehend, daran 
gingen, die Agenten ganz abzu.schaffen und sie durch angestellte 
Beamte zu ersetzen. Der angestellte Beamte, der neben Heinem 
festen Einkommen eine kleine AbschluLlprovision empfiingt und 
aile Unkosten ersetzt erhiilt, muLl tun, was ibm von der Werk
leitung vorgeschrieben wird. Er hat nicht notig, angstlich jede 
Aufwendung, welche er im Interesse des Geschafts macht, zu 
priHen; er arbeitet fUr fremde Rechnung und kann daher ener
gischer eine Bache verfolgen und dadurch Ieichter einen Geschafts
abschluLl erzielen, als der auf eine Provision angewiesene Agent, 
der groLle Ausgaben vermeiden muLl, weil er nicht weiLl, ob das Ge
schaft zustande kommt und er seine Auslagen dann erstattet erhlilt. 

W enngleich also die Vertretungen gewisser industrieller 
Unternehmungen, auLlerhalb ihres Sitzes, erst nur durch einzelne 
Beamte erfolgten, so zeigte es sich bald, daLl hiermit noch nicht 
den V erhaltnissen geniigend Rechnung getragen werden konnte. 
Das Berei!'en des uberwieRenen Bezirkes machte es oft unmog-
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lieh, den brieflichen V erkehr nach allen 8eiten punktlieh zu 
erledigen. Dazu kam, daf.l der Vertreter genotigt wurde, Projekte 
Hi.r Anlagen selbst auszuarbeiten, welche er in Auftrag zu er
halten hoffte. Hierdurch wurde seine Zeit so in Ansprueh ge
nommen, daf.l darunter seine Haupttatigkeit, das ist die Herein
schaffung von Auftriigen, litt. Die Folge war, da/3 neben dem 
Vertreter weitere Hilfskrafte angeRtellt und schlieLllich Zweig
niederlaHstmgen an den ver:-;chiedensten, verkehrreichsten Orten 
erriehtet wurden. .Einzelne \Verke, besonders der Elektrotechnik, 
statteten ihre Zweigniederlassungen derartig aus, daf.l sie schlieLl
lieh tiber ein gam ammhnliche,.: Beam ten personal verfiigen konnten. 
~Wii.rden solche Werke mit dieser Art Vertretung nicht ihre 
Reehnung gefunden haben, so wiire wohl anzunehmen, daLl sie 
es unterlaHRen batten, immer wieder neue ZweigniederlaRsungen 
zu errichten. Aber immerhin batten die Kosten einer r;olchen 
GeschaftKhandhabung t<chlieLllich cine derartige Hohe erreicht, 
daLl die Rentabilitat der l' nternehmen darnnter Rtark zu lei den 
anfing. Verschiedene Werke taten Kich daher zusammen, urn 
durch gemeinRehaftliche V ertretungen die Ueschiift;;;unkosten zu 
verringern, und losten in err;ter Linie eine groLle Anzahl der kost
spieligen Zweigniederlassungen auf. Hiermit ist aber in keiner 
Weise ausgesprochen, da/3 die V ertretung der W erke durch an
gestellte Beamte und die Errichtung von Zweigniederlassungen 
::dch nicht bewahrt hat, nein, im (jegenteil, solche Vertretungen 
haben sich stets als zweckmiiLlig bewiesen, nur muLl dafli.r gesorgt 
werden, daLl dieselben nicht in das Unangemessene ausgedehnt 
und ausgestattet, sondern nur als Hilfsstellen des Hauptgeschafts 
betrachtet werden. Treten vorubergehend gr6Llere Arbeiten an 
die V ertreter he ran, und konnen diesel ben nicht von dem W erke 
direkt erledigt werden, so ist durch Stellung von Hilfskraften 
dem Vertreter eine Entlastung zu schaffen. Hierdurch bewirkt 
man, daLl die Kosten der V ertretung stets dem Gange der Geschafte 
angepaLlt werden, und die im Hauptgeschafte angestellten Beamten 
auch einen Einblick in das auLlere Ueschaftsgetriebe erhalten, 
was ihnen bei ihrer Tatigkeit an rler Zentralstelle nachher stets 
zu Nutzen kommt. 

Neben den Agenten und angestellten Vertretern hat jedes 
W erk anch mit sol chen Per~onen zu rechnen, welche sich gern 
bei ihrer anderweitigen Stellung oder neben ihrem Geschlifte 
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einen Nebem·erdienst dadurch ~m sichem sU:chen, daLl sie die 
ihnen in ihrer Stellung oder in ihrem Geschiifte zu Ohren kom
menden Mitteilungen iiber bevorstehenden Bedarf an irgend ein 
Werk iiberschreiben und sich hierfiir die Zahlung einer Provision 
ausbedingen. Sofern sich solche Zubringer darauf beschriinken, 
ihre Erfahrungen nur einem Werke mitzuteilen und sich fiir 
ihre kleine Miihewaltung mit einer maLligen Provision begniigen, 
kann es den W erken nur angenehm sein, wenn ihnen durch 
solche Gelegenheitsagenten Gesc:hiifte zugefiihrt werden. Leider 
ist aber auch bei solchen ·Leu ten der Geschmack mit dem Essen 
gekommen, denn, um sich unter allen Umstanden eine Provi
sion zu sichern, pflegen dieselben ihre Mitteilungen nicht bloLl 
an ein Werk abzugeben, sondern mit denselben alle Fabriken, 
welche bei der Vergebung der Bestellung in Frage kommen 
konnten, zu begliicken. Die Folge ist, da/3 Personen, welche 
einen Auftrag zu vergeben haben, plOtzlich mit Angeboten und 
Besuchen von Vertretern so hberlaufen werden, daLl sie stutzig 
werden und sich nicht erklaren konnen, wie ihr noch in weiter 
Ferne liegendes V orhaben 8Chon so allgemein bekannt geworden 
ist. Es beginnt dann in solehen Fallen oft ein wiistes Treiben 
der Konkurrenz, das meistenteils weder fiir den, der eine Liefe
rung zu vergeben, noch fiir den, der sie auszufi.1hren hat, von 
Nutzen ist. Sobald ich herausgefunden hatte, da/3 von einem 
Zutrager ein solches unreelles Spiel getrieben wurde, war ich stets 
bemiiht, dem Treiben desselben dadurch ein Ende zu machen, 
daLl ich sowohl den Konkurrenten, als auch Vertretern anderer 
W erke die betreffende Person namhaft machte und sie warnte, 
sich mit derselben weiter Einzulassen. Ich bemerke ganz aus
driicklich, da/3 solche Handlungsweisen nicht bloLl bei Person
lichkeiten vorkommen, welehe unter dem Drucke der Verhiilt
nisse handeln, sondern daLl sogar Geschaftsleute, welche das 
Vertrauen ihrer Umgebung besaLlen und iiber ansehnliche Ein
kiinfte zu verfiigen hatten, derartige verwerfliche Sachen aus
fiihrten. 

Vielfach besteht heute noch die Gewohnheit, fiir V ermittlung 
oder Namhaftmachung von Geschaften eine feste Provision zu 
zahlen, ganz gleich, ob bei dem Abschlusse normale Preise erzielt 
wurden oder groLle Zugestiindnisse gemacht werden miissen. Ein 
solches Verfahren sollte grundsatzlich vermieden werden. MuLl 
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ein W erk, urn zum Geschiift zu kommen, bedeutende Erlasse 
zugestehen, so muLl auch der GesehiiJtsvermittler sich von seiner 
Provision einen A bstrich gefallen lassen. Hervorragende W erke 
haben daher feste Normen aufgestellt, naeh welchen die Provi
sion an Agenten, Zubringer und Vertreter berechnet wird. Bei Zah
lung der vollen Provision darf niemals ein h6herer Erla13 als fU.nf 
Prozent eingetreten sein. Ist es notwendig, dem Besteller noch 
weitere Zugestandnisse zu machen, so mlissen dieselben zum 
Teil von dem \V"erk libernommen, zum Teil durch Klirzung der 
Provision gedeckt werden. Mehr als die Halfte der normalen 
Provision ist aber bei Preisherabsetzung niemals aufzurechnen. 
Durch dieses V erfahren ist dcr V ermittler an dem Ausfall 
des Gesehiiftes beteiligt, es liegt daher in seincm Interesse, 
sein m6glicht<tes zu tun, daLI zufriedenstellende Preise erzielt 
werden. 

Hecht unangenehme Auseinandersetzungen pflegt es zu geben, 
wenn von versehiedenen Seiten auf ein Geschaft aufmerksam 
gemacht wird. Es ist doch ganz selbstverstandlich, da13 sich 
ein Werk nur einer Person gegenliber provisionspfiichtig flihlen 
kann und daher nur demjenigen eine Provision zahlen wird, 
welcher zuerst den Besteller namhaft gemacht hat. Dieses 
Verfahren wird aber nicht immer von den Zubringern aner
kannt. lch babe es daher schon wiederholt erlebt, daLI von der 
Yerfolgung eines Geschiiftes abgesehen werden muLite, weil mehrere 
Personen auf die Provision Anspruch mach ten, die doch nur 
einer, und zwar derjenige, der die erste Mitteilung tiber die 
Sache gemacht hatte, bekommen konnte. Will man es also in 
solchen Fiillen nicht mit den Zubringern - urn solche handelt 
es sich nur, denn Agenten und V ertreter haben begrenzte Be
zirke - verdcrben, oder mehr Provision zahlen, aiR man an 
dem Geschafte verdient oder gar flir den Gegenstand bekommt, 
dann bleibt nichts anderes librig, als auf derartige Geschafte 
ganz zu verzichten. Solche Fiille kommen keineswegs selten 
vor. Es gibt gcwisse Fachleute, welche in ihrem Berufe weit 
und breit zu Rate gezogen werden und daher recht oft in der 
Lage sind, wertvolle Mitteilungen iiber bevorstehende Geschiifte 
machen zu k6nnen. Diese Herren erzielen aus den Nach
weisungen oft gr6Liere Einnahmen, als sie durch ihre techni
schen Arbeiten haben; sie verfolgen daher auch mit der gr613ten 

Ballewski, }'abrikhetrieb. 2. Auf!. 6 
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Aufmerksamkeit alle diejenigen Geschafte, welche durch ihre 
Empfehlung oder Mitteilung angebahnt wurden und sind eifer
stichtig auf ihrt' Berufsgenossen, welche ihnen bei ihrer Sach
verstandigenarbeit und bei den Nachweisungsgaschaften in die 
Quere kommen. W ehe daher dem W erk, welches sich, in Un
kenntnis dieser Verhaltnisse, tiber gewisse Provisionsforderungen 
hinwegsetzt, ruhig ein G,~schaft verfolgt und zum Abschlufl 
bringt und dann nur einem, der die erste Mitteilung gemacht 
hat, eine Provision zahlt. Sicher kann man sein, dafl man sich 
auJ3er dem Provisionsempfanger alle anderen zu Gegnern ge
macht hat, die von da ah ihr mCiglichstes tun, urn weitere Ge
schafte in den Kreisen, wo sie tatig sind, unmCiglich zu machen. 
Es ist daher nicht leicht, die Vertreter- und Provisionsfrage 
immer richtig zu behandeln, jedenfalls sollte man aber sehr 
vorsichtig in der Behandlung von Geschaften sein, bei den en 
von verschiedenen Seiten Provisionsanspruche erhoben werden 
kCinnen. Das beste ist in solchen Fallen von vornherein alle 
unberechtigten Ansprtiche abzulehnen und es den Zubringern, 
welche die Grande der Ablehnung nicht anerkennen wollen, zu 
uberlassen, die Konkurrenz aufzusuchen, als nach Abwickelung 
eines Geschaftes die Zahlung einer Provision zu verweigern. 
Das letztere schafft stet1; bCises Blut, wahrend die sofortige Ab
lehnung der Provisiomwerpflichtung nur Yorubergehend ver
stimmend wirkt. 

Reklame. 
Ohne Reklame kein Geschaft! So muJ3 man heute sagen, 

denn es ist zutreffend! Es giht zwar W erke, welche es nicht 
nCitig hahen, Reklame zu mach en, weil ihre Erzeugnisse doch 
gekauft werden, aber immerhin ist ohne Reklame kein weit
gehendes Geschaft zu machen; das weiJ3 ein jeder Geschaftsmann, 
und daher finden wir selbst von unseren ersten Werken der 
Eisen- und Stahlindustrie in technischen und politischen Blattern 
Ankundigungen, die jedenfalls nicht erlassen waren, wenn nicht 
erkannt worden ware, daJ3 selbst die bedeutendsten W erke der 
Reklame nicht entbehren kCinnen. Das Wort Reklame klingt 
fUr manche Ohren nic:ht gerade angenehm, unwillkiirlich denken 
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viele, wenn sie es horen, an sogenannte Marktschreierei. Aller
dings kann eine Reklame zur Marktschreierei ausarten, aber in 
sachlicher Weise gehandhabt, ist sie weit entfernt, ,;olche zu 
sein. Wer hat vor 40 Jahren gesehen, daLl unsere bedeutend
sten Maschinenfabriken- ich erinnere an A. Borsig, F. Schichau, 
EgeRtorff usw. - sich dazu verstanden haben, tiber das, was 
sie anfertigen, Angebotc in die Blatter zu bringen? Derjenige, 
welcher diesen Herren zugemutet hatte, Annoncen zu erlassen, 
welchc darauf aufmerksarn mach en sollen, daLl sie Darnpf
rnaschinen, Dampfkessel, Pumpen usw. fertigen, ware schon 
angesehen worden. Tatsachlich batten darnals solche \Verke es 
nicht notig, cine Reklarne durch die offentlichen Blatter ftir sich 
zu unternehrnen, denn viele groLle W erke gab es zu jener Zeit 
nicht und die, welche bestanden, waren so bekannt, daLl es 
nicht notig war, auf sie noch durch bezahlte Annoncen auf
rnerksam zu machen. A ber andere Zeiten, andere Sit ten! \V erke, 
die darnals zu vornehrn dachten, die sich zu erniedrigen glaub
ten, wenn sie auch nur die kleinste Annonce in die Zeitungen 
brachten, sie haben das Vorurteil abgelegt und find en 
auch, daLl sie den zeitigen Verhaltnissen Rechnung tragen 
rniissen, weil ohne offentliche Anklindigungen keine weitere 
Ausdehnnng des Geschaftes moglich ist. Auf Grund der per
sonlich gemachten Erfahrungen ware cs dem Verfasser ein 
leichtes, hier zahlenmaLlig nachzuweisen, wie mit der Vermin
derung dcr Rcklame auch ein N achlassen der Anfragen und 
Bestellungen in vcrschiedenen sogar weltbekannten Geschaften 
cingetreten ist. Man glaubc nicht, daLl es gentigt, in Kreisen 
der Berufsgenossen als solider, leistungsfiihiger Fabrikant bekannt 
zu sein, urn von allen Seiten und bei jcder Gelcgcnheit mit 
Anfragen tiberschtittet zu werclen. Nicht die Berufsgenossen 
oder die GeRchaftskundigen c;ind es, welchc die groLle Anzahl 
dcr Anfragen und Auftrage bringen, sondern die groLle Menge 
muLl aufgerlihrt und auf die Lcistungen des einzclncn aufmerk
sam gernacht werden, damit sie sich bei eintretendem Bedarf 
an die betreffenden W erke wendet. Die groLle Menge hort, liest 
und bespricht nun wohl, wenn ihr etwas Neues oder Gutes 
vorgeflihrt winl; sie vergiLlt aber nur zu schnell, was noch vor 
kurzer Zeit ihr Interesse erregt hat. Darum darf eine einrnal 
begonnene Reklarne, soll sie wirksam bleiben, niemals eingestellt 

6* 
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werden, denn in unserer schnellebenden Zeit, wo das kaum 
Erstandene schon wieder im Handumdrehen von etwas angeblich 
Besserem verdrangt wird, muLl die Erinnerung, selbst an die 
leistungsfahigsten W erke, stets durch neue V eroffentlichungen 
wach gehalten werden. 

Die Reklame wird in vemchiedener Weise behandelt, sie 
erfolgt durch Annoncen in Zeitungen, Versendung von Druck
sachen, durch Besprechungen im redaktionellen Teil einer Zeit
schrift, durch Plakate oder durch Vortrage. W elchen W eg 
man nun aber auch wahlen mag, will man Anklang bei dem 
anstandigen Publikum finden, dann halte man sich stets sach
lich bei seinen Ankiindigungen, man vermeide alles Person
liche, was einen Konkurrenten verletzen konnte, und setze sich 
mit Rube iiber die Angriffe Andersdenkender hinweg. 

In groLlen W erken und Geschaften ist meistenteils· eine 
Abteilung geschaffen, welche die ganze Reklame in den Handen 
hat, die Annoncen entwirft und die V erhandlungen mit den 
Zeitungen fiihrt. W enngleich die gro/3en Annoncenexpeditionen 
vielfach in der Lage sind, dem inserierenden Publikum vorteil
hafte Angebote machen zu konnen, weil sie haufig in einem 
festen Kontraktverhaltnisse mit Zeitungen, Zeitschriften usw. 
f!tehen, das ihnen die Moglichkeit schafft, Unterbietungen ihrer 
Forderungen unmoglich zu machen, so ist es doch nicht zu 
empfehlen, sich bei Aufgabe von Annoncen nur an eine Expe
dition zu binden, sondern man tut gut, verschiedene derartige 
Firmen, sowie auch groLlere Zeitungen direkt zur Abgabe eines 
Angebotes aufzufordern. Es stellen sich dann bei Zusammen
stellung der eingegangenen Offerten oft so groLle Verschieden
heiten heraus, daLl ansehnliche Betrage durch eine geschickte 
Verteilung der Annoncen an yerschiedene Bewerber erspart werden 
konnen. Soil eine Annonc'3 Aufsehen erregen, dann muf3 sie 
so entworfen werden, daf3 ihr Hauptinhalt schon bei fliichtigem 
Durchblattern der Zeitungen auffallt. Die Annonce dar£ auch 
nicht immer gleich lauten und immer in derselben Weise ge
setzt werden, sonst verliert sie an Interesse bei dem Leser. GroLle 
Annoncen haben nicht immer groLlere Anziehungskraft als kleinere, 
ja ein groLler Teil des Publikums vermeidet es sogar, in Ge
schaften zu kaufen, welche seitengroLle Annoncen erlassen, weil 
es sich sagt, daf3 solche Reklamen doch schlief3lich den Kaufern 
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in Anrechnung gebracht werden. Man ubersieht hierbei aber, 
daLl Firmen, welche ganze Seiten einer Zeitung oder Zeitschrift 
fUr ihre Reklame in Anspruch nehmen, einen sehr verbreiteten 
Kundenkreis haben, der nur durch solche in das Auge fallenden 
Bekanntmachungen auf die neuesten Erzeugnisse der betreffenden 
Firmen schnell aufmerksam gemacht werden kann. Solche 
auLlergewohnlich groLlen Annoncen dienen aber nur einem ganz 
besonderen Zweck, fUr gewohnlich wird der Inserierende sich 
mit einem geringeren Raum begnugen und <lurch augenfallige 
Gestaltung der Annonce Reinen Zweck zu erreichen suchen. Das 
Annoncenkonto ist in vielen W erken recht bedeutend, wir haben 
cine Anzahl groLler Fabriken, welche fUr Annoncen jahrlich bis 
fiinf Prozent ihrer Einnahme ansgPben. Diese Ausgabe ist cine 
schwere Belastung soleher Werke, sie laLlt sich aber nicht um
gehen, denn von dem nnnnterbrochenen Annoncieren hangt der 
Eingang der A uftrage a b. W er viel annonciert, genie Lit oft den 
Vorteil, da£3 Reklam<~aufsiitze fUr ihn aueh in dem redaktionellen 
Teil von Zeitungen aufgenommen werden. Allerdings wurden 
wohl die meisten Redaktionen es ablehnen, Aufsatze zu bringen, 
welchen man auf den ersten Blick den Reklamezweck ansehen 
kann, aber e~:< gibt Mittel und Wege genug fUr eine gut inse
rierende Firma, urn auch den redaktionellen Teil einer Zeitung 
sich dienstbar zu maehen, ohne da£3 der leitende Redakteur es 
gewahr wird, daLl er der Reklame dienstbar geworden ist. Ein 
Bericht uber eine Ausstellung oder iiber die unternommene 
PrUfung einer Masehine usw. wandert aus weiter Ferne in die 
Redaktionsstube, winl fhiehtig durchgesehen, als unverfanglich 
und lesenswert erachtet und geht dann in die Druckerei, urn 
als Reklame am anderen Tage fiir einzelne Am;steller oder fiir 
eine neue Maschinenart in dem redaktionellen Teil einer Zeitung 
zu erscheinen. Solchen Reklamen wird von den Interessenten 
eine grof.le Wirknng zugeschrieben, daher t>etzt ein tuchtiger 
Reklamebeamter sein ganzes Konnen daran, um recht viele 
solehe Reklamenachrichten in den redaktionellen Teil einer Zeitung 
hineinzuschmuggeln. 

Eine weitere Reklame ist, indem man Drucksachen uber 
seine Erzeugnisse den geeignet erscheinenden Zeitschriften bei
legt. Solche Beilagen haben aber nur bei Fachblattern einen 
Zweek, denn allgemein angewandt, w(irden sie nicht allein zu 
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kostspielig sein, sondern auch als iiberfiiissiger Ballast, ohne 
gelesen, bei Seite geworfen werden. W enn z. B. eine Fabrik fiir 
Holzbearbeitungsmaschinen ausfiihrliche Beschreibungen ihrer 
Erzeugnisse den Zeitschriften beifiigt, welche fiir Holzgeschafte, 
Sagemiihlen, Zimmereien und Tischleteien bestehen, so darf 
wohl angenommen werden, daLl ein solches V erfahren sehr 
zweckmaLlig ist und einen Nutzen bringen wird, weil eben jede 
N urn mer einer sole her Zeitschrift in die Han de von Person en kommt, 
die tatsachlich einen wirklichen Bedarf fiir die Maschinen der 
Holzbearbeitung haben. Werden solche Drucksachen aber einer 
politischen Zeitung beigelegt, so wiirde wohl kaum eine Person 
von hundert sich fiir dieselben interessieren, sondern sie ein
fach unbeachtet bei Seite legen, weil unter den tausenden Lesern 
derartiger Blatter doch verhaltnismiWig nur sehr wenig sind, 
welche fur Holzbearbeitungsmaschinen ein Verstandnis haben. 
Aus diesem Grunde sind besondere Beilagen nur dort ange
bracht, wo der Hauptleserkreis aus solchen Personen besteht, 
welche fUr die bekannt zu machende Sache eine V erwendung 
haben. 

Die Reklame durch Plakate war friiher eine sehr gute und 
auch verhaltnismaLlig nicht gerade z11 teure. Seitdem aber das 
Plakatwesen von den Eisenbahnverwaltungen, Gastwirten usw. 
als eine nicht zu unterschiitzende Einnahmequelle erkannt worden 
ist, und fiir jeden Aushang eine Jahresabgabe entrichtet werden 
muLl, die oft bis 20 Mark fUr das Plakat betragt, da ist auch 
die Plakatreklame zu einer Belastung der Geschaftswelt geworden, 
die in weitgehender Weise und groLler Ausstattung sich nur ganz 
hervorragende Geschiifte leisten konnen. Plakate, welche in 
einfacher Weise ausgefiihrt und am wenig haltbarem Papier 
hergestellt werden, werden sehr leicht beschiidigt und unan
sehnlich und dann bald aus den Aushangeraumen entfernt. Es 
empfiehlt sich daher, wenn man zur Plakatreklame schreitet, fUr 
eine schone Ausfiihrung und solide A11sstattung der Stucke Sorge 
zu tragen, und besonders eine feste Einrahmung derselben nicht 
zu scheuen, denn dergleichen Aushange werden oft zu Wand
dekorationen benutzt und bleiben dann jahrelang an ihrem Orte, 
ohne daLl man aufgefordert wird, eine neue Aushangegebiihr zu 
entrichten. Ubrigens ist durch Zahlung einer Miete fUr das 
Aushiingen der Plakate noch keineswegs sicber gestellt, daLl die 
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letzteren Liherhaupt oder zweckmiWig ausgehiingt werden; es ist 
daher dringend zu empfehlen, den am;gehangten Plakaten einige 
Aufrnerksamkeit zu schenken und sich von dem Aushang der
selben zu i.iberzeugen, sonHt kann es vorkommen, claD man viele 
Jahre hier und dort eine Plakatmiete bezahlt, ohne daD ein 
Aushang des l'lakates - oder an einer vom Publikum allgemein 
besuchten Stelle - stattgdnnden hat. Auch beim Plakat ist 
dasselbe zu berlicksichtigen wie bei einer Annonce. Man hehandle 
den Kern der Sache und vermeide, 1vas die Gedanken des Be
schauers ablenken kann. Ob die Wahl von Frauengestalten in 
dem Plakat gerade zweckmaDig ist, urn das Interesse fUr Mm;chinen 
bei dem I'ublikurn zu erregen, soll bier nicht criirtert werden, 
jedenfalls sind die Gedanken eines Beschauers solcher Plakate 
ganz wo anders hingerichtct, als der A ushanger es beabsichtigt. 
Ein Plakat soll deutlich und weit sichtbar Hein, die Firma und 
das von derselben hergestellte Fabrikat dem Publikum bekannt 
geben; einen weiteren Zweck hat dassel be nicht; werden auf 
demselben aber Figuren in den Vordergrund gestellt, welche 
mit der Fabrikation der aushiingenden Firma nichts zu tun 
haben, so wird der )/;week des Plakates verfehlt, weil man nur 
die sich vordriingende Figur sehen und das andere, nebenslichlich 
Hingestellte, nicht bcr.chten wird. 

Ein(~ sehr erfolgreiche Reklame wird auch durch V ortrage 
au:ogeubt. Solche V ortrage worden gewohnlich nur in Fach
vereinen gehalten, kommen aber durch Berichterstatter in die 
Offentlichkeit uml worden sodann von dem Publikum mit groDem 
Interesse gelesen. Solchc Vorti·age zn halten ist nicht ganz 
leicht, denn der Vortragende muD selbst bei der trockensten 
Materie nicht nur die Aufmerksamkeit seiner Zuhorer wach zu 
halten verstehen, sondern auch seine Absicht, fUr irgend eine 
Sache Reklame zu machon, so zu verbergen suchen, daD niemand 
den wirkliohen Zweck des V ortrages merkt und verstimmt 
wird. Es ist ja sehr erkHirlich, daD bei technischen V ortragen 
die Abgesandten der Zeitungen nicht iiberall so folgen kiinnen, 
daD sie einen einwandsfreien Bericht iiber derartige Abhand
lungen zu geben imstande sind. Diese Herren werden es daher 
sehr dank bar anerkennen, wenn ihnen von dem V ortragenden 
ein saehlich gehaltener Auszug seines Vortrages iibergeben wird, 
welehcr in den Zeitungen und Zeitschriften aufgenommen werden 
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kann. Auf diese Weise ist man dann in der Lage, iiber eine 
neue Sache in der ausfiihrlichsten Weise eine Beschreibung oder 
ein Gutachten in die Offentlichkeit zu bringen, wie es nutz
bringender nicht gedacht werden kann. Das lesende Publikum 
lernt nicht allein die Firma kennen, welche die in dem Vortrage 
besprochenen Gegenstande fert[gt, sondern bekommt auch von 
sachkundiger Seite eine genaue Beschreibung, sowie Angaben 
iiber Verwendung und Nutzen derselben vorgefiihrt, so dai3 ein jeder, 
der fiir die Sachen eine Interesse hat, in der weitgehendsten Weise 
unterrichtet wird. Allerdings sind solche Reklamen nicht fiir 
jeden Gewerbetreibenden am Platze, denn abgesehen davon, dai3 
in Fachvereinen doch nur Sachen besprochen werden, welche 
nach Ansicht der Vorstandsmitglieder von Bedeutung und von 
wissenschaftlichem Wert sind, so miissen solche Vortrage auch 
von redegewandten Fachleuten gehalten werden, welche auf aile 
Kreuz- und Querfragen sofort antworten konnen. Uber solche 
Krafte konnen aber nur bedeutmde W erke verfiigen; der kleine 
Fabrikant wird sich wohl in den meisten Fallen von solcher 
Reklame fern halten miissen, wenn er nicht personlich imstande 
ist, als V ortragender auftreten :m konnen. 

Das technische Bureau. 

Das technische Bureau ha'; aile technischen Fragen und 
Arbeiten zu erledigen. An der Spitze desselben steht der 
technische Leiter, dem, wenn verschiedene Fabrikationszweige 
betrieben werden, die Abteilungsvorstiinde und Oberingenieure 
zunachst angegliedert sind. Der technische Leiter, gewohnlich 
technischer Direktor genannt, iibergibt und bespricht mit den 
einzelnen Oberingenieuren die eingegangenen Sachen, und diese 
veranlassen dann in ihren Abteilungen die \Veiterbearbeitung 
derselben. In welcher Weise cjese Weiterbearbeitung erfolgt, 
hangt selbstredend von der EigEnschaft der Vorlagen und dem 
vorhandenen Personal ab; bestimmte Vorschriften lassen sich 
bier nicht geben, vielmehr muD es jedem Abteilungsvorstande 
iiberlassen bleiben, t>ich mit den bestehenden V erhaltnissen ab
zufinden. 
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Zunachst wird es sich in den meisten Fallen um Aus
arbeitung von Projekten handeln. Diese Projekte sind eine 
schwere Belastung eines jeden technischen Bureaus, denn die 
Erfahrung hat gelehrt, daf3 kaum zehn l'rozent von allen Pro
jekten zur Ausfl1hrung kommen und somit eine grof.le Arbeit 
jahraus jahrein yergeblich geleistet werden muLl. Das 
Schlimmste bei dieser Sachlage ist, dal.l es meistenteils ganz 
unmi:iglich ist, die ernsten Anfragen yon den zweifelhaften 
unterscheiden zu ki:innen; es muLl daher eine jede Arbeit mit 
gleicher Sorgfalt behandelt und dabei nichts unterlassen werden, 
was da Grund zu einer Beanstandung des Projekts und Ent
ziehung ciner Bestellung Veranlassung bieten ki:innte. Unter 
solchen Umstanden ist cs schr crkllirlich, dal.l viele Techniker 
mit einer gewis~:~en Unlust an die Ausarbeitung von Projekten 
herangehen, dcnn ein jedcr Konstrukteur, der Tage und Wochen 
lang mit aller Sorgfalt an einem Projekt gearbeitet und sein 
bestes Wissen und Ki:innen bei demselbcn eingesetzt hat, wird 
eine Genugtuung und eine Freude daran habcn, dal.l dasjenige, 
was er ausgesonnen und sorgfaltig bearbeitet hat, auch zur 
Ausfiihrung gebracht wird. Tritt nun der Fall ein, und dies 
geschieht, wie schon bemerkt, ja sehr haufig, daf3 die ganze 
Miihe und Zeit vergeblich aufgewandt worden ist, weil dcr An
fragende entweder die Ausfiihrung seines Vorhabens unterlal.lt 
oder den Auftrag einem anderen Werk iibertrligt, dann stellt 
sich bei den Technikern gewi:ihnlich gegen alle Projektarbeiten 
ein solcher Widerwille ein, dal.l cs nicht zu verwundern ist, 
wenn diese schliel.llich mit einer gewissen Oberflachlichkeit be
handelt werdcn, welche auf den Wert derselben nicht ohne 
Einftuf3 bleiben kann. Es bestcht daher in vielen Werken die 
Gepflogenheit, die Ansarbeitung von Projekten ganz bestimmten 
Personen zu i.ibertragen, einmal weil dicse durch die bestandige 
Wiederholung solchcr Arbeiten eine grof.le Gewandtheit in der 
Behandlung derselben erhalten, dann aber auch, weil solche 
standige Projekteurc sich viel Ieichter i.iber das Unangenehme, 
eineArbeit vergeblich ausgefiihrt zu haben, hinwegzusetzen pflegen. 

Die Projektzeichnnngen werden gewi:ihnlich in Blei aus
gefi.ihrt, dann gepaust und schlief3lich durch Lichtabziige ver
vielfaltigt. Die Zeichnung nebst der Pause wandert in das 
Archiv, wah rend die Lichtabziige, nachdem sic angelegt sind, 
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zur Versendung gebracht werden. Die Projekte werden laufend 
nummeriert, nach der Nummer geordnet und dann auf den 
N amen des Anfragenden in ein Buch eingetragen, damit sie zu 
jeder Zeit leicht aufzufinden sind. 

Kommt eine Anlage ode1 Maschine zur Ausfiihrung, dann 
soll zunachst die eigentliche Durcharbeitung derselben beginnen, 
damit bei der Herstellung alles klappt und spatere Umande
rungen vermieden werden. Gewohnlich kommt es aber anders! 
Die Lieferfristen sind meistens sehr kurz bemessen , weil die 
Besteller mit der Auftragserteilung W ochen und Monate gezogert 
haben und jetzt verlangen, daLl alles im Handumdrehen fertig 
gestellt werden soll. Der Konstrukteur, welcher mit Sorgfalt 
alle Einzelheiten zu priifen und zu iiberlegen hat, wird von 
allen Seiten urn Herausgabe von Zeichnungen gedrangt. Die 
Anfertigung der Modelle soU schleunigst begonnen werden, da
mit die GieLlerei ihre Arbeiten aufnehmen kann. Die Material
bestellungen sollen abgegeben werden, damit die Schmiedearbeit 
nicht verzogert wird; genug, wohin man hort und sieht, ein 
jeder wartet auf das technische Bureau, das anscheinend mit 
seinen Arbeiten nicht vorwarts kommen kann. Eine Eile ist 
hier aber nicht moglich und auch nicht angebracht, denn jede 
Uniiberlegtheit racht sich sphter in der empfindlichsten Weise 
bei der AusfUhrung des W erkstiickes! Es ist aber I eider eine 
bekannte Tatsache, daLl, wer.n bei dem Zusammenbauen der 
Maschinen oder der Montage der ganzen Anlagen verschiedene 
Stucke nicht passen oder konstruktiv nicht richtig ausgefallen 
sind, hierfiir in erster Linie dafl technische Bureau verantwortlich 
gemacht wird. Das techniscr e Bureau tragt die Schuld, wenn 
der Liefertermin nicht eingehalten werden kann, weil d!e Zeich
nungen zu spat in die W erkEtatten gekommen sind; das tech
nische Bureau tragt aber auch die Schuld, wenn die Vor
anschlage iiberschritten sind, welche auf Grund eines noch 
nicht einmal sicheren oder reifen Projekts aufgestellt waren. 
Das technische Bureau ist somit der Priigelknabe fiir alle Vor
kommnisse, ihm werden alle Unannehmlichkeiten und Verluste 
in die Schuhe geschoben, ganz gleich, ob dies wirklich gerecht
fertigt ist oder nicht. 

W enn man sich nun die Tatigkeit in einem technischen 
Bureau ansieht und alle V er.:laltnisse genau priift, kann man 
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sich da wohl dariiber wundern, daf.l bier und dort nicht alles 
wie am Schniirchen geht, sondern auch ab und zu einmal ein 
Irrtum oder Fehler unterlauft? So fern ein W erk eine Spezialitat 
ausfiihrt, welche von ]anger Hand vorbereitet und in ruhiger 
Weise durchgearbeitet und aufgezeichnet werden kann, dann 
darf wohl angenommen werden, daf.l bei der Ausfiihrung des 
Stiickes keine nennenswerten Unzutraglichkeiten vorkommen 
konnen. W enn aber, urn den Wiinschen oder den Bediirfnissen 
der Werkstiitte zu geniigen, mit dem Auszeichnen von Einzel· 
stiicken begonnen werden muLl, beyor iiber das Ganze noch 
nich t einmal all e A bmessunge n und Formen festgelegt 
sind, da muLl man es als einen gliicklichen Zufall ansehen, 
wenn schlief.llich das W erkstlick ohl'le N acharbeiten oder Ersatz
stiicke, tadellos hergestellt worden ist. Auf Verbesserungs- oder 
Erganzungsarbeiten muLl jede Fabrik gefaf.lt sein, welche be
standig Neukonstruktionen auszufiihren hat, denn dieselben 
lassen sich nicht vermeiden, sie liegen in der N atur der Sache 
und miissen bei der Annahme der Auftriige und bei der Preis
stellung der Fabrikate beriicksichtigt werden. Urn aber nach 
Moglichkeit Irrtiimer aus den Werkstattzeichnungen fern zu 
halten, wcrden dieselben in Yielen Fabriken durch einen selb
standigen Kon trollingenicur einer Nachpriifung unterzogen. 
Diese l'riifung erstreckt sich hauptsiichlich auf einen Vergleich 
und eine Zusammenstellung aller Zahlen, auf das Nachrechnen 
von Tragfahigkeit, Haltbarkeit, Fcstigkeit usw. einzelner Stiicke, 
sowie auf die Einhaltung der in der Fabrik bestehenden Nor
malien. Eine solche allgemeine Kontrolle, von einem bei der 
Konstruktion der Maschine nicht beteiligten Ingenieur, hat einen 
nicht zu unterschatzenden Wert, wei! derselbe alles mit un
befangenen Augen ansieht und infolge seiner Spezialtiitigkeit 
sich cine gewisse Erfahrung in der Auffindung yon frrtiimern 
anzueignen pflegt. 

Die Werkstattzeichnungen sind gleichfalls, wie die I'rojekt
zeichnungen, mit laufenden N ummern zu bezeichnen. Hehr 
empfehlenswert ist es aber, yon jeder Konstruktionszeichnung 
eine Pause anzufertigen, diese aufzuziehen und nach der Werk
statt weiter zu geben, die Originalzeichnung aber im ArchiY des 
technischen Bureaus aufznbcwahren. Alle auf einer Werkstatt
zeichnung aufgezeichneten Gegenstande miissen mit einem Namen 
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und einem groLlen Buchstaben verse hen werden, wonach sie 
benannt werden konnen. Auch ist bei allen gezeichneten 
Stiicken anzugeben, in welcher Anzahl diesel ben auszufiihren 
sind. Die Angabe des Namens eines jeden Stuckes dient als 
Benennung im mtindlicher, Verkehr, wahrend der groLle Buch
stabe bei den schriftlichen Aufzeichnungen der W erkstatt, den 
Lohnzetteln usw. benutzt wird. 

Beispiel: 

Zeichnung 2350. 1 Lagerstuhl A 
1 Lagerdeekel B 
1 Lagerpfanne C 
2 Lagerdeekelschrauben D 

Der Nutzen und Wert dieser Anordnung wird an anderer 
Stelle noch eingehender bflsprochen werden. 

Damit nun mit Leichtigkeit alle Zeichnungen zu jeder Zeit 
aufgefunden werden konnen und es nicht notig ist, stundenlang 
die Schranke zu durchwiihlen, wenn von irgendeinem Blatt 
Einsicht genommen werden soll, empfiehlt es sich, eine ein
fache und doch iibersichtliche Buchfiihrung fur das technische 
Bureau zu schaffen. Wie eine trbersicht iiber die Projekte er
reicht werden kann, ist bereits angegeben. Fiir die zur Aus
fiihrung gekommenen Anlagen und Maschinen, sowie ftir die 
Einzelzeichnungen, diirfte sich die Einrichtung von drei Biichern 
empfehlen, welche nach den Formularen 10 bis 12 herzustellen 
sind. Das Buch-Formular 10, Seite 94, dient zum fortlaufen
den Eintragen aller Zeichnungen. Ist eine Zeichnung fertig 
gestellt, so erhalt sie die an die Reihe kommende Nummer und 
wird dann neben derselben in dieses Buch mit kurzer Angabe 
ihres Inhalts, "ihrer Bestimmung, des Datums der Fertigstellung 
und des Namens des HPrstellers eingetragen. Der Zweck dieses 
Buches ist erstens zu vuhtiten, daLl Zeichnungen doppelte Num
mern erhalten, dann aber auch, urn eine Kontrolle zu bekom
men, wann und von wem dieselben hergestellt worden sind. 
Da die Daten fiir die ll'ertigstellung der Zeichnung in gleicher 
Reihenfolge mit der Nummer derselben gehen, so ist der Beweis 
i'1ber die Zeit der Fertigstellung einer Zeichnung ein sehr zuver
lassiger und kann in 3treitfallen zur Richtigstellung der Tat
sachen benutzt werden. 
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In das Buch nach Formular 11, Seite 95, erfolgt die Ein
tragung der Zeichnungen auf den Namen der Besteller. Handelt 
es sich um eine gri.iLlere Anlage, bei der viele Zeichnungen an
zufertigen sind, so wird flir jeden Bet'teller eine ganze Seite 
vorbehalten, handelt es sich aber nur um kleine Auftrage, so 
werden die Zeichnungen gleich fortlaufend hintereinander, wie 
auf dem Formulare angedeutet ist, eingetragen. Kommen bei 
einer Anlage bereits ansgefiihrte Maschinen zur Ausfiihrung, dann 
wird auf Grund der Stiicklisten nur die Hauptzeichnung oder, 
wenn Anderungen stattgefunden haben, auch die Zeichnung der 
Anderung an dieser Stelle eingesetzt. Die Dampfmaschine No. 15 
ist wiederholt hergestellt und kommt in dem Beispiele des For
mular 11, Seite 95, in mweriinderter \¥ei:oe zur Ausfiihrung; 
es ist daher auch nur die zusammengestellte Zeichnung der
selben angefiihrt worden. 

In das Buch nach Formular 12 a und b, Seite 96, werden 
die Zeichnungen nach Maschinen oder Anlagen geordnet einge
tragen. Dieses Buch wird neben dem vorher beschriebenen ge
fiihrt. Es hat den Zweck, sofort eine Dbersicht iiber alle Zeich
nungen zu erhalten, welehe einen Gegenstand behandeln. In 
diesem Buche erhalt jede Maschine eine Seite zugewiesen -
Form. 12 a - dagegen wenlen Transmissionsanlagen und der
gleichen samtlich hintereinander aufgefiihrt - Form. 12 b -
und dann in der Spalte ,Bermerkungen" angegeben, fUr wen 
dieselben zur Ausfiihrnng gekommen sind. 

J edes dieser beiden letzten Bucher erhlilt natlirlich ein 
Register, damit das Auffinden der Besteller oder Maschinen 
erleichtert wird. 

Wahrend in das Buch, nach Formular 10, Seite 94, die Ein
tragungen von jedem, der eine Zeichnung ausgefiihrt hat, selbst 
vorgenommen werden muLl, wird die Fiihrung der Biicher 
nach Formular 11 und 12 einem Techniker, der den Posten 
als Archivar erhiilt, iiherlassen; derselbe hat dann auch gleich
zeitig das Ordnen und Ausgeben der Zeichnungen zu be
wirken. Zeichnungen a us dem Archiv diirfen nur durch V er
mittlung des Archivars entnommen werden. Will ein lngenieur 
eine Zeichnung haben, so hat er sich wegen Herausgabe der
selben an den Archivar zu wenden. Der Archivar lliLlt sich 
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Nummer Inhalt I I Datum 
der der 

I 

Besti mmung I der An-
Ausgefiihrt 

Zeichnnng Zeichnung fertigung von 

I I 
6428 Zylinderkolben HD. 14 28./V. 04 I Koch 

6429 Lager mitSohlplat-
ten und Anker-

7fl m/m 29./V. 04 Baumann 

schraube 

6430 Fiihrungs bock c. 12 30./V. 04 Weber 

6431 Anlagezeichnung G. Warner, Berlin 1./VI. 04 Eitner 

6432 Dampfzylinder c. c. 18 2./VI. 04 Meyer 

6433 Kurbelwelle c. c. 18 2./VI. 04 Meyer 

6434 Winde I "\\·. Schultze, 3./VI. 04 Schneider 
Potsdam 

6435 Schmiedeteile dazu Derselbe 3./VI. 04 Schneider 

6436 Transmission G. Yv erner, Berlin 6./VI. 04 Eitner 

6437 Dampfkessel Derselbe. 8-/VI. 04 Schmidtke 

6438 Zentrifugalpumpe M. Borner, Coln 9./VI. 04 Lemke 
200 m/m 

6439 Schmiedeteile dazu Derselbe 9./VI. 04 Lemke 

6440 Rohrleitungen I G. Werner, Berlin 11./VI. 04 Schmidtke 

I I 
I 
I 
I 
! 

I ' 

I 

I 
I 

! 

I I 

I 
I 
I 
I 

Formular 10. 



N arne des Em pfangers 

Gustav "Werner, 

Berlin 

Wilhelm Schultze, 

Potsdam 

~iax Borner, 

COln 

I 

: 
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Inhalt der Zeichnnng I 

Nummer ! Datum 

der I der An
!Zeichnung fertigung 

----------c--=~-~c-=-o==~-=cc='=======~-====-=1 

Anlagezeichnung 

Transmission 

Hd. 15 

Dampfkessel 

Rohrleitnngen 

I 6431 

6436 

4H40 

64H7 

6440 

IN asserpumpe 120 mm 5265 

Win de 64;34 

Scbmiedeteile dazu 641\5 

Zentrifugalpumpe 200 mm 64B8 

Schmiedeteile dazu 64:39 

Formular 11. 

1./VI. 04 

6./VI. 04 

8./VI. 04 

11./Vl. 04 

B.jVI. 04 

B./VI. 04 

9./VI. 04 

9./VI. 04 
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Nummer I r Datum I 
der .1 Inhalt der Zeichnung der An- I 

Zeichnungl 1 fertigung 1 

i======~==================o=* 

I 
Hochdruckdampf-

maschine Hd. 
4160 1 Zylinder 1./X. 97 

Bemerkungen 

4161 Kolben 1./X. 97 
Exzenter B.jX. 97 
Schieber 5./X. 97 
Schmiedeteile zur Steuerung 5./X. 97 
Grundplatte . . . . . 5./X. 97 
Welle und Schwungrad . 6./X. 97 
Lager . . . . . . . 6./X. 97 I 
Anker und Bolzen . 6.jX. 97 I 
Zusammengestellte Zeichnung 2./IV. 981 
~nderung der Welle . . fl./VL1900 fiir Wessel, Miinchen 
Anderung des Kolbens . . . 12.JIX.1901 neue Konstruktion 

I 

I 
Fc.rmular 12 a. 

Nummer I I Datum I 
der Inhalt der Zeichnung der An- Bemerkungen 

Zeichnungl I fertigung 

Transmi s sio nen. 
.12./VI. OB 5840 W ellenleitungen F. Neumann, Thorn 

5841 Seilscheiben . .12./VI. OB " 5842 Riemscheiben . 2./VI. 03 " 5930 Wellen und Lager .
1

4./IX. 03 W. Stock, Essen 
5961 Wellen, Lager, Riemscheiben 3./X. 03 . Julius Cohn, Danzig 
6406 Seilscheiben . . . . 4./II. 04 1 K. Giese, Breslau 
6436 Transmissionsteilf, .13./VI. 04 G. Werner, Berlin 

I I 

Formular 12 b. 
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aber bci \'erabfolgung (ler Zeichnung eine kurze Empfangs
beschei nigung 

~eichnnng Ko. erhalten 

den .. ten .. 190 Kame .. 

erteilen, oder marht in ein fur diesen Zweck angelegtes Zeich
mmgs-Ausgabebuch eine entsprechende li;intragung. Vorzuziehen 
ist aber die Ausstellung von Empfangsbescheinigungen, wei! 
bei diesen jeder Irrtum i.iber den Empfanger ausgeschlossen ist. 

Der Arehivar tragt die Verantwortung i.i ber den Verbleib 
aller Zeichnungen, er hat darauf zu aehten, daLl alle Zeichnungen 
mit entspreehenden Nummern an der vorgeschriebenen Stelle 
versehen werclen. 

Bevor eine Zeiclmung da:s technische Bureau verlaLlt, ist es 
empfehlenswert, dieselbe durch die Hande des Archivars gehen 
zu lassen, damit er tiber den Verbleib der Zeichnung unter
richtet wird. 

In welcher Weise der geschaftliche V erkehr zwischen dem 
technischen Bureau und der W erkstatt hergestellt und die 
Kontrolle der Zeichnungen bewirkt wird, soll an einer anderen 
Stelle besonders ausgefiihrt werden. 

Die Zeichnungen-Kontrolle. 

Es gibt niehts Unangenehmeres, als wenn man stunden
lang naeh einem Gegenstand such en muLl, ohne dense! ben zu 
fin den. Die schone Zeit, wPlehe man zur Ausfi.ihrung einer 
dringenden Arbeit benutzen konnte, muLl vertriidelt werden, weil 
infolge von Unordnung, kein Mensch tiber den Verbleib dieses 
oder jencn Gegenstandes eine Auskunft zu geben vermag. Helle 
Verzweiflung packt den Suchenden, aber je mehr sich die Auf
regung steigert, urn so we niger ist Aussicht, da:s Gesuehte zu 
fi.nden. Zu denjenigen Gegenstanden, die man in Fabriken 
recht oft nicht habhaft werden kann, gehoren die Zeichnungen. 
Der Ingenieur, der Werkmeister oder Arbeiter, welcher eine 
Zeichnung plOtzlich braucht, durchlauft nachfragend alle 
Raume des Werkes, aber kein Mensch will sie gesehen oder 

Ballcwski, Fabrikbetrieb. 2. Auf!. 7 



98 Die Zeichnungen-Kontrolle. 

gehabt haben. Endlich findet sich das verloren gegangene Blatt 
vor, es lag wohl verwahrt in einem Schranke oder in einer 
Schublade; ein Arbeiter, der selbst vor einiger Zeit dassel be 
lange Zeit gesucht und endlich dann gefunden hatte, wollte 
nicht ein zweitesmal eine gleiche Zeichnungsjagd unternehmen 
und hatte daher das Blatt so sorgfaltig aufbewahrt, oder wohl 
rich tiger gesagt, versteckt, daLl es von einem anderen so leicht 
nicht gefunden werden konnte. W er in einem W erk oftmals 
solche Zeichnungsjagden durchgemacht hat, wird jede Einrich
tung mit Freud en begruLlen, die ihn kunftighin vor sol chen 
bewahrt. 

Wie schon beim Kapitel , Technisches Bureau" bemerkt, 
empfiehlt es sich, die Originalzeichnungen im Archiv aufzu
bewahren und fur den Gebrauch in den Werkstatten Duplikate 
herauszugeben. Diese Duplika1;e bleiben, sofern es sich urn 
oftere Wiederholungen in der Fabrikation handelt, bestandig in 
der Werkstatt und werden dort, in der Zeichnungsausgabe in 
Schranken und nach der Numrner geordnet, aufbewahrt. Urn 
jederzeit zu wissen, wo sich eine Zeichnung befindet, wird ein 
Kontrollapparat aufgestellt, welcher, wie Fig. 1, Seite 99, zeigt, 
eingerichtet ist. Je nach der Zahl der vorhandenen Zeich
nungen wird der Apparat mit mehr oder weniger Tafeln her
gestellt, an denen sich kleine Haken befinden, welche mit fort
laufenden Nummern versehen Bind. Will nun ein Arbeiter eine 
Zeichnung haben, so hat er eine kleine Blechmarke abz~

geben, welche seine Nummer tragt. Diese Blechmarke wird 
auf die Nummer des Kontrollapparates gehangt, welche die 
Zeichnung hat, und bleibt dort so lange hangen, bis die 
Zeichnung wieder in der Ausgabe abgeliefert wird. Damit die 
Zeichnungen nicht ubermaLlig lange Zeit in der Werke herum
liegen und dort beschadigt werden, sind dieselben samtlich jeden 
Sonnabend bei der Ausgabe wieder einzuliefern und konnen 
dann am Montag, wenn sie gebraucht, aufs neue abgeholt werden. 
Da jeder Arbeiter eine bestimmte Anzahl Blechmarken erhalt, 
die er als Belag bei Entnahme bestimmter Gegenstande zu 
hinterlegen hat, so ist derselbe vor seinem Abgange gezwungen, 
alle Sachen, welche er gegen Hinterlegung einer Marke zur Be
nutzung bekommen hat, auch wieder abzuliefern. Es ist daher 
nicht moglich, daLl Arbeiter vor ihrem Fortgange Zeichnungen 
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Fig. 1. Zeichnungen-Kontrollapparat. 
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irgendwo liegen lassen, oder gar vernichten, denn sie sind ver
pfiichtet, ihre Marken zur Stelle zu schaffen und das bedingt 
auch d.ie Ablieferung der Zeichnungen, welche gegen Hinter
legung der Marken ausgeliefert worden sind. Die Arbeit der 
Zeichnungsausgabe und Kontrolle ist eine so leichte und ein
fache, da!3 sie von jed em untergeordneten W erkstattbeamten 
neben anderen Arbeiten verrichtet werden kann. 

Der Kontrollapparat besteht aus einem schmiedeeisernen 
Rohre von etwa 800 mm Lange, auf das an heiden Seiten 
Scheiben von 200 mm Durchmesser aufgelotet sind, welche an 
ihrem Rande 20-40 Locher von 6 mm Durchmesser erhalten. 
Dieses Rohr wird auf eine senkrechte Welle aufgesteckt, welche 
auf einem eisernen Fu!3 befest.gt ist und etwa 1 m, von der 
Unterkante des Fu!3es gemessen, einen Bund erhalt, auf dem 
die eine Scheibe des Rohres r'.Iht, so da!3 dann das Ganze be
liebig gedreht werden kann. Zwischen den heiden Scheiben 
werden nun die mit Zapfen versehenen Nummertafeln ein
gehangt, welche einzeln urn die Zapfen und in ihrer Gesamtheit 
urn die Welle belie big gedreht werden konnen. Die Nummer
tafeln sind a us Zinkblech, erhalten leichte holzerne Rahmen 
und werden in etwa 800 mm Hohe und 500 mm Breite her
gestellt. Da die Tafeln von jeder Seite mit Hakchen zum 
Aufhangen von Marken versehen werden, und auf jeder Seite 
etwa 300, also auf jeder Tafel 600 Haken mit Nummern an
gebracht werden konnen, so kann auf einem Apparat von 20 
Tafeln schon eine Kontrolle iiber 12000 Zeichnungen ausgeiibt 
werden. Je nach Zahl der Zeichnungen ist die Gro!3e der 
Tafeln und die Anzahl derselben zu bestimmen. 

Der Voranschlag. 

Das Vorveranschlagen und Projektieren einer Sache wird 
meistenteils von ein und d·arselben Person ausgefiihrt, tatsach
lich greift aber das Vorvernnschlagen in die Tatigkeit der kauf
mannischen Abteilung hinein, wahrend das Projektieren eine 
rein technische Angelegenheit ist. Das V orveranschlagen wird 
in recht verschiedenartiger 'V eise vorgenommen. Sofern es sich 
urn Anschliige auf Maschin•m und Einrichtungen handelt, welche 



] ler Voranschlag. 101 

bereits einmal ausgefi1hrt wurden uml von denen zuwrlassige 
Kalkulationen vorhanden sind, bereitet diese Arbeit keine groLlen 
Schwierigkeiten, denn es sind die w>rhandenen V nterlagen nur 
den vorliegenden neuen Verhaltnissen anzupassen, und die ganze 
V eranschlagung wickelt sieh dann als ein rnehr oder we niger 
groLles Rechenexempel ab. Anders liegen aber die Sachen, 
wenn Voranschlage iiber ( ~egenstande oder Einrichtnngen ab
gegeben werden sollen, die bisher von dern \Verke noch nicht 
ausgefiihrt waren; da heif.lt es achtgeben nnd Vorsicht walten 
lassen, wenn nicht durch Ubernahme der Arbeit, statt eines 
Verdienstes, ein grol.ler Verlust herbeigefiihrt werden soll. 

Sobald ein Projekt fertiggestellt ist und die Gewichte aller 
Gegenstande berechnet sind, empfiehlt es sich, alle diese Unter
lagen der Kalkulatur zu 11bergeben, damit diese auf Grund der 
vorhandenen Kalkulationen oder der yon der W erkstattsleitung 
einzuholenden Auskiinfte iiber die Bearbeitungskosten die Selbst
kostenberechnung der zu veranschlagenden Sachen vornirnrnt. 
Bei Arbeiten der Kesselschrniede, der < }ieLlerei, bei Eisenkon
struktionen und dergleichen wird es nicht schwer fallen, auch 
fllr bisher noch nicht ausgefiihrte Gegenstande den Aufwand an 
Arbeit ziernlich genau bestimmen zu konnen, so daLl die Mog
lichkcit vorhanden ist, die t:\elbstkosten einer Liefenmg derartig 
zu veransehlagt'n, daLl die Gefahr, eincn Verlust bei einem Ge
schiift crleiclen zu ki.innen, ziemlich ausgeschlossen sein wird. 
Schwieriger ist es aber, wenn es sich urn Erzeugnisse des 
Maschinen banes handelt, bei welch en man bei der V or
veranschlagung noch nicht einrnal weiLl, welcher Arbeitsaufwand 
bei der Bearbeitung dieses oder jenes Stiickes eintreten kann, 
oder in welcher Weise die Bearheitung rnancher Gegenstande 
i1berhaupt rnoglich ist. In solchen Fallen zutreffende Lohn
satze vorher zu bestimmen, ist eine schwere Aufgabe, die selbst 
der erfahrenste Praktiker nicht immer ;mtreffend wird losen 
ki)nnen. 

Wie schon angedeutet, erfolgt das Vorveranschlagen in 
verschiedener \Veise; wahrend also bei bekannten Gegenstanden 
die vorhandenen Kalkulationen die Grundlage bilden, wen len 
bei noch nicht ausgefi.lhrten Sachen andere W ege eingeschlagen, 
urn zu einem Ergebnis zu kornmen. Die beliebteste Art der 
Vorveranschlagung ist in solchen Fallen, einen Gewichtspreis 
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zu ermitteln oder anzunehmen, und danach dann den vor
liegenden Gegenstand zu berechnen. Als Unterlage fiir eine 
solche Berechnung dienen gewohnlich auch die friiher ermittelten 
Gewichtspreise fiir ahnliche Ausfiihrungen. Es ist ja klar, daLl 
eine ZuverHissigkeit in einem solchen System nicht liegt, aber 
in der Kot greift man nach einem Strohhalm, und jedenfalls 
ist es noch besser, einen Gewichtspreis fiir einen Gegenstand 
durch V ergleich mit anderen von ahnlicher Beschaffenheit, die 
man selbst ausgefiihrt und sorgfaltig kalkuliert hat, zu er
mitteln, als die Preislisten und Kostenanschlage anderer W erke 
zu benutzen, von denen man nicht weiLl, ob dieselben wirklich 
sachlich festgestellt sind, oder nur wildgegriffene Zahlen ent
halten. Immerhin treten bei Berechnungen nach dem Gewichts
preise doch Ofter recht unangenehme Erscheinungen zutage. 
W er oft in sorgfaltigster WeisE: Maschinen kalkuliert und dann 
zum Schlu£3, zur eigenen Belehrung, den Selbstkostenpreis fiir 
100 kg Nettogewicht bei denselben berechnet hat, wird nicht 
selten Resultate erhalten, webhe ganz unerklarlich erscheinen. 
Obgleich bei zwei oder mehreren Gegenstanden anscheinend 
gleiche Verhaltnisse vorliegen, gibt es trotzdem, falls die Ge
wichtsberechnung bei ihnen zur Anwendung gelangt, ganz wesent
lich voneimtnder abweichende Resultate. Sind namlich die Ab
weichungen bei den Einzelbetragen in der Kalkulation auch nur 
gering, so werden doch die vielen Posten in dersel ben, so fern 
sie sich in der Mehrheit nach einer Seite neigen, so be- oder 
entlastend wirken, da£3 sich daraus die Verschiedenartigkeit des 
Gewichtspreises sehr gut erklaren laLlt. Schon der Umstand, 
ob Arbeiten auf Maschinen ausgefiihrt werden, die mit mehr 
oder weniger Generalunkosten- Aufschlagen belegt sind, wirkt 
ganz wesentlich auf den Gewichtspreis ein. Der Einspruch, daLl 
der Nettoarbeitslohn in solchen Fallen doch derselbe ware, kann 
das festgelegte Resultat nicht and ern, denn die V erteilung der 
Generalunkosten ist, wie wir an anderer Stelle gesehen haben, 
auf Grund der Leistung und der entstehenden Betriebsbelastung 
der Arbeitsmaschinen erfolgt, da ist es nicht angangig, sich mit 
der Einrede der gleich hohen Arbeitslohne iiber solche An
ordnungen oder Tatsachen hinwegzusetzen. 

Eine andere Art, einer. Gegenstand zu veranschlagen, be
steht darin, da£3 man die Gewichte der einzelnen Sti.icke 
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berechnet, die Matcrialwertt> festsetzt und dann durch die Werk
statten die Lohne fllr die Bearbeitung bestimmen HWt. Eine 
solche Vorveranschlagung ist cine ideale, nur muLl man nicht 
vcrlangen, daLl bei dcr Ausfiihrung der Arbeiten auch stets die 
veranschlagten ArbeitHlohne zutreffend sein muss en! Eine V or
veranschlagung erfolgt fast niemals auf Grund sorgfaltig aus
gearbeiteter Werkszeichnungen, sondern nur nach allgemeinen 
Aufrissen und Angahen. Da ist es cine Unmiiglichkeit, die 
Liihne so zu bestimmen, daLl solche in jedem Falle fiir die 
Ausfiihrung des Stii.ckes zutreffend sein konnen. Schon der 
eine Umstand, daLl dcr EisenguLl barter ausfallen kann, als dies 
sonst der Fall ist, venmmcht bei der Bearbeitung nicht selten 
eine Erhohung des Lohnes von 2.1 und mehr Prozenten. Tritt 
dann noch der lTmstan(l ein, daD an den Arbeitsflachen mehr, 
als gewohnlich, abgenommen werden muLl, dann entsteht un
erwartet ein Mehrlohnmtfwand, der den von der W erkstatt aus
geworfenen Lohn fast um das Doppelte iibertrifft. Wie mit 
dem Lohn, so geht cs aber auch rccht oft mit den bcrechneten 
Gewichten. Miigen die Gewichtc bei der \' orveranschlagung 
noch so genau he reel met Rein, ganz zuverlassig sind sic fast 
niemals, werden ec: auch niemals scin, denn zwischen Veran
schlagung und Ansflihrung liegen Jie V crhandlungen mit dem 
Anfragenden und kommPn die sorgfaltigen Durcharbeitungen 
der W erkstattszcichnungen. Der Anfragende hat bei der Be
stcllung die Ang(~bute der Konkurrenz zur Hand und verlangt, 
dal.l ihlll bei gkichen Preisen, gleiche Leistungen und Haltbar
kcit bei Erteilung detl Auftragcs zugcstandc>n winl. Die Durch
arbeitung dcr W crkzeichnungen ergibt, daD mit den veran
schlagten Dimensioncn die eingegangene Leistung und Haltbar
keit nicht mit Sicherhcit erreieht werden kann nnd daher 
iiberall an Material zugegcbcn werclen muf.l. Die Folge ist, daLl 
schlieLllich auch zwi~chen clem veranschlagten und dem am:
gefiihrten Stucke Gewichtsvcrschiedcnheiten cntstehen, die ganz 
wes(mtlich die Herstcllungskostcn eines Gegenstandes erhohen. 

Ziehen wir nun eine Lehre ans cliesen Andeutungen, clann 
kommen wir zu dem Ergebnis, claf.l 

] ) niemals vcrlangt werden kann, dn/3 die Yon der Werk
statt veranschlagten EinzelHihnc unter allen Umstanden 
fiir die A u:-;filhrung eines Stiickes zntrcffencl sein kiinnen, 
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und daLl der W erkstattsleitung kein Vorwurf gemacht 
werden darf, wenn bei der Ausfuhrung von dem Vor
anschlage abweichende Li:ihne gezahlt werden; 

2) auch die fUr den Voranschlag angenommenen Gewichte 
ganz wesentliche Anderungen bei der AusfUhrung er
leiden ki:innen, ohne daLl hierfiir dem die Gewichts
berechnung ausfiihrenden Techniker eine Y erantwortung 
auferlegt werden kann. 

Wer V oranschlage ausfUhrt, muLl alle moglichen Zwischen
fane berucksichtigen, er muLl sehen und priifen, was ihm unter
breitet wird, aber dann seine eigenen Erfahrungen betatigen und, 
wo es ihm angebracht erscheint, demrtige Sicherheitsaufschlage 
eintreten lassen, daLl mit dem V oranschlage allen V erhaltnissen 
Rechnung getragen, das Werk vor Verlusten geschiitzt und da
bei auch die Konkurrenzfahigkeit desselben nicht beeintrachtigt 
wird. Das V orveranschlagen bedingt daher eine groLle Aufmerk
samkeit uncl praktische Erfahrung, daLl beides aber in sehr 
vielen Fallen auLler acht gelassen wird, zeigt ein Blick auf die 
Angebote bei i:iffentlichen Lieferungen. Ganz unverstandliche 
Zahlen treten uns bier oft entgegen. Es ist ausgeschlossen, daLl 
bei ein und demselben GegenstandE·, bei dem alle Einzelheiten 
fiir die Ausfiihrung von sachkundiger Seite vorgeschrieben sind, 
die Preisforderungen so auseinandergehen ki:innen, wie es bei 
i:iffentlichen Ausschreibungen zu sehm ist. Wenn sachgemaLl eine 
Lieferung veranschlagt ist, dann sind Preisverschiedenheiten bis 
50 und sogar noch mehr Prozent ganz ausgeschlossen. Leider 
geben sich viele Personen nicht diE Miihe, eine sorgfaltige V or
veranschlagung der vorgeschriebenen Objekte vorzunehmen, man 
will die Lieferung unter allen Umstanden erhalten und da werden 
Angebote in den blauen Dunst hinein abgegeben. Solche Geschafts
handhabungen schadigen alle soli den Unternehmen; denn tragt 
der leichtfertige Anbieter auch in erster Linie seine eigene Haut 
zu Markt, so verdirbt doch das schlechte Vorbild die guten Sitten, 
und bei nachster Gelegenheit versucht ein anderer Waghalsiger 
durch unbesonnene Preisstellung die ausgeschriebenen Lieferun
gen zu erhalten. Ein richtiger Voranschlag sichert einen Ver
dienst, es kann daher nur dringend empfohlen werden, den 
Voranschlagen die gri:iLlte Aufmerkfmmkeit zu schenken, selbige 
nie zu iiberhasten, sondern sie st•ots in Ruhe und Uberlegung 
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auszufi.ihren. Dann aber, wenn man ein Re:<ultat gefnnden hat, 
soll man dies zur Abgabe rles Angebotes auch wirklich benutzen, 
und nicht aus Fureht yor der Konkurrenz die Richtigkeit der 
t'igenen Berechnungen bezweifeln und schlieLllich Angebote ab
geben, welche zweifellos einen Verlust hei der Ausfi.ihrung der 
Bestellung herheifi.ihren nuissen. ER ist ja sehr schwer, in 
f'chlechter Geschiiftszeit diesen Grundsatz stets zu befolgen; denn 
urn die Arbeiter zu beschaftigen und das Werk nicht stillliegen 
zu lassen, ist jeder l'nternehrner gem bereit, auf jeden Verdienst 
zu verzichten und obenein noch ein weiteres Opfer zu bringen. 
Aber irnrnerhin sollen solche ( }mvaltakte, unter allen Umstanden 
eine Arbeit zu t>rhalten, doch nm in sehr seltenen Fallen 
angewandt werden, denn rifter wiederholt, ii.ihren sie zu keinem 
guten Ende. 

Die Bezeichnung der Erzeugnisse. 

In jedem Geschaft ist nach .Mi:iglichkeit die Vielschreiberei 
zu vermeiden, dies schliel.lt nicht aus, daf.l alle wichtigen Hand
lungen :;chriftlich bt>h:mdelt werden, doch soil bei solchen Ge
legcnheiten nur uie denkbar ki.irzestc Fassung gewahlt werden. 
Hat man es durchweg mit schreihgewandten Personen zu tun, 
dann komrnt efl nicht darauf an, ob eine Ausdrucksweise einrnal 
dwas Hinger ausfiillt, als sie eigentlich notwendig ist. W enn 
aber in ciner Fahrik den Arbeitern zugemutet werden soll, i.iber 
ihre ganze Tiitigkeit schriftliche Aufzeichnungen zu machen, da 
ist es dringend erforderlich, daf.l von cler Yerwaltung solche 
Anordnungen getroffen werden, daf.l einern Arbeiter die Schrei
berei l;:eine grol.le Belastigung hereitet. Urn viele Schreibereien 
zu vermeiden, ist es in en,ter Linie notwendig, dal.l aile Erzeug
nisse cines W erkes eine ganz kurze Bezeichnung erhalten. Diese 
BPzeichnung muf3 a her ~o gewahlt werden, daf3 sie nicht erst 
von einem jeden Arbeiter milhsarn auswendig gelernt werden 
brancht, sonclern sie ist so anzuordnen, dal.l jede, nur etwas denken
dc FenlOn bei einiger Obung ganz allein auf diesel be kommen kann. 
Ferner wird aber darauf zu achten sein, dal.l durch die Bezeich
nungen keine \' t:>nvechslungen und lrrti.imer hen·orf!erufen wer
den kiinnen. :Mit anderr·n Worten, fliP Bezeichnungen aller Er-
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zeugnisse miissen so klar und einfach sein, da13 eiue MiLldeutung 
derselben ausgeschlossen ist. 

Jede Fabrik hat fUr ihre Erzeugnisse bestimmte Worte, 
welche als Benennung derselben beim telegraphischen Verkehr 
dienen. Sehr schon und zweckmiiLlig isl. es, wenn diese tele
graphischen Stichworte auch gleic:h auf den inneren Geschafts
verkehr einer Fabrik iibertragen werden konnen. Ein solches 
Verfahren durchzufiihren, wird aber nur in sehr seltenen Fallen 
moglich sein, weil es oft schwer [allen di.irfte, W orte zu find en, 
welche allen V erhaltnissen Rechnung zu tragen imstande sind. 
Fur die \V erkstatt geniigen in dell meisten Fallen einige Buch
staben, um jeden in dem Werke Beschaftigten den Sinn der
selben verstandlich zu machen. Bd dem telegraphischen Verkehr 
zahlt aber jeder einzelne Buchsta be fiir ein Wort, das bezahlt 
werden muLl; verringern oder vereinfachen also beispielsweise 
drei einzeln hergestellte Buchstaben die Schreiberei in dem 
Fabrikbetriebe, so verteuern sie andernfalls das Telegraphieren 
derartig, daLl es nicht zweckma13ig erscheint, hierbei die Bezeich
nungen des inneren Werkbetriebes in Anwendung zu bringen. 
Immerhin wird es aber viele Falle geben, wo sich die innere 
mit der au13eren Bezeichnung eines Erzeugnisses vereinigen lii.Llt; 
wo dies dann moglich ist, sollte es durchgefiihrt werden, denn 
eine solche allgemeine Einheitlichkeit in allen Bezeichnungen 
vereinfacht den V erkehr ganz wesentlich und verhindert die 
Entstehung von Irrtlimern. 

Nachstehend einige Angaben, welche fiir den Werkstatts
verkehr passend sind, sieh aber auch fiir den telegraphischen 
V erkehr eignen. Die Buchstaber, driicken die Bezeichnung der 
Maschine a us, die Zahlen geben deren GroLle an; mehr als 
zwei W orte kiinnen also niemals bei einer telegraphischen t!ber
weisung fiir die zutreffende Bezeic'1rmng einer Maschine berechnet 
werden. 

Hd 1 
Hdc 1 

c 2 
Cc '2 

Beim Dampfmaschinenbau. 

flir Hochdruckdampfmasehine No. 1 
.. Hochdruckdampfmaschine rnit Kondensator 

No. 1 
, Compounddampfmaschine No. 2 
,. Compounddampfmaschinen mit Kondensation 

Ko. 2 



Hsd 3 
Hsdc 3 
Hsdcc 3 

Uk 140 
Rk 45 
Ark 60 
Hk 120 

Dr 4 
Pdr 6 
Ho :) 
B 1 
Wb 3 
Rb 2 
Hb 4 
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, Hochdruckheil.ldampfmaschine No. 3 
, Compoundheiildampfmaschine No. i~ 
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,. Compoundheiildampfmaschine mit Konden
sation No. 3. 

Beim Dampfkessel bau. 

, Cornwalkessel 140 qm Heizflache 
, Riihrenkessel 45 qm Heizflache 
, Ausziehbarer Rohrenkessel 60 qm Heizflache 
, Heizrohrkessel 120 qm Heizflaehe. 

Beim Werkzeugmasehinen hau. 

fiir Drehbank No. 4 
.. Plandrehbank No. (i 

Hobelmaschine No. 3 
Bohrmaschine Xo. 1 

,. Wandbohrmaschine No. 3 
Radialbohrmaschine No. 2 

.. Horizontalbohrmaschine Ko. 4. 

Diese kun:en Angahen mogen geniigen, um den Beweis 
zu fiihren, dal.l eine abgl)kiirzte Schreibweisc fiir den inneren 
Verkehr sich anch fiir die telegraphische Bezeichnung der Er
zeugnisse ermoglichen lal.lt. Solchc Abkiirzungen haben aber 
den Y orzug, daJ3 sie verstandlichcr sind, als wenn fiir tele
graphisehe Benennungen gewisse Stichworte benutzt werden, 
welche oft einen reeht komischen Eindruek machen. Bezeichnet 
man beispielsweise einc Hoehdruckdampfmasehine mit Hd, so 
wird das sowohl jed em Arbeiter in der W erkstatt, als auch 
jed em Fremden beim Telcgraphieren ganz natiirlich vorkommen; 
benutze ich aber fiir eine Hochdruckdampfmaschine ein 8tich
wort wie ,Kohlkopf", dann schwindet jeder Zusammenhang 
zwischen Uegenstand und Bezeichnung, und dies erscheint nieht 
allein abgeschmackt und unverstandlich, sondern es fiihrt auch 
zu Miilverstandnissen, weil es eine Unmiigliehkeit ist, so Wider
sinnige::; in sich aufzunehmen und zu befestigen. Alle Abkiir
zungen miissen logiseh sein, eR dar£ Fngereimtes oder Unzu
sammengehiiriges nicht :msammengebracht werden, nur weilman 
einen bestimmten Zweck errciehen will. Bei allen Anordnungen 
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mu£1 dem Denken und Fuhlen eines jeden Mensehen Rechnung 
getragen werden, damit dieselben leichter in Fleisch und Blut 
der einzelnen Personen ubergehen und ohne gro£\es Kopfzer
brechen und Schwierigkeiten befolgt werden konn.en. W er das 
berucksichtigt, wird keine Enttauschungen erleben, sondern 
gerade bei den schlichten Arbeitern dankbare Forderer dieser 
Einrichtung finden, weil dadurch das sehr vielen Iastige Schreiben 
vermindert wird. 

Die Betriebsverwaltung. 

Die Betriebsverwaltung eines Werkes mu£1 so beschaffen 
sein, da13 sich alles in gro£\ter O:~dnung und Gleichma£1igkeit 
abwickeln kann. Je grof3er ein Werk ist, um so schwieriger ist 
es fUr eine Person alle Einzelheiten c.esselben ubersehen zu konnen, 
darum muLl eine Einrichtung getroffen werden, welche die Arbeits
last auf verschiedene Schultern verteilt, aber doch dahin wirkt, 
dal.l schlie£1lich aile Faden nach einer Stelle zusammenlaufen 
und dadurch der Oberleitung einm Dberblick l.iber das ganze 
w erkgetriebe ermoglichen. 

Den Arbeitern steht unmittelbar der Meister vor. Ist der 
Betrieb nur klein, so wird der Meister als seinen nachsten 
Vorgesetzten gewohnlich den Geschaftsinhaber haben, mit dem 
er aile die Fabrikation betreffenden Angelegenheiten zu besprechen 
hat. Hat der Betrieb einen groJ3eren Umfang angenommen, 
dann wird samtlichen 1\ieistern ein Betriebsleiter - Werkfiihrer 
- vorgesetzt werden mussen, mit dem dann aile geschaftlichen 
Angelegenheiten zu besprechen sind. Gehort das W erk zu den 
grol.lten Unternehmen, bei welchen in einer Werkstatt oder Abtei
lung mehrere Meister tatig sind, so werclen bier Obermeister 
angestellt, welche aile den Fabrikbetrieb betreffenden Angelegen
heiten ihrer Abteilung zwischen Meister und Betriebsleiter 
vermitteln. Soli alles in einem Betriebe klappen, soli ein jeder 
in dem ihm ubertragenen Wirkungskreis Bescheid wissen und 
Auskunft erteilen konnen, so darf bei Erteilung von Anordnungen 
keine Instanz ubergangen werden. In peinlichster Weise mul3 
darauf gehalten werden, daJ3 der Betriebsleiter seine Befehle nur 
dem Obermeister erteilt, uncl dieser nur den Meistern, uncl dal.l 
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leb1tere nur allein direkt mit den Arbeitern zu verkehren haben. 
Geschieht das nicht, dann kommt Unordnung in den Betrieb. 
Anordnungen sind nur von dem niichsten Vorgesetzten zu treffen, 
ist derselbe augenblicklich nicht gleich zur Stelle und eine 
sofortige Erledigung der Angelegenheit nicht zu umgehen, so 
kann auch einmal a u:mahmsweise ein direkter Eingriff eines 
hi:iheren V orgesetzten erfolgen, doch ist dem Ubergangenen bei 
seinem Er~cheinen von den ohne sein vVissen getroffenen An
ordnungen sofort Mitteilung zu machen. Sieht der Betriebsleiter 
bei seinen Rundgiingen durch das W erk, dal.l ein Arbeiter eine 
Sache nicht richtig anfiil.lt, oder sich Ubertretungen zu schulden 
kommen liil.lt, so hat er nicht das Recht, denselben selbst zur 
Rede zu stellen, sondern er hat den Abteilungsvorstand, altlo 
den Obermeister oder Meister, auf das Geschehene aufmerksam 
zu machen, diesen zum Eingreifen zu veranlassen, oder, wenn 
es sich urn eine Angelegenheit handelt, welche ibm eine direkte 
Belehrung des Arbeiters fiir zweckmii13iger erscheinen liil.lt, dieses 
in Gegenwart der niiheren Vorgesetzten des letzteren vorzunehmen. 
Wird so vorgegangen, dann weil.l ein jeder, was geschieht; 
es kommen nicht Dbergriffe vor, welche Mil.lvertltiindnisse oder 
Verdruf.l hervorrufen, es kann kein Arbeiter oder Angestellter 
die Schuld bei einer verunglii.ckten Ausfiihrung auf eine andere 
Person wiilzen, weil nur der niichste Vorgesetzte Befehle zu 
erteilen, und jeder Arbeiter auch nur den Anordnungen seines 
n ii c h s ten V orgesetzten nachzukommen hat. Wird dieser Ge
schaftsgang genau befolgt, geht der oberste Leiter des ganzen 
Unternehmens hierin mit gutem Beispielc allen voran, und stellt 
derselbe sich nicht auf den Standpunkt, dal.l ihm, als erste 
Person, zu jeder Zeit ein direkter Eingriff in alle Tcile des tech
nischen und kaufmiinnischen Betriebes zusteht, sondern dal.l er 
sich, wie jeder seiner Untergebenen, genau nach den getroffenen 
allgemeinen Bestimmungen zu richten hat, dann wird die Ab
wicklung der Geschiifte auch in dem vielseitigen Werkbetriebe 
in glatter Weise sich vollziehen und zu keinerlei Beanstandungen 
Veranlassung geben. 

Sehen wir von den ganz kleinen Bctrieben ab, bei welchen 
der Besitzer derselben gleich der oberste Leiter ist, so wiirden 
die auszufii.hrenden Auftriige, nachdein die Bestellungen aus
ge:,;chrieben und die sonstn(itigen, in anderenKapiteln besprochenen 
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technischen und kaufmannischea Vorarbeiten erledigt sind, zu
nachst in die Han de des W erkfi.ihrers kommen. Der W erkfuhrer 
pruft die Auftrage nebst allen Unterlagen, la13t alles in die 
eingefuhrten Bucher ubertragen und die fur jed en W erkstatts
betrieh auszufiihrenden Arbeitea ausziehen und ausschreiben. 
Sind die Sachen geordnet, was schnell geschehen muLl, damit 
die Herstellung der Bestellungen nicht mehr, als dringend notig 
ist, aufgehalten wird, dann WErden die ausgefertigten Papiere 
und Zeichnungen den Obermeistern vorgelegt, mit denen dann 
die vorzunehmende Arbeit eingehend besprochen wird. Es werden 
die Materialien bestellt, wenn dies nicht schon vorher im tech
nischen Bureau geschehen ist; 3S wird ermittelt und bestimmt, 
ob vorratige Teile Verwendung fin den konnen; es wird die 
Bearbeitung der einzelnen Stucke besprochen und uberhaupt 
die ganze Ausfiihrung der Bestellung so erortert, da13 die Ober
meister in alles Wissenswerte eingeweiht sind, urn danach die 
Arbeit in der vorveranschlagten Weise gut, sachlich und billig 
ausfiihren zu konnen. 

Ist nun der Auftrag mit den Obermeistern erledigt, so treten 
diese mit den ihnen untergebenen Meistern wegen der Behand
lung der Arbeiten in Verbindung. War in der Besprechung 
zwischen dem Werkfuhrer und den Obermeistern nur in gro13en 
Zugen die Ausfuhrung der Auftrage behandelt worden, so wird 
jetzt in der Unterredung zwischen Obermeister und Meister auf 
aile Einzelhei ten eingegangen. Es wird gepruft, welche 
Maschinen fur die Arbeiten frei sind und benutzt werden konnen; 
es wird die zweckma13igste Art der Ausfiihrung erortert und, 
wenn die W erkzeugmaschinen fiir dieses oder jenes Stuck nicht 
ausreichend sind, uberlegt, wi·3 unter Benutzung von Hilfsvor
richtungen die Bearbeitung der zu groLlen oder komplizierten 
Teile moglich gemacht werden kann. Werden fiir solche um
standlichen oder auLlergewohnlichen Bearbeitungen und zu den 
hierfiir erforderlichen Hilfswerkzeugen besonders hohe Aufwen
dungen notig, dann wird dem W erkfuhrer und durch diesen 
der Geschaftsleitung zuruckberichtet, damit nochmals gepruft 
wird, ob Anderungen in der Konstruktion des Gegenstandes mog
lich sind, welche die Aufwendungen fiir besondere Hilfsein
richtungen vermeiden lassen. Ist dies nicht angangig, dann 
wird der W erkstattsverwaltung die Genehmigung zur Herstellung 
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der von ihr ins Auge gefaf.lten Hilfswerkzenge erteilt, und diese 
tragt dann keinerlei \' erantwortung mehr dafiir, wenn die Her
stellung des Auftrages durch <lie besonderen Ausgaben so ver
tenert wird, daf.l ein grof.ler Teil des erhofften V erdienstes dadurch 
in Ansprnch genommen wird. Gerade das Hand- in Handgehen 
aller Krafte der WerkAtatt mit dem technischen Bureau und 
der Obcrleitung ist cine Hauptsache in jedem grOf.leren Betriebe. 
Der :\T eister soll seine praktischen Erfahrungen, welche er bei 
der Ausfiihrung der Auftrage gesammelt hat, nicht fiir sich 
behalten und sich nicht blof.l auf den Standpunkt stellen, daU 
seine Pfticht erfiillt ist, wenn er die ihm zur Ausfiihrung iiber
tragenen Arbeiten in dcr ihm vorgcschriebenen Weise vornimmt. 
Nein, der Meister soll iiberlt~gen und priifen, ob es nicht Mittel 
und W ege gibt, welche gestatten, in einfaehcrer Weise und unter 
Aufwendung von geringeren Ausgahen dasselbe zu erreichen, wie 
es ihm durch die Anordnung der technischen Vorgesetzten zur 
Ausfiihrung vorgeschrie oen ist. Der praktische Meister hat in 
der Ausfiihrung der Arheiten oft ganz andere Erfahrungen als 
der technische Abteilungsvorstand oder Oberleiter des Werkes, 
daher darf dessen Rtimme nieht iiberhi:irt, sondern es miissen 
seine Nachliehen Bedenken oder Vorschlage der Beachtung ge
wiirdigt werden. Wird dies unterlassen, wird nur alH richtig 
anerkannt, was von oben herunter angeordnet ist, dann wird das 
frendige Schaffen und die geistige Tatigkeit des einzelnen zum 
Naehteile de8 ganzen Unternehmens herabgedriickt und vernichtet. 
Grundsatz in jedem W erkc muLl es sein, daf.l das Wissen und 
Ki:innen einer jeden PerRon zur Geltung gebracht wird, denn 
die grof.lartigen Leistungen und Erfolge yieler Werke sind nicht 
immer den Geistesblitzen der oberen und obersten Leiter, sondern 
recht oft, w enn nicht sogar meistenteils, der Tatigkeit unter
geordneter Krafte zu venlanken. Der Geschickliehkeit und der 
Aufmerksamkeit der Leitung eines Unternehmrns obliegt es, 
die Kraft des einzelnen fii.r das grof.le Ganze nutzbar zu machen 
und auszubeuten, dann wird auch ein guter Erfolg erzielt werden. 
Doch darf mit der Ausnutzung von praktischen Erfahrungen 
bei dem Meister niemals Halt gemacht werden; sondern es ist 
auch dem Urteil der Arbeiter Beachtung zu schenken. Der 
Arbeiter, welcher jahraus, jahrein die Bearheitung eines Gegen
standes a usfi.1hrt, findet manches hera us, was die Herstellung 
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dieses oder jenes Stiickes vereinfachen kann. Es ist daher eine 
Verkennung der eigenen Interessen, wenn man die Auslassungen 
oder Ansichten der Arbeiter unbeachtet liiLlt. Der Arbeiter wird 
nicht oft in der Lage sein, sein Denken und seine Erfahrungen 
in den richtigen W orten zum Ausdruck bringen zu konnen; es 
wird daher manchmal scQ.wer h2Jten, sich aus den Ausfiihrungen 
desselben ein richtiges Bild zu machen, aber mit Ruhe, Geduld, 
und gutem Willen erreicht man vieles; es wird daher auch 
moglich sein, a us den schlichtm W orten des einfachen Mannes 
den guten Gedanken herauszufinden, der ihn schon lange be
schaftigt hat, den er aber bisher niemals in allgemein verstiind
licher Weise zum Ausdruck bringen konnte. Uberhebung ist 
in keinem industriellen Unternehmen angebracht. Wo hunderte 
und tausende Personen tiitig sind, muf3 selbstredend die Leitung 
des Ganzen in bestimmten Handen liegen, dies schlieLlt aber 
nicht aus, daf3 auch dem geistigen Wissen, dem Konnen und 
dem Vorwiirtsstreben des einze ,nen YOlle Beach tung geschenkt 
werden kann. 

Der Pfortner. 

Das Pfortneramt gehort zu den wichtigsten eines W erkes, 
und trotzdem werden Ofters fUr diesen Posten Personen heran
gezogen, welche auch nicht die geringste Eigenschaft fUr den
selben besitzen. Vielseitig werden zu Pfortnern invalide oder 
kranke Arbeiter benutzt, um denselben eine Beschaftigung zu 
verschaffen. Man will in solchen Fallen zwei Fliegen mit 
einem Schlage treffen; einmal dem auf knappe Alters- oder 
Invalidenrente angewiesenen Arbeiter einen N ebenverdienst 
zuwenden, anderseits aber, und das pflegt wohl meistenteils 
der Hauptgruud zu sein, auf bi:.lige Weise zn einem Pfortner 
kommen. W er den Pfortnerposten nur als ein notwendiges Obel 
auffaf3t und in dem Pfortner nichts weiter sieht als einen 
Menschen, der den Tag mit Nichtstun verbringt und hochstens 
den Besuchern· des W erkes dm \Yeg nach den Geschiifts
riiumen zeigt, wird vollkommen recht haben, fUr einen solchen 
Posten nur Personen heranzuzieb.en, welche zu anderer Arbeit 
nicht mehr fahig uml claher froh sind, selbst fUr einen sehr 
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geringen Lohn noch eine Beschaftigung gefunden zu ha ben. 
W er aber kennen gelernt hat, was ein ttichtiger Pfi:irtner 
einem Werke nutzen kann, der wird sich nicht so leicht tiber 
die Wahl der Person zu diesem Posten hinwegsetzen, sondern 
sich sehr sorgfaltig nach allen Seiten umsehen und Umfrage 
halten, ehe er seine Entscheidung tiber die Besetzung der 
Pfi:irtnerstelle trifft. 

Zum Pfi:irtner eines W erkes gehiirt eine Person von groLler 
Treue, festem Charakter und starker Willenskraft. Der P£ortner 
muLl mit der Feder gewandt sein, urn die mit seinem Amte ver
bundenen Schreibarbeiten ausfiihren zu ki:innen. Er muss gewisse 
Umgangsformen besitzen, urn Personen, welche in Geschafts· 
angelegenheiten zu ihm herantreten, eine ihrem Staude an
gemessene Behandlung angedeihen lassen zu ki:innen. Und 
schlieLllich muLl der Pfi:irtner Sinn flir Ordnungsliebe und Rein
lichkeit haben und das nicht nur in seiner Cmgebung, sondern 
auch an seinem Ki:irper betatigen. 

So gut ein freundliches, zutrauliches Gesicht als die beste 
Ernpfehlung cines Menschen gilt, 'ebenso wird ein jedes Werk 
auf den Besucher einen Vertrauen erweckenden und angeneh· 
men Eindruck maehen, wenn dieser sich gleich bei seinem 
Eintritt in dasselbe von Sauberkeit und Ordnung umgeben 
sieht, sowie durch hi:ifliche Person en in angemessener Weise 
in Empfang genommen wird. Man mag tiber diese Ansicht 
denken, wie man will, aber e:,; ist eine Tatsache, daLl viele 
Personen sich von dem Eindruck beherrschen lassen, welchen 
sie bei dem ersten Beriihren von einer Sache empfangen haben. 
Und wer will es in Abrede stellen, daLl cs nichts Unan
genehmeres und Peinlicheres gibt, als wenn man als Besteller 
zu einem W erke kommend gleich beim Eintritt von einem 
Pfi:irtner empfangen wird, welcher mit seiner ganzen naheren 
Umgebung nicht im geringsten den Vorstellungen entspricht, 
welche man sich in der Ferne iiber die Beschaffenheit, die 
Einrichtung oder Ausstattung des aufzusuchenden W erkes ge
macht hat. Die Illusion ist dahin, das groLle Traumgebaude 
mit seinen mustergiiltigen Einrichtungen ist verschwunden, 
man steht der nackten W ahrheit gegentiber und beurteilt das 
groLle Ganze nach dem Aushangeschilde, nach dem Pf6rtner 
und seiner unordentlichen oder unsauberen Umgebung. 

BallewHki. Fabrikbetrieb. 2. Auf!. 8 
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Nun werden uns auf einmai die vielen Fehler verstiind
lich, welche sich wahrend des jahrelangen, geschaftlichen 
Verkehrs bei den Lieferungen gezeigt haben, aber als solche 
niemals beanstandet wurden. Man sieht es jetzt als ganz 
natlirlich an, da/3 aus einem Werke mit solcher Umgebung 
nichts Sauberes oder Fehlerl'reies kommen konnte, und 
tritt dann mit solchen Gedanken in die Geschaftsraume, 
wo durch das eben erwachte Vorurteil mit einer gewissen 
Unlust oder mit Mil3trauen die geschiiftlichen Angelegenheiten 
behandelt werden. 

Das Pfortneramt ist ein Vertrauensposten, denn dem 
Pfortner liegt es ob, tiber alle Eingange und Ausgange des 
W erkes zu wachen. Ein tlichtiger Pfortner begnligt sich aber 
mit der einfachen Torkontrolle nicht, er achtet auf alles, was 
im Werke vorgeht. Er wei/3, waR im Werke hergestellt wird 
und benutzt diese Kenntnis zu einer besseren Kontrolle des 
Ausganges. Der Pfortner muLl eine grol3e Menschenkenntnis 
besitzen, er muLl alle Arbeiter und Beamten kennen, sowie 
auch deren Eigentlimlichkeiten und Gewohnheiten zu ergriinden 
suchen. Hat ein PfOrtner sich nach allen Seiten hin em
gearbeitet, dann wird er in dem W erke, wo er tatig ist, von 
grol3em Nutzen sein. 

Zu den grol3ten Obliegenheiten eines Pfortners gehOrt in 
erster Linie die Uberwachung der Arbeitszeit der Arbeiter. 
Man mag ein System fUr die Kontrolle der Arbeitszeit nehmen, 
was man will, der Mitwirkung des PfOrtners wird man bei 
keinem derselben entbehren konnen. Der Pfortner muLl daher 
von unerschlitterlicher Pflichttreue sein, und sich weder durch 
Banden der Freundschaft, noch durch Drohungen von der 
gewissenhaften Behandlung seiner Dienstgeschafte abbringen 
lassen. \Vas das, besonders in grol3en W erken, bedeutet, 
wird jeder, der die Arbeiterverhaltnisse bestimmter Orte kennt, 
sich selbst sagen konnen. Gllicklicherweise besteht aber in 
allen Kreisen der Bevolkerung ein gewisser Respekt vor der 
Autoritiit, vor der Treue und der Energie. Wird ein tlichtiger 
Pfortner also auch in der ersten Zeit seiner Tatigkeit viele 
VerdrieLllichkeiten dadurch zu bestehen haben, da/3 Freunde 
und Verwandte unter der Arbeitersehaft auf seine Nachsicht 
drangen, oder widerspenstige Elemente ibm mit Gewalttatig-
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keiten drohen, so werden alle diese Anstiirme doch schlief.llich 
ganz von selbst aufhi:iren, wenn der Pfi:irtner mit unerschiitter
licher Treue und Energie an seiner PflichterHUlung festhalt 
und bei seinem Vorgesetzten einen Riickhalt findet. Ein solcher 
Riickhalt muLl aber jedem treuen Manne, dem die Uberwachung 
eines W erkes anvertraut ist, von seinem V orgesetzten gewahrt 
werden, sonst wird die Autoritat des Pfi:irtners untergraben 
und er schlie13lich zum Nachteil des Werkes zum Spielball der 
ganzen Belegschaft. 

Neben der Arbeiterkontrolle hat der Pfi:irtner die Pfiicht, 
auch alle Ein- und Ausgange des W erkes zu iiberwachen. 
Selbstverstandlich kann diese Tatigkeit nur eine allgemeine 
sein, welche sich auf die Priifung der Gegenstande mit den 
Begleitpapieren beschrankt. Aber neben den offenen Ver
sendungen kommen auch recht oft geheime Ausfiihrungen vor, 
welche zu ergriinden nicht so leicht ist, weil dieselben ge
wi:ihnlich mit der gri:iLlten Geschicklichkeit vorgenommen werden. 
Es gehi:irt eine gute Portion Scharfsinn und Beobachtungsgabe 
dazu, solche tTbelstande zu beseitigen, und wohl dem W erke, 
welches einen Pfi:irtner besitzt, der dieser Aufgabe gewachsen 
ist und sich durch keine Riicksichten, Drohungen und ent
stehende Nachteile von der energischen Verfolgung aller Ober
tretungen abhalten liiLlt. 

Der Pfi:irtner hat die Besucher des Werkes zu empfangen, 
sich in hi:ifiicher und angemessener Weise nach ihren Wiinschen 
zu erkundigen und ihnen den W eg anzugeben, weleher zur 
Erfiillung der letzteren einzuschlagen ni:itig ist. In Beriick
sichtigung des Empfanges der Besucher diirfte es angebracht 
sein, daLl der Pfi:irtner stets in anstandiger Kleidung seinem 
Dienste nachgeht. Es ist nicht ni:itig, daLl der Pfortner einen 
bestimmten Dienstanzug tragt, welcher ihn gleich fiir jeden 
Eintretenden erkenntlich macht, solche besonderen Bekleidungen 
eignen sich wohl fur Gasthi:ife usw., aber nicht fiir die Stelle 
eines Pfi:irtners im Fabrikbetriebe. 

Der Pfi:irtner hat auch die Anmeldungen von Erkrankungen 
in Empfang zu nehmen und hieriiber nach den vorgeschriebenen 
Stellen weitere Mitteilungen zu machen. Es empfiehlt sich 
sehr, das Pfi:irtnerzimmer mit einer Hausapotheke und Verbands
zeug auszustatten, urn :-ofort das dringend Notige bei der Hand 

s" 
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zu haben, wenn plotzliche Erkrankungen oder Unfalle eintreten. 
Wtinschenswert ist es, wenn der Pfortner einen kurzen Kursus 
in der Behandlung von Unfallen durchgemacht hat, urn in 
Notfallen entweder sogleich selbst eingreifen oder Angaben 
fUr die erste Behandlung der Verungltickten machen zu konnen. 

In vielen W erken ist es eingeflihrt, daJ3 dem Pfortner 
gestattet wird, den Verkauf von Genanken an die .Arbeiter zu 
tibernehmen oder zu vermitteln. Solche Geschafte leiten den 
Pfortner von seiner sonstigen Tatigkeit ab und bringen denselben 
oft in eine peinliche Lage den Arbeitern gegentiber, worunter 
die Autoritat desselben zu leiden hat. Soll mit geistigen Ge
trii.nken in einem Werke nicht Unfug getrieben werden, so ist 
der Pfortner dazu da, die Einftihrung derselben zu verhtiten 
oder zu tiberwachen, keineswegs aber um selbst Handel mit 
dergleichen Sachen zu treiben. 

Die Arbeitszeit-Kontrolle. 
Die Kontrolle tiber die Arheitszeit der Arbeiter wird in 

den industriellen W erken verschiedenartig behandelt. Es gibt 
Fabriken von ganz ansehnlichern Umfange, besonders in der 
Textilindustrie, wo sich die Kontrolle der Arbeitszeit der Ar
beiter in so gemtitlicher Weise vollzieht, daJ3 man sich wundern 
muJ3, wie hierbei auch alles in Ordnung gehen kann. Und es 
geht in Ordnung! Die Meister Bind in den Fabriken alt gewor
den, sie kennen alle ihre Untergebenen und deren Gewohnheiten 
sehr genau, sie wissen ganz bestimmt, wann jeder Arbeiter zur 
Arbeit kommt und fortgeht, und da sie ja auch wissen, wo 
jeder seinen Stand hat, so gentigt ein Blick tiber den Fabrik
raum, urn feststellen zu konnen, ob bei Beginn der Arbeitszeit 
ein jeder Arbeiter zur Stelle ist oder nicht. In einem W erk, 
wo eine derartige Kontrolle ausgetibt wird, bestehen gewohnlich 
ganz sonderbare Verhaltnisse, welche man fast als partiarcha
lische bezeichnen konnte. Die Meister kennen ihre Untergebenen 
von klein auf, sie geniefien eine Autoritat bei denselben, wie 
sie sich nur dort denken liiJ3t, wo das Zusammenwirken bisher 
nicht durch fremde Einfliisse gestort worden ist. Die Arbeiter 
flihlen sich wohl bei solcher Handhabung der Aufsicht, der 
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Meister waltet in gerechter Weise seines Amtes uud das Unter
nehmen gedeiht, denn Friede und gegenseitiges Vertrauen bringt 
Segen nach allen Seiten. Leider sind solche Verhaltnisse heute 
uicht mehr in vielen Orten, am allerwenigsten oder niemals in 
grol.leren Stadten mit vielen, bedeutenden industriellen Werken 
zu finden. Das Mi13trauen, welches iiberall wach gerufen ist 
und schon den jlingsten Arbeitern eingepragt wird, das Bestre
ben, nur das anzuerkennen, was tatsachlich nicht mehr bestritten 
wE>rden kann, und vor allen Dingen auch die Ausdehnung der 
W erke, welche bis in das kleinste hinein die sorgfaltigste Hand
habung der Geschafte vcrlangen, haben Veranlassung gegeben, 
auch bei der Kontrolle der Arbeitszeit der Arbeiter Verbesse
rungen vorzunehmen, welehe sich den zeitigen V erhaltnissen 
anpassen. 

Die Kontrolle, welche iiber die Arbeitszeit gefiihrt wird, 
ist zweierlei. Einmal wird kontrolliert, wann der Arbeiter mit 
seiner Arbeit beginnt und aufhort, dann aber auch, welche Zeit 
er bei der Herstellung des ihm zur Ausfiihrung iibergebenen 
Stiickes gebraucht. In diesem Abschnitt soll zunachst die Kon
trolle der allgemeinen Arbeitszeit behandelt werden. 

Die bisher beliebteste Koutrolle der Arbeitszeit war die 
durch Marken. Dieselbe wurde aber nicht in allen Werken 
gleichmiil3ig behandelt, sondern zeigt mancherlei V erschieden
heiten. Jeder Arbeiter bekommt bei seinem Eintritt in das 
Werk cine Blechmarke mit einer Nummer, unter welcher der
selbe in allen Biichern, cntweder allein oder neben seinem 
Namen, gefiihrt wird. Diese Blechmarke dient zur Feststellung 
der Anwesenheit des Arbeiters in dem W erke. Die Kontrolle 
der Arbeitszeit erfolgt nun in folgender Weise: 

Der Arbeiter, welcher das W erk betritt, hangt die bei sich 
fiihrende Blechmarke an die in der Nahe des Pfiirtnerhauses 
befindliche Nummertafel und nimmt sic erst wieder ab, wenn 
er das \Verk verlal.lt. Diese Art der Markenkontrolle diirfte 
wohl die erste gewesen sein, welche eingefiihrt war, sic verur
sachte aber iifters Storungen und Unangenehmlichkeiten fiir die 
Arbeiter, wenn dieselben die Marken zu Hause vergessen oder 
wohl gar verloren batten. Diese Kontrolle wurde daher viel
fach dahin abgeandert, dal.l die Marken wiihrend der A.bwesen
heit der Arbeiter von dem \Verke an der Nummertafel hangen 
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blieben und, wenn dieselben zur A,~beit kamen, von der Tafel 
abgenommen und beim V erlassen des W erkes wieder an die
sel be angehiingt wurden. MuLlten viele Arbeiter ein Ausgangs
tor benutzen und entstand hierdmch ein groLles Gedriinge, so 
wurde in solchen Fallen die Anordnung getroffen, daLl aile aus
gehenden Arbeiter ihre Marken in aufgestellte Kiistchen warfen; 
Sache des Pfi:irtners war es dam1, wiihrend der Abwesenheit 
der Arbeiter die l\Iarken an die Nummertafeln zu hiingen, 
damit die zur Arbeit zuriickkehrenden Leute die Nummern 
wieder nur abzunehmen brauchten. Urn die Kontrolle noch 
zu Yerschiirfen, wird in vielen Werken, neben der Torkontrolle, 
noch eine W erkstattkontrolle durch die Marken ausgeiibt. Hat 
ein Arbeiter am Tore seine Num\ner von der Tafel abgenommen, 
so hat er dieselbe an eine Nummertafel anzuhiingen, welche 
sich in der Niihe des Meisterzimmers befindet, und von dieser 
wieder abzunehmen, wenn er die Fabrik verliiLlt. Der Meister 
ist dadurch imstande, mit einem Blick nach der Nummertafel 
feststellen zu ki:innen, ob seine Belegschaft zur Stelle ist oder 
nicht. Gleichzeitig wird aber durch die Doppelkontrolle die 
Moglichkeit geschaffen, entstandene Irrtiimer in der Aufzeich
nung der Arbeitszeit der Arbeiter aufzukliiren. 

Gewohnlich fiinf Minuten nach Anfang der Arbeitszeit wird 
das Eingangstor fUr die Arbeiter geschlossen und dann von dem 
Pfortner festgestellt, welche Personen bis dahin nicht zur Arbeit 
gekommen sind. Verspiiteten nimmt der Pfortner die Marken 
selbst ab und vermerkt in jedem Faile die versiiumte Zeit. 
Arbeiter, welche spiiter als fiinf Minuten nach Beginn der 
Arbeitszeit kommen, zahlen eine kleine Ordnungsstrafe, groLlere 
Verspiitungen als fiinfzehn Minuten werden mit Verlust einer 
Arbeitsstunde bestraft. Urn die letztere Bestimmung besser 
durchfiihren zu konnen, wird hiiufig eine Viertelstunde nach 
Arbeitsanfang das Tor ganz geschlossen und die verspiiteten Arbei
ter erst nach Ablauf einer Stunde in das Werk gelassen. Aller
dings fiihrt diese Anordnung stets dort zu Storungen, wo Arbei· 
ten von mehreren Arbeitern zusammen ausgefiihrt werden und 
hierbei dann ein jeder derselben eine bestimmte Handreichung 
auszuiiben hat. Aber um so wirkungsvoller pflegt auch in die
sem Faile das Fernhalter, des siiumigen Arbeiters von der ersten 
Arbeitsstunde zu sein, 1reil die in ihrer Tatigkeit gehemmten 
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Arbeitskollegen sich wiederholte Verspiitungen nicht gefallen 
lassen und dies einem jeden, der nicht Ordnung halt, begreiflich 
zu machen verstehen. 

Die yon dem Pfortner gemachten Aufzeichnungen iiber die 
Verspatungen und Versaurnnisse der Arbeiter werden jeden Tag 
der Lohnabteilung iibergeben und dort eingetragen. Fiir diesen 
Tagesbericht eignet sich das Formular U3, Seite 120, sehr gut, 
weil es einfach und 1ibersichtlich ist. Fiir die Eintragungen 
der Arbeitszeit in der Lohnabteilung diirfte Formular 14, Seite 121, 
zu benutzen sein. Bei diesen Eintragungen ist ef' nicht gerade 
erforderlich, da.f.l die Felder der Arbeiter, welehe voll gearbeitet 
haben, ausgefiillt werden. l£s ist nur notwendig, daf.l in diesem 
Arbeitszeitbuch angedeutet wird, welche Nummern iiberhaupt 
besetzt sind. Ist dies geschehen, dann gelten alle leeren Facher 
als voile Arbeitszeit, wahrend bei Versaumnis nur die kiirzere J;eit 
und bei Verro:patung ein bestimmtes Zeichen eingesetzt wird. 
Uberstunden der Arbeiter, sofern solche nicht von der ganzen 
Abteilung gemacht werden, sind in jedem Faile besonders an
zufiihren. \Verden Uberstunden von ganzen W erkstatten ge
leistet, so hat die W erkstattsverwaltung hiervon dem Pfortner 
Mitteilung zu machen, damit dieser solche hei seinem Tages
bericht anfiihren und beriickf:iichtigen kann. Werden dagegen 
nur von einzelnen Arbeitern Cberf-:tunden ausgefiihrt, so hat der 
Meister einem jeden Arbeiter einen Schein auszustellen, auf 
welch em vermerkt steht: 

Arbeiter No. arbeitet 

frherstunden 

YOll . . . bis .. Fhr Datum 

Unterschrift des Meisters 

Diesen Schein hat der Arbeit beim V erla:-:sen des W erkes dem 
Pfi:irtner auszuhandigen. Durch diese Anordnung soli verhiitet 
werden, daf.l Arbeiter sich ohne Berechtigung !anger im Werke 
aufhalten, als erforderlich ist. 

An Hand der in Formular 14, Seite 121, angefiihrten Bei
spiele diirfte sich die Fiihrung des Arbeitszeitbuches sehr leicht 
erkHiren lassen. Zuerst ist anzugeben, ob und wieviel Uber-
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Arbeiter·'I'orkontrolle 

vom 10. Juli 1904. 

(V orderseite) 

Vormittag T Nachmittag 
----~- --~------~---1------- ~ ~ --~-~-~-~ 
Nummer I Gefehlt . bis 15 Minuter. 1 Nummer I Gefehlt 1 bis 15 Minuten 

des 1 [ verspatet ' des I I verspatet 
Arbeiters ; Stunden I Arbeiter-No. II Arbeiters: Stunden I Arbeiter-No. 

27 
40 
75 

178 
192 
230 

5 
2 

5 
5 
3 

1340 5 
420 
500 

2 
1 

Werkstatt: 

A. Stun den. 

D. 1 Stunden. 

F=" 

25 
82 

410 

I 27 
178 

I 192 
2130 
420 

I 
! 

i 

I 

'I 

Uberstnnden arbeiten: 

B. Stun den. C. 

E. Stunden. F. 

c= 
52 

5 
5 
5 ' 
5 i 

I 

J : 

I 
i 

I 

(Riickseite) 

Stun den. 

Stunden. 

Einzelne ArbeitE:r hatten Dberstunden: 
-----~~-~~----~-·-

II 

I 

II 

,-~-- --

Nummer Nummer I Nummer 
des Stun den des I Stunden des 

I 
Stun den 

Arbeiters Arbeit:~rs I 
II 

Arbeiters 
II ' 

~~ ~~ == 

I 

II 

II 60 1 
' I 61 i 1 I 

I 
72 

I 
2 

II 
i: 

DO I 1 

II 

i 
460 

I 
1 

II 

462 1 
503 I 2 'I 

II 

U n terschrift des Pfortuers: 

Formular V3. 
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stun den die verschiedenen W erkstiitten tiiglich arbeiten. Eo: 
kommt vor, daLl beispielsweise die Dreherei taglich eine Dber
stunde arbeitet, wiihrend Schlosserei, GieLlerei usw. nur normale 
Zeit - wir nehmen zehn Stunden an - arbeiten. Tritt dieser 
Fall ein, dann wird nicht einern jeden Dreher tiiglich eine 
Uberstunde zugeschrieben, sondern, wei! dies zu viel Schreib
arbeit verursachen wtirde, nur allgemein vermerkt. . Es wird 
dann die eine Dberstunde arbeitende Dreherei im Arbeitszeit
buche ebenso behandelt wie jede andere Werkstatt, welche normale 
Zeit arbeitet. Es werden also die von einzelnen Arbeitern nicht 
geleisteten Uberstunden als Versiiumnis von der Normalarbeits
zeit abgesetzt, auch andere Ausfiille von Arbeitszeit in gleicher 
Weise behandelt. Die ganze Buchftihrung i.iber die Arbeitszeit 
gestaltet sich hierdurch so einf2,ch und verursacht einen so 
geringen Aufwand von Schreiberei, daLl sie zur Einftihrung sehr 
empfohlen werden kann. 

Neben dieser Art der Arbeitszeitkontrolle bestehen verschie
dene, welche durch bestimmte H andlungen der Arbeiter selbst 
ausgeftihrt werden, ohne daLl es der Mitwirkung des Pfi:irtners 
oder der Meister bedarf. Es sind dies mechanische Kontrollen, 
welche in V erbindung mit Uhren ausgefiihrt werden. Alle diese 
Systeme bier eingehend zu besprechen, dttrfte zu weit ftihren, 
zumal die meisten derselben keine weitgehende Verbreitung 
gefunden haben, weil der praktischen Verwendung derselben 
mancherlei Schwierigkeiten entgegengetreten sind. lmmerhin hat 
sich doch ein Kontrollapparat in EO hervorragender Weise bewiihrt, 
daLl er in vielen der bedeutendsten W erke Deutschlands einge
ftihrt worden ist und dort, sowohl von den Arbeitgebern wie 
auch von den Arbeitern, als gut und zweckmiiLlig anerkannt 
wird. Es ist dies der Kontrollapparat ,,Rochester", eine ame
rikanische Erfindung, welche aber jetzt in Deutschland hergestellt 
wird und dessen Anschaffung und Einftihrung mit nicht allzu 
groLlen Kosten verkntipft ist. Wiihrend bei allen Arbeitszeit
kontrollen durch Pfi:irtner und Meister es nicht ausgeschlossen 
ist, daLl bier und dort doch einmal Irrtumer in der Aufzeichnung 
der Arbeitszeit entstehen ki:innen, vermerkt der Rochester alle 
Zeitangaben mit einer solchen Sicherheit, dal3 jeder Einwand 
an der Zuverliissigkeit desselbm vollstlindig ausgeschlo:-sen ist. 
Der Rochester gibt auf Stunde und ~Iinutt> an, wann der 
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Arbeiter das W erk betritt, er verzeichnet auch den Schlu!.l der 
Arbeitszeit und vermerkt sogar die Unterbrechungen der let:r.
tercn, welche durch :F'ortgang des Arbeiters a us dem w· erke 
wahrend der allgemeinen Arbeitszeit entstehen. Eine sehr gute, 
nicht zu unterschatzende Eigenschaft des Rochester ist auch, 
da!.l jedcr Arbeiter in der Lage ist, sofort feststellen zu konnen, 
ob die durch den Apparat gemachten Angaben richtig sind; 
€in Bemangeln der berechneten Arbeitszeit bei der Lohnaus
zahlung ist daher vollstiindig ausgeschlossen. 

Der Rochester besteht aus einer gut gebauten und sehr 
zuverlassig gehenden Uhr, welche mit einem Zahlendruckwerk 
in Verbindung steht, mit dem man jeden Augenblick die von 
der Uhr gezeigte Zeit auf l'apier abdrucken kann. Sowohl die 
Uhr als auch das Druckwerk befinden sich in einem gemein
schaftlichen holzernen Gehause eingeschlossen und konnen, au!.ler 
von dem mit der Dberwachung betrauten Pfortner oder Beamten, 
von niemand in irgendwelcher Weise beeinftufJt werden. Die 
Fig. 2, Seite 124, stellt den Rochester dar. An der mit B 
bezeichneten Stelle befindct sich ein kleiner Hebel, welcher in 
€inen Schlitz, der vier Nuten hat, hin und her bewegt und 
in je(ler dieser Nuten festgestellt werden kann. An diesem 
Schlitz stehen bei den vier Nuten die Worte vermerkt: 

Abwesend , . 
Kommt G h I K. -- Geht. .Je nachdem der Hebel m einer 

:re t ommt 
der vier Nuten hineingedriickt wird, druckt das Zahlendruckwerk 
die vonderFbr angegebeneZeit so ab, da!.l dieZeitwiedergabe genau 
auf die Stelle der Arbeitskarte zu stehen kommt, wo sie, urn 
den Zweck zu erfiillen, hingehort. In der Abbildung ist der 
Hebel auf ., kommt" eingestellt, bei Benutzung des Apparates 
wiirde derselbe also die Zeit angeben, wann ein Arbeiter die 
Arbeit aufgenommen hat. Unter dieser Stelleinrichtung befindet 
sich ein Hebel C, welcher dazu client, den Druckapparat in 
Tatigkeit zu setzen, wahrend iiber der Stelleinrichtung sich eine 
Offnung A befindet, worin <lie Arbeitskarte, behufs Abdruck 
der Zeit, hineingesteckt wird. Die Arbeiter stecken beim Kommen 
und Verlassen des Werkes die Arbeitskarte in die Offnung A 
und driicken zu gleicher Zeit auf den Hebel C, durch wclche 
Tatigkeit der Aufdruck der entsprechenden Zeiten auf die Arbeits
karten in :r.uverlassigster Weise erfolgt. Die Arbeitszeitkarte hat 



Fig. 2. Kont.rollapparat Rochester. 
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I. Woche vom bis . I II. Woche vom. bis 

No. No. 

Name: i Name: 

I············ 

. II I ' I ~~~o:mti-G~:;~:~~~tl Abwesend Stun I Stun-Tag Kommtl I I Geht den- Tag Gcht den 
Geht Kommtj I 

~~~=~-=~==~,- i ·~cc-=c=~===-'occ-.cccl.-c==- , ··- -----

Vorm. ' I , ! I I Do Do 
I Vorm. 

Nachm. Nachm. 
I 

Fr 
Vorm. 

I F [vorm. 

r 1 1 

Nachm. 1Nachm.ll 
~·------

Sa 
Vorm. 

I sa Vorm.[[ 

Naohm. I 
Nachm.1 

So 
Vorm.l 

I So Vormj 

Nachm. I Nachm.i 
I 

i 
I 

! Vorm.]i Vorm. 
i I Mo I Mo 

Nachm.j Nachm.1 

I I 

I Vorm. I Vorm. 
I Di i Di 

Nachm. I Nachm. 
I I 

Mi 
Vorm. • 

I 
Vorm. 

Mi 
Nacbm. I I I i Nachm. 

I =~-~=====- ~=~~--~-~= ==~~ ~-=- ='==== 
I. W oche zus. Std. ~~ II. Woche zus. s~~·l Umseitige I. Woche , 

Insgesamt Std. I 
I ·········· 

I 

Formular 15. 
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Kasten mit Karten. 

Fig. -L 



128 Die Arbeitszeit-Kontrolle. 

die GroLle des Formulars 15 Seite 125; urn widerstandsfahig 
zu sein, wird sie aus Kartonpapier hergestellt. 

ln Gemeinschaft mit dem Rochester sind auch Karten
tafeln anzubringen, von welchen die eine am Eingangstor, die 
andere in der W erkstatt des Arbeiters aufgestellt wird. Diese 
Kartentafeln haben kleine Faeher mit Nummern, in welche die 
Arbeitszeitkarten so hineingesteckt werden konnen, daLl die auf 
denselben verzeichnete Nummer und der Name des Arbeiters zu 
sehen bleiben (Fig. 3 u. 4, Seite 126 u. 127). Kommt ein 
Arbeiter zur Arbeit, so nimrrt er von der Kartentafel am Ein
gangstor seine Karte, geht zum Rochester, dri.ickt dieselbe in 
die Offnung des letzteren hinein, zieht sie sofort wieder heraus 
und geht dann zu seiner W erkstatt, wo er die Karte in das 
Fach der dort aufgestellten Kartentafeln steckt. Auf dem W ege 
bis zur W erkstatt hat der Arbeiter Gelegenheit, zu pri.ifen, ob 
der Rochester die Zeit seines Eintritts in die Fabrik richtig 
angegeben hat. VerlaLlt der Arbeiter die Fabrik, so nimmt er 
seine Karte von der Tafel der Werbtatt, geht zum Rochester, 
wo inzwischen vom Pfortner, wenn es der allgemeine SchluLl 
der Arbeitszeit ist, der Hebel des Zahlendruckwerkes auf ,geht" 
gestellt ist, laLlt dort, wie beim Arbeitsanfange, die Fortgangszeit 
auf die Karte drucken und legt letztere dann in das betreffende 
Fach der Kartentafel am Atlsgangstor, wo sie bis zum Wieder
beginn der Arbeit verbleibt und verschlossen wird. Geht ein 
Arbeiter wahrend der gewohnlichen Arbeitszeit fort, so hat er 
seine Karte dem Pfortner ausmhandigen, der in seiner Gegenwart 
den Hebel des Zahlendruckwerkes auf ,abwesend" ,geht" stellt, 
den Druck auf die Karte in bekannter Weise bewirkt und sie 
dann bis zur Ri.ickkehr deB Arbeiters aufbewahrt; nach der 
Ruckkunft bewirkt er dann, durch Verstellung des Hebels auf 
,abwesend" ,kommt", mit dem Zahlendrucker die Bestatigung 
des Wiederbeginns der Arbeit. 

Die Handhabung der Zeitkontrolle durch den Rochester ist 
eine so einfache und schnelle, daLl sie von jedem Arbeiter zweck
entsprechend ausgefuhrt werden kann. Nati.irlich ist die Lei
stungsfahigkeit des Rochester beschrankt, es muLl daher, urn keine 
Stockungen beim Ankommen und Fortgehen der Arbeiter am 
Tor herbeizuflihren, eine der beschaftigten Arbeiterzahl ent
sprechende Anzahl Rochester aufgestellt werden, damit die 
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Woche vom 1. bis 8. September l\l04. 

No. 630. 
Name: 

Bohrmann. 

l rhwesend 
Stuntteo Tag Kommt ,..-;;----;-- --- Gebt 

Gebt Kommt 

Mitt· Vorm. 656 
57' 12~ J 

wocb Nacbm. 1256 ss• 430 6~ ~a 57 S7 31 -

Don- Vorm. 656 57 12~ J 
nerstag Nacnrn. 12~ ~. 6i J ----~-- ~-----

12~ J . Vorm. 6 ~~: 
Freitagc-------.-;;-j----

~~ J" Nachrn. 123~1 
- -~--- -- t2H{;, Sonn· ivor_'ll-_ 6 §~I 
abend ~acbm 2~l 6~ Jiz 

Vorm. 
Sonntag!---~----

Na.clim. 

Vorm. 656 12! s-57 Montag r----- 231 457 4Ji Nacbm. 12~~ .32 58 6i 
Diens- Vorm. 6~~1 12! J 

tag 
t----

12~~ 6~ J Nacbm. 
lo 

Totaz_ . .fSft,std., Wochenz./f..~=MkA~_.f..c[ 
Ab :Krankenk.-Beitrag Mk . . ~~- _ry 

.bwaliditiits- , ,~ -~: .!_~ _. h~ 

Sa.: Mk./J":.ff. 

Formular Hi. 
Ballewski, Fabrikbetrieb. 2. Auf!. 9 
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Arbeiter beim Kommen und Gehen den Aufdruck der Zeit an 
verschiedenen Stellen vornehmen konnen. Es ist anzunehmen, 
daLl ftir ca. 150 bis 200 Arbeiter ein solcher Apparat aufzu
stellen ist. 

Von Hause aus war der Rochester nur dazu bestimmt, die 
Arbeitszeit der Arbeiter auf einer Karte zu vermerken. Der 
Wunsch und die Notwendigkeit, die Lohnabrechnung zu verein
fachen und alle iiberfiiissige Schreiberei zu vermeiden, hat dazu 
gefi.i.hrt, den Karten eine so vielseitige Gestaltung zu geben, dall 
der Rochester dadurch zu den verschiedenartigsten Zwecken 
benutzt werden kann. Das Formular 16, Seite 129, zeigt eine 
vollstandig ausgefiillte Karte, auf welcher gleich die ganze Lohn
abrechnung ausgeftihrt ist. Es kann nicht verkannt werden, 
daLl sich eine solche Lohnabrechnung sehr einfach gestaltet, 
doch dtirfte sie nur in vereinzelten Werken eingefiihrt werden 
konnen, weil sie nicht fiir jeden Zweck oder Betrieb geniigen 
wiirde. 

AuLler dem Rochester gibt es noch andere mit einer Uhr 
verbundene Arbeitszeitkontrollapparate, von denen einzelne schon 
recht viele Jahre in Anwendung sind, aber alle diese mecha
nischen Vorrichtungen schlieLlen niemals die Schreibarbeit des 
iiberwachenden Pfortners und das Entstehen von lrrtiimern bei 
der Feststellung der Arbeitszeit so aus, als der Rochester, es 
diirfte sich daher wohl eriibrigen, auf dieselben hier noch aus
fiihrlicher einzugehen. Unerwahnt soll nicht bleiben, daLl · bei 
Einfiihrung einer mechanischen ArbeJ.terkontrolle darauf Riick
sicht genommen werden muLl, daLl fur den Fall des Unbrauch
barwerdens eines solchen Apparates st9ts ein anderer in Reserve 
gehalten werden muLl. Es konnten sonst sehr leicht Sti:irungen 
in der Abwicklung der Kontrollgeschafte entstehen, welche recht 
unangenehme Folgen haben wiirden. 

Der Geschaftsgang bei Bestellungen. 

Geht ein Auftrag ein und sind alle Lieferungsbedingungen 
festgesetzt und dem Besteller bestatigt worden, dann wird 
er in das Auftrags- oder Kommissionsbuch eingetragen. 
Einen bestimmten Brauch fti.r die Einrichtung des Kom-
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missionsbuches gibt es nicht, doch ist die Fiihrung desselben 
durch Gesetz vorgeschrieben. Bei einem Werke werden die 
Auftrage glatt hintereinander eingetragen, in einem anderen 
pfiegt man jeder Bestellung eine Seite einzuraumen, urn etwaige 
Nachbestellungen oder Vermerke iiber die Lieferung zusetzen 
zu ki:innen. Die Bestellungen werden mit einer fortlaufenden 
Nummer versehen, und diese gibt auch gleichzeitig die Kom
rnissionsnummer ah, unter welcher der Auftrag im Werke aus
gefiihrt wird. Die Eintragung im Komrnissionsbuche muLl ent
halten: 

1. Bezeichnung des zu liefernden Gegenstandes mit An
gabe des Preises; liegen dern letzteren Angebote oder 
Anschlage zugrunde, so sind diese anzugeben, 

2. den Lieferterrnin, 
3. die eingegangenen Garantien, 
4. die Art der Verladung, 
5. die Angaben iiber die Art und Kosten der Ver

packung, 
6. die Zahlungsbedingungen. 
Sind mit dem Abschlusse des Geschiiftes auch Verpfiich

tungen zu Provisionszahlungen entstanden, so ist auch hier
iiber im Kommissionsbuch ein Vermerk zu machen. 

Ist der Auftrag also festgelegt, so wird zunachst dem 
technischen Bureau und der W erkstattverwaltung von der 
Bestellung eine kurze Mitteilung gemacht, damit diese Ab
teilungen sich fUr <lie entstehenden Arbeiten vorbereiten ki:innen; 
dann aber wird der Auftrag ordnungsmiiLlig ausgeschrieben, 
alle eingegangenen V erpflichtungen angefiihrt und auf vorher 
abgegebene Angebote und Briefe, welche die Ausfiihrung der 
Lieferung betreffen, hingewiesen. Diese ausfiihrliche Dar
legung des Auftrages, welche unter der Bezeichnung Bestell
oder Kommissionszettel bekannt ist, wird nach dern tech
nischen Bureau abgegeben. Diese Abteilung stellt nun zu
nachst alle Materialien zusammen, welche anderweitig be
zogen werden miissen. Allerdings geht dies nur dann schnell 
:.m bewerkstelligen, wenn es sich bei dem erteilten Auftrage 
um Gegenstande handelt, welche bereits friiher einmal aus
gefiihrt wurden und von denen Zeichnungen iiber die Einzelteile 
vorhanden sind. Ist dies aber nicht der Fall, sondern mut:l eine 

!l* 
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Maschine von Grund auf neu gezeiehnet werden, dann vergehen 
oft viele W ochen, ehe die von auswarts zu beziehenden Ma
terialien festgestellt werden konnen. Sobald die Materialien 
ausgezogen sind, gibt das technische Bureau die Verzeichnisse 
derselben nach dem Einkauf ab und von hier aus werden 
dann die Anfragen an die flir die Materiallieferung in Frage 
kommenden W erke gehalten und die Auftrage an diesel ben 
erteilt. Inzwischen hat das technische Bureau seine Kon
struktionsarbeiten begonnen. Sobsld die Zeichnungen oder 
ein Teil derselben hergestellt sind, werden dieselben mit der 
inzwischen ausgeschriebenen Stuckliste der Werkstattsverwal
tung ubergeben, damit diese ohne jeden Zeitverlust an die 
Ausfuhrung der Lieferung herantreten kann. Die Behandlung 
der Bestellungen in der W erkstatt ist an anderer Stelle be
sprochen worden, es durfte daher hier nicht notig sein, noch 
einmal auf die Bache naher einzugehen. Damit das technische 
Bureau und die Werkstatt eine Ubersicht uber die eingegan
genen Bestellungen behalten, empfiehlt es sich, an heiden 
Stellen Bucher einzurichten, in welche die eingegangenen 
Auftrage der Reihe nach eingeschrieben werden. Diese Bucher 
sollen in der Hauptsache mehr als Hegister dienen, es ist da
her jede Eintragung nur kurz zu fassen. 

Kom.-Nr.l Besteller I Gegenstand \ Ein- II Liefer- II Fertig-
! gegangen termiu [I gestellt 

2;{6 I Freund & Co.\ Dampfm. D 12 \tfVII. 041126./X. 041130./X. 04 

Dieses Formular durfte flir den angegebenen Zweck wohl 
genugen. 

Damit aber auch der Versand 1iber die Auftrage unter
richtet wird, empfiehlt es sich, demselben eine Abschrift der 
ersten und, wenn irgend moglich, aueh der zweiten Seite der 
Stuckliste zukommen zu lassen. Die Versandabteilung soil 
besonders bei groLlen und schweren Stucken schon beizeiten 
ihre V orbereitungen flir die Verpackung und den Trans
port der Lieferungen treffen, damit nicht im letzten Augen
blick eine Ubersturzung erfolgt und hierdurch Mangel in der 
Verpackung und Irrtumer in der Absendung erfolgen. Urn 
zu yermeiden, daLl Sachen bei dem Transport zuruckbleiben, 
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oder Teile fortgeschickt wenlen, welche nicht zn der Sendung 
gehoren, soll die Versandabteilung die Abschrift der zweiten 
Seite der Stuckliste zur Hand haben, damit sie aus der Zu
sammenstellung der Zeichnungen und in manchen Fallen 
aus denselben selbst sehen kann, was zu der Lieferung ge
hort oder nicht. 

Die Stiickliste. 

Die Stiickliste gehOrt zu den wichtigsten Einrichtungen 
eines Betriebes, sie soll uber alles Auskunft geben, was zu 
geschehen hat und was geschehen ist. Die Stuckliste wird 
im technischen Bureau ausgeschrieben und kommt dann in 
Begleitung der Yorhandenen Zeichnungen nach der W erkstatts
verwaltung. Ohne Stiickliste lai.lt sich eigentlich ein geord
neter, groi.lerer Betrieb nicht clenken. Es gibt eine l\Ienge 
Fragen, welche die Ausfiihrung einer Lieferung betreffen, 
diese kiinnen doch nicht einem jeclen mfmdlich beantwortet 
werden, denn das wurde zu Zeitvergeudungen und lrrtiimern 
fUhren. Die Stuckliste hat den Zweck, alles in sich aufzu
nehmen, was zur geordneten AusfUhrung einer Bestellung not
wendig ist. Sie soll uber alles Auskunft geben, wie sich die 
Abwickelung der Geschafte in der Fabrik vollzogen hat, und 
soll anch als Nachschlagebuch dienen, wenn noch nach Jahren 
uber die AusfUhrung eines Gegenstancles Ermittlungen angestellt 
werden mussen. Der Wert uncl Zweck der Shi.ckliste lai.lt sich 
wohl am besten beurteilen, wenn wir an <ler Hand einer solchen 
die einzelnen Aufzeichnungen clurchgehen. 

Die erste Seite der Stuckliste- Formular 17, Seite 134 -
dient zu allgemeinen )mgaben. Da ist zunachRt die Kom
missionsnummer und der Erteiler des Auftrages vermerkt. 
Beide Angaben braucht die W erkstatt, urn ihre Lohn- und 
Materialzettel clamit ausfUllen zu konnen. Es kommt soclann 
der Gegenstand der Lieferung, welcher in diesem Faile eine 
Dampfmaschine ist, die unter der abgekii.rzten Bezeich
nung D 12 durch alle Bii.cher geht. Finclet die AusfUhrung 
eines Gegenstandes zum ersten Male statt, dann gibt die Werk
statt eine abgekurzte Bezeiehnung fiir denselben an und setzt 



134 Die Stiickliste. 

Stiickliste. 

Komm.-No.: 236 ............................................................................ . 

Besteller: G. Freund & Co. 

Wohnort: Miinchen 

Gegenstand: D 12 

Liefertermin : 1. November 

Konventionalstrafe: 30 M. J'iir den Tag 

Garantie: Leistung x Pfk. bei 0,2 und x Pfk. bei 0,3 Fiillung 

Dampfverbrauch 13 kg f:ir eine elf. Pfk. bei 0,2 Fiillung 

V erpackung: Gewiihnliche 

Verladung: An die Verladerinnung in Miinchen, 

frachtfrei Miinchen 

Zollbehandlung: 

Ausfertigung: arn 1. J:'tli 04 

Fertiggestellt: am 26. Oktober 

Abgesandt: am 30. Oictober 

Bemerkungen flir die Ausfiihrung: 

Die Priifung iiber Leistung und Dampfverbrauch ist durch den 

bayrischen Dampfkessel- trherwachungsverein vorzunehmen. Sollte 

der Dampfverbrauch iiberschritten werden, so werden fiir jedes 

halbe Kilogramm mehr Dampfverbrauch xlHark von der Kontrakt

summe gekiirzt. Es sind vor der Absendung in der Fabrik Brems

und Dampfverbrauchsversuche anzustellen. 

F<•rmular 17. 
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diese in die Stiickliste fiir den Allgemeinbrauch ein. Dal3 der 
Liefertermin in der Stiickliste nicht fehlen darf, ist selbstver
stiindlich, denn nach demselben richtet sich ja die langsame 
Dder beEchleunigte Ausfiihrung der Bestellung. Es ist zwar 
vielfach iiblich, die W crkstatt iiber manche Bestimmungen eines 
Liefervertrages im dunkeln zu lassen und daher auch iiber ein
gegangenc Konventionalstrafen nichts mitzuteilen. Aber zweck
maLlig bleibt es doch, wenn die Werkstattsverwaltung iiber 
Kontraktbestimmungen unterrichtet wird, welche die piinktliche 
Ausfiihrung der Bestellung ge"·ahrleisten sollen; daher ist es 
auch gut, daf.l derselben Angaben iiber festgesetzte Konventi
Dnalstrafen gemacht werden. 

Es folgen nun die Angaben ii.ber die zu leistende 
Garantie. Wird in dieser Beziehung eine Verpflichtung iiber
nommen, dann hat die W erkstatt auch dafiir zu sorgen, dal3 
diese, soweit cs auf ihre Arbeit ankommt, erfii.llt wird. Daher 
ist es notig, daf.l die Werkstatt gleich bei der Ubergabe der 
Bestellung von der eingegangcnen Garantie unterrichtet wird, 
damit sic bei der ganzen Ausfiihrung der Arbeit darauf Riick
sicht nehmen kann. In vielen Fallen wird sich wohl die 
Garantie nur auf die Einhaltung bestimmter Leistungen be
schranken, welche mit der Ausfiihrung des Stiickes in der 
W erkstatt nichts zu tun haben, aber trotzdem darf die letztere 
hieriiber nicht ohne Kcnntnis bleiben, weil immerhin die Mi:ig
lichkeit bestehen bleibt, <laf.l <lie Tatigkeit der Werkstatt auf 
die Einhaltung der Garantie nicht ohne Einfluf.l ist. 

Es folgen nun die Angaben iibcr die Verpackung, Verladung 
und Zollabfertigung dcr bestellten Gegenstande. Diese Fragen 
haben eigcntlich nur einen Wert fiir die Versandabteilung, 
da aber <1er lctzteren cine Abschrift dcr ersten uml 
zweiten Seite der Stii.ckliRte zuerteilt wird, so ist es nicht 
nachteilig, wenn die W erkE:tatt auch ii.ber diese Angelegenheit 
unterrichtet wird. Ist die Arbeit in der Werkstatt beendet, 
so wird von derselben der Tag der Fertigstellung in der 
Stii.ckliste vermerkt, wiihrend die Versandabteilung das Datum 
der Absendung darin einschreibt. Es ist dann auch ein Raum 
vorgeschen, welcher zu besonderen Vorschriften fiir die Aus
fiihrungen der Arbeit, sowie fiir die Abnahme derselben und 
aurh filr andere Zwecke dienen soli. 
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2. 

Zeichnungen 

sind an die W erkstatt abgegeben: 

Gu13teile Schmiede-
am Gegenstand teile 

Nummerder Nummer der 
Zeichnung Zeichnung 

1./VII. 04 Grund platte I 2106 

I 
-

Anker - 2107 

Zylinder 2108 2108 

Lager 2109 2109 

Welle und Schwungrad 2110 2110 

5./VII. Zylinderkolben 2115 -
Schmiedeteile dazu . - 2116 

7./VII. Gradfiihrung und Kreuzkop E 2120 -
Schmiedeteile dazu . - 2121 

10./VII. Steuerung 2132 I -
Schmiedeteile dazu . - 2135 

18./VII. Regulator . 2140 -

Schmiedeteile dazu . - 2141 

19./VII. A. bsperrventil . 2137 -

Schmiedeteile dazu . . - 2138 

I 

Nachbestellung: 

27./VII. 1 A.ntriebsriemscheibe m/m 0, m/m bt. 

wird besonders berechnet 2160 

I 

I 
Formular 18. 
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Die zweite Seite der StiicklistP- Formular 18, ::;eite 136 -
wird zur Auffiihrung der Zeichnungen benutzt. Es muLl stets 
eingeschrieben werden, wann eine Zeichnung der "\Verkstatt 
iibergeben win!, damit nachgewiet-!en werden kann, ob bei 
einer verspateten Fertigstellung cler .\rbeiten hieran die 
Wrrkstatt oder das techniscbe Bureau die Schuld tragt. Ist 
eine Lieferung nicht zur rechten Zeit fertig geworden, 
dann ptlegt die W crkstatt sich damit zu entschuldigen, die 
Zeichnungen waren ihr Hlill technischen Bureau viel zu 
split zugestellt worden, wahrend das letztere dies in Ab
rede stellt. Dadurch, (laLl das technische Bureau die Abliefe
rung einer jeden Zeichnunp: selbst in die Stiickliste eintragen 
und das Datum beisetzcn muf.l, werden Mcinungsverschieden
heiten tiber (liesen Punkt ein flir allrmal be;;;eitigt. Das Aus
einandcrhalten der Zeichnungen tiber UuLl- oder Schmiede
arbeit erleichtert nicht allein die Gbersicht, sondern soll auch 
in Fallen, wo die Schmiedearbeiten nicht besonders ausge
zeichnet, also aus der Gu13teilzeichnung zu entnehmen sind, 
hierauf hindeuten, damit nicht unnotigerweise nach einer Zeich
nung gesucht wird, die nicht vorhanden ist. 

Auf der dritten - Formular 1\J, Seite HS - und, wenn 
diese nicht ausreicht, auch auf den folgenden Sciten werden 
die Einzelteile, welche nach jeder Zeichnung hergestellt werden 
sollen, aufgeftihrt. Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, 
ist feptzustellen, welche Teile vorhanden sind und fUr die vor
liegende .\rbcit benutzt werden sollen; dies ist dann in der 
Stiickliste zu vermerken. Auch worden hier Bemerkungen tiber 
die bei aJl(leren Werken bestellten Rohmaterialien oder fer
tigen (~egensta.nde, beispielsweise ti her \Yellen, Armaturen usw., 
eingesetzt, damit sich ein jeder danach richten kann. Sobald 
ein Stiick einer W erkstatt zur Ausfiihrung i'tbergebcn wird, 
ist in die zutreffende Spalte clat< Datum der Auftragerteilung 
einzusetzen. Hierdurch kann sowohl von dem Werkstatts
vorstandP als auch von dem .:VIeister zu jeLler Zeit tibersehen 
werden, ob nnd wann tlie einzelnen Teile zur Ausfiihrung 
abgegeben worden sind. Diese Kontrolle ist in einem groLlen 
Betriebe eine sehr notwendige, denn nur allzu leicht wird es 
i'tbersehen, bier oder dort einmal einen Gegenstand auszu
filhren, wodurch eine unliebsame Verzogerung in der Herstellung 
der ganzen :Yiaschine bewirkt wird. 
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Nummer 

der 
Zeichnung 

Gegenstand 

2106 1 Grnndplatte 
---2107 - 6 Ankerbolzen 

Scheiben 

6 Ankerplatten 

Die Stiic1.liste. 

2./7. 10./7. 

2109 2 Lager mit Deckeln 2.J7-115.j7.1 

8 '7 j 'r ,~ ., . ~n·~'· 

j28./7. 
I 

3 

vorhanclen 

vorh•nd. 
Modell be-

nut zen 
1-------1~~----~---------~~~~~~--------· 
_ _ _ _g__!-_a,g9 _e_r_.p,_f_an_n_e_n ______ . +i _~_:.'-/7_. +-1_5.:.../7_.+-:-~::-t--=-28=-.-'-=/7=-.+-1_0_._;8_.1--------

4 Schrauben 16./7. 25./7. 
l------ls-Kfutternlii/ill--------l-----+---+::..::.:'-'-t-=:.::.:-:,li----'-v-o"'rh-a-nd"'e-n1 

1 S h d 6/- I mit ~'orm-c wungra . I. j masclunc 
I I herstellen 

2108 
2 Keile i , 

1 l';ylinder 2./7. 10./t-!. 
8./7. 15./7.1 

24./8. 28.;~: 
2 Zylinderdeckel 2./7. 10.18. 20.18. 1 

1 Schieberkastendeckel 2./7. 10/8. i 20./8. 

Schrauben und Stift- ! 

1 schrauhen vorhanden 

2115 1 Zylinderkolb~n mit ! J, _ , 

Deckel u. Rmg- . . I 6./7. I fU1. i 20./7. l.t8.1 
2116 1 Kolbenstange . I 8.;7. j1t-!./7. 

' 1 Mutter dazu 8.:7. ' 18.17. 
Kolbenfedern 8./7 .• 

2120 1 Gradfiihrung- 12./7. '1.7./7. 115./8. 13./9. 
2 Gleitschienen . 12./7.j 27./7. 115./8. 
4 Zwischenstlicke 12./7. 27-i7. 115./8. 
1 Kreuzkopf 12./7. 27 /7. ; 15./8. 

2121 1 Krenzkopfzapfen 15./7.; 20./8. 
2 Keile ' 15./7. 20.18. 
4 Schranben I 15.;7 20.:8: 

nsw. 

I 

Formnlar 19. 
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4 
Bemerkungen 

der W erkstatt iiber die Ausfiihrungen 

N~mmer --~---------------------------------· 

der 

~~~hll\l:g I __ _ 
=======o=o~c~==~~=~o~~~=co==== 

2106 I Grund platte muJ3te sehr viel nachgearbeitet werden, weil 
die Zeichnung Irrtiimer enthielt. Modell muJ3 geandert 

I werden. 

2132 

2101! 

2110 

2108 

Die Schieber muJ3ten geandert werden, weil die Schmierung 
versagte und Riefen sich bildeten. 

Lager liefen sich bei der Probe warm. 

Die Welle war zu stark bestell t und es muJ3te daher sehr viel 
abgedreht werden. Die Zeichnung muJ3 abgeandert werden. 

Die Zylinder waren zu hart gegossen, die Bearbeitung ver
ursachte bedeutende 1\fehrkosten. 

Die Probe fiel nicht ganz zufriedenstellend a us; die Lei stung, 
welche garantiert wurde, ist nur sehr knapp zu erreichen. 
Die Maschine leistete bei 

0,2 Zyliuderfiillung 
0,25 " 
o,a , 

Der Dampfverbrauch stellte sich bei 

x-PS. 
x-PR. 
x-PS. 

0,2 Zylinderfiillung auf 12,8 kg 
0,25 , , lB , 
0,3 " " 13,3 " 

1

1 

Der Regulator arbeitete nicht ruhig, er muJ3te daher gean
dert werden. Die notwendigen Arbeiten waren: 

! Beschwerung der 
N acharbeiten von x-Teilen usw. 

Formular 20. 
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Die letze Seite der Stiickliste - Formular 20, Seite 139 -
ist fiir Bemerkungen der W erkstatt bestimmt. Hier werden alle 
Mangel und Irrtiimer aufgefiirt, welche bei Herstellung der 
Zeichnung vorgekommen sind und sich erst bei Ausfiihrung des 
Stiickes herausgestellt haben. Hier werden die Anderungen 
angegeben, welche bei wiederholter Ausfiihrung der Maschine 
durchgefiihrt werden miissen, urn die Herstellung oder Bear
beitung der einzelnen Teile zu erleichtern. Es wird iiber die 
vorgenommenen Versuche und Proben berichtet, auch werden 
bier die ermittelten Resultate niedergeschrieben. Da aber bei 
vielen Ausfiihrungen kleine Fehler unterlaufen, welche beim 
besten Willen nicht immer beseitigt werden konnen, weil dazu, 
wegen des kiirzeren Lieferterrnines, die erforderliche Zeit nicht 
iibrig geblieben ist, so sind auch hieriiber Angaben in der Stiick
liste zu machen, damit, wenn irn Laufe der Zeit Ausstiinde an 
der Lieferung von dem Bestel"ler erhoben werden, man in der 
Lage ist, die Ursache hierfiir auf Grund der gernachten Notizen 
festzustellen. 

Wird eine Stiickliste in dieser Weise sorgfaltig gefiihrt, 
dann wird sie ein wertvolles Dokurnent fiir den Fabrikbetrieb 
abgeben, das noch nach Jahren seinen Nutzen betatigen kann. 

Nachdern die Stiickliste die Werkstatt verlassen, wandert 
sie in die Kalkulatur, um dort bei der Selbstkostenberechnung 
benutzt zu werden. Der Kalkulator erfahrt aus derselben, was 
alles hergestellt und geliefert ist, er findet alle benutzten Zeich
nungen und eingetretenen Abanderungen aufgefiihrt und ist 
dadurch in der Lage, allen Verhaltnissen besser Rechnung tragen 
zu konnen. 

Zurn Schlu/3 kornmt die Stiickliste in das technische Bureau 
zuriick, wo sie im Archiv aufbewahrt wird. 

Die Lohnfrage. 

Die Frage, wieviel Stunden taglich gearbeitet werden soU, 
konnte eigentlich einern jeden Industriellen ziernlich gleichgiiltig 
sein, wenn die Auslohnung der Arbeiter auf Grund eines Stunden
satzes erfolgt. Mit der kiirzeren Arbeitszeit ist aber den Arbeitern 
allein nicht gedient, dieselben verlangen auch, da/3 mit der 
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Herabsetzung der Arbeitozeit eine solche Erhohung des Stunden
lohnsatzes erfolgt, dal3 fiir den Arbeiter durch die verminderte 
Arbeitszeit kein Ausfall in dem Verdienst eintritt. Und hierin 
liegt das V erhangnisvolle fiir den Industriellen bei der Herab
Sfltzung der Arbeitszeit. Aber neben der .Erhohung des Lohnes 
hat eine Verminderung der Arbeitszeit auch noch andere Ubel
stande fur den Industriellen zur Folge; die Werkseinrichtungen 
werden weniger ausgenutzt, die Leistungen verringert und die 
Generalunkosten werden im V erhaltniR zu der geleisteten Arbeit 
eine Steigerung erfahren. Es ist daher sehr wohl zu verstehen, 
dal3 Werksbesitzer sich oft einer LohnerhOhung gegenuber nicht 
abgeneigt zeigen und ihren Arbei'tern gern einen Mehrverdienst 
zukommen lassen wollen, wenn nur auf die jetzt uberall ange
strebte Herabsetzung der Arbeitszeit verzichtet wird. Wie ein
schneidenrl die Forderungen der Arbeiter, die Arbeitszeit herab
zusetzen und den Lohn dabei so zu erhohen, daf.l der bisherige 
Tagesverdienst auch weiter bestehen bleibt, auf das Gedeihen 
und Beste hen eines W erkes sein kann, mag a us folgendem 
Beispiele ersehen werden. 

Ein Arbeiter hat bisher einen Stundenlohn von 40 Pfen
nigen gehabt und verdient alo:o bei einer zehnstundigen Arbeits
zeit taglich 4 Mark. Wird die Arbeitszeit auf neun Stunden 
herabgesetzt und der Tagesverdienst von 4 Mark soll dabei be
stehen bleiben, so muf.l der Lohn fur die Stunde auf 44 1/ 2 

Pfennig erhoht werden. Es ist dies eine Lohnerhohung von 
11 Prozent! lm VerhaltniH zur Verringerung der taglichen 
Arbeitszeit vermindert sich aber auch die Leistungsfahigkeit des 
W erkes urn 11 Prozent, zieht man dann noch die Generalun
kosten hinzu, welche bei der geringen Arbeitsleistung ebenso 
hoch sind wie bei der grof.leren, so kommt man zu einer so 
hohen Belastungsziffer des W erkes durch die urn eine Stun de 
verminderte Arbeitszeit und den erhohten Lohnsatz, dal3 der 
sorgfaltig rechnende Geschaftsmann sich sehr besinnen mul3, ob 
er auf einc solche Doppelforderung der Arbeiter eingehen kann 
oder nicht. Die geschaftlichen Verhaltnisse liegen uberall dar
nieder, der Verdienst wird von Jahr zu Jahr geringer, weil der 
W ettbewerb bestandig zunimmt, da muf.l die Lohnfragc einer 
8ehr sorgfaltigen Priifung unterzogen werden, damit nicht das 
W erk unter der Last der V erpfl.ichtungen zugrunde geht. 
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Die Annahme, das bei neunstiindiger Arbeitszeit ebenso 
viel geleistet wird wie bei zehnstiindiger, weil der Arbeiter 
frischer und tatkraftiger bleibt, kann nur als eine nicht beweis
bare Behauptung angesehen werden, welche den Tatsachen kaum 
entspricht. Bei Arbeitern, welche an Arbeitsmaschinen beschaf
tigt sind, ist eine solche Annahme niemals, bei Handarbeitern 
aber nur teilweise zutreffend. Anders ist es aber mit der neun
stiindigen Arheitszeit, wenn diesdbe damit begriindet wird, daa 
dem Arbeiter mehr Zeit fiir seine Erholung und sein Familien
leben verschafft werden soil. Wird die durch die verringerte 
Arbeitszeit gewonnene Zeit von den Arbeitern zu diesem Zweck 
wirklich verwendet, dann kann dies fiir die Erhaltung eines 
gesunden und zufriedenen Arbeiterstandes nur von Nutzen sein; 
aber sehr oft fiihrt die zu viel freie Zeit zur Langeweile und 
zur Aufsuchung von Zerstreuungen und Beschaftigungen, welche 
den Hausstand und das Familienleben, das man zu fordern 
hoffte, untergraben. 

In einem schroffen Gegensatz zu der Behauptung, daD bei 
geringerer Arbeitszeit eine grollere Leistung eintritt, steht die 
Forderung der Arbeiter, Uberstunden mit einem 25 Prozent 
hOheren Lohn als die gewohnliche Arbeitszeit zu bezahlen. Ist 
die Behauptung der Vertreter des Neun- und Achtstundentages 
richtig, daLl in dieser Zeit mehr als bei zehnstiindiger Arbeitszeit 
geleistet wird, dann miiLlten die Uberstunden, bei welchen weniger 
als bei gewohnlicher Arbeitszeit geleistet wird, nicht hOher, 
sondern geringer bezahlt werden. Logische Schliisse werden aber 
bei der Behandlung der Lohnfrage niemals von seiten der Arbeiter 
gezogen, daher muD der Werkhesitzer bei der Auslohnung seiner 
Arbeiter solche W ege einschlagen, welche ihm die Richerheit 
bieten, daLl bei voriibergehender starkerer Beschaftigung, welche 
das Einlegen von Uberstunden notwendig macht, nichtBelastungen 
entstehen, welche einen jed en N utzen bei einem Geschafte a us· 
schlieDen. Es ist ja ganz gut, wenn, um dem Umsichgreifen 
der Uberstundenarbeit vorzubeugen, eine besondere Vergiitung 
fiir die letztere dem Arbeiter gewahrt wird; diese Vergiitung 
muLl sich aber nur nach der wirklich geleisteten Arbeit, niemals 
aber nur nach der aufgewandten Zeit. richten. 

Die Vertreter des Acht- und Neunstundentages sind Gegner 
aller Uberstunden. Sie verlangen, daLl, wenn viel Arbeit vor· 
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liegt, mehr Arbeiter angestellt werden. Da13 die Erhohung der 
Belegschaft eines W erkes auch eine V ermehrung der Arbeits
einrichtungen bedingt, welche einen hoheren Kapitalaufwand 
beanspruchen, wird nicht berticksichtigt, denn das Kapital ist 
fiir diejenigen, welche es nicht herzugeben haben, eine Neben
sache, tiber die man sich hinwegsetzen kann. Aber, gesetzt den 
Fall, es gelingt unter Opfern, Arbeitseinrichtungen zu schaffen, 
welche es ermoglichen, eine so grol3e Arbeiterzahl anzustellen, 
da13 jede Uberstundenarbeit bei der vortibergehend starkeren 
Besehaftigung vermieden wird, was soll dann mit den von weit 
und breit herangezogenen Aushilfsarbeitern werden, wenn der 
ftotte Geschiiftsbetrieb nachlii13t und wieder gewohnliche Verhalt
nisse eintreten? Riehtig ist es, in solchen Fallen alle Arbeiter, 
mogen sie jung oder alt sein, kurze oder liingere Zeit in Arbeit 
stehen, zu behalten und die Arbeitszeit so herunterzusetzen, da13 
sie ftir die zu erledigenden Auftrage ausreicht. Aber eine solche 
Geschaftshandhabung wtirde nicht nach dem Sinne der Arbeiter, 
am allerwenigsten aber fiir die Vertreter des Acht- und Neun
stundentages sein! Treten solche Verhaltnisse ein, dann soll 
der im Werk viele Jahre beschaftigte Arbeiter vor den neu 
angenommenen, der verheiratete vor dem jugendlichen und der 
einheimische vor dem eingewanderten Arbeiter bevorzugt werden. 
Dann hort jedes Mitgefiihl fiir den Kollegen auf; die Theorie 
der sogenannten Arbeiterfreunde bricht zusammen und der 
Selbsterhaltungstrieb setzt sieh tiber alles hinweg, was man noch 
vor kurzer Zeit als allein richtig und notwendig dahingestellt 
hat. In solcher Zeit sehnen sich viele Arbeiter nach den oft 
gelasterten Uberstunden zurt'tck. Es war eine schone Zeit, wenn 
am Lohnungstage ein Viertel und noch mehr tiber den gewohn
lichen W ochenlohn ausgezahlt wurde, weil Uberstunden eingelegt 
werden mu13ten. Es entstand ein Einnahme, welehe manche 
Einschrankung aufhob und manehe Besserung des Lebensunter
haltes zulief.l. Die sehonen Tage sind vortiber, die Bedtirfnisse 
sind geblieben, die guten Einnahmen aber, welche durch die 
Uberstunden bewirkt wurden, sind fiir immer dahin! Die 
Theorie, welche von den Zielbewu13ten aufgestellt, von den Un
verstandigen nachgeschrien wurde, ist durch die Macht der Ver
haltnisse vernichtet. Die erhofften goldenen Tage sind in eine 
Zeit der Sorge und Not verwandelt worrlen. Die Lohnfrage ist 
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eine sehr wichtige, sie kann daher nicht durch Schlagworte 
gelOst werden, sondern nur durch gewissenhafte Priifung und 
Beurteilung der allgemeinen V erhaltnisse l 

Die Vergebung der Arbeit. 

Bei der Vergebung der Arbeit mu/3 so vorgegangen werden, 
da/3 nicht nur eine zuverlassige Abrechnung mit den Arbeitern 
bewirkt werden kann, sondern da/3 auch alle notwendigen Unter
lagen fiir die bei der Herstellung eines Gegenstandes aufgewandten 
Lohne der Selbstkostenberechrung der Erzeugnisse zugefiihrt 
werden. Sofern es sich um Betriebe handelt, wo nur eine 
Spezialitat hergestellt wird, da wickelt sich die Arbeit in ziemlich 
einfacher Weise ab, und es sind da auch alle Nachweise iiber 
diesel be sehr einfach zu hal ten. Werden aber in einem W erk 
verschiedene Gegenstande hergestellt, dann sind alle Arbeiten 
so auseinander zu halten, dall ein jedes Stiick besonders be
rechnet werden kann, auch miissen Einrichtungen getroffen 
werden, welche die richtige Verteilung der ausgezahlten Lohne 
auf jeden zur Ausfiihrung gekachten Gegenstand sichern. Ob 
ein Stiick im Lohn oder im Akkord ausgefiihrt wird, ist ganz 
gleichgiiltig, die Arbeitsangaben miissen in jedem Falle zuver
liissig sein und nichts zu wiimchen iibrig lassen. Die Haupt
sache bei der Gestaltung des Arbeitsvergebungsverfahrens ist 
Einfachheit und Ubersichtlichkeit, damit Irrtiimer und Unregel
miiLligkeiten verhiitet oder leicht erkannt werden. 

Werke, bei denen nur rei.ne Lohnarbeit oder reine Stiick
oder Akkordarbeit ausgefiihrt wird, diirfte es wohl kaum geben. 
Es ist nicht moglich oder zweckmal3ig, alle Arbeiten in gleicher 
Weise zu behandeln; es wird sich stets die Notwendigkeit heraus
stellen, ein gemischtes Verfahren einzurichten und Lohn- und 
Akkordarbeit nebeneinander bestehen zu lassen. Wird eine 
Arbeit in Akkord vergeben, so mu/3 der fiir die Arbeit zu 
zahlende Akkordsatz vor Beginn derselben vereinbart werden. 
Ist eine solche Vereinbarung vor Beginn der Arbeit nicht moglich, 
weil die Schwierigkeiten bei Ausfiihrung derselben nicht zu 
iibersehen sind, so mu/3 dem Arbeiter dies mitgeteilt und die 
Vereinbarung so schnell als moglich nachgeholt werden, damit 
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ein jeder Teil weiLl, woran er ist. Alle Abmachungen betreffs 
Bezahlung cler Arheit sind schriftlich niederzulegen, damit allen 
Meinungsyerschiedenheiten mit den Arbeitern vorgebeugt wird. 
Ist eine Vereinbarung iiber die AusfU.hrung einer Arbeit getroffen, 
dann muLl dieselbe unter allen UmRtanden gehalten werden; 
es ist in keinem Falle statthaft, spater einen bewilligten 
Akkordsatz herab11usetzen, weil sich derselbe im Laufe 
der Arbeit alr-< zu hoch angenommen zeigt. Anders ist es aber, 
wenn ein Akkord so niedrig bemessen ist, daLl ein Arbeiter 
trotz des griiLlten FleiLles dahei nicht einmal seinen gewohn
lichen Arheit,:lohn verdienen kann. In diesen Fallen ist dem 
Arbeiter ein AkkordzuschuLl zu zahlen, welcher als solcher 
bestimmt benannt werden mul~. \\Tird dem Arbeiter eine Arbeit 
zur AusfUhrung iibergeben, so muLl derselbe iiber den Zweck 
derselben so genau unterichtet werden, daLl er dariiber in allen 
von ihm zu machenden Aufzeichnungen die richtigen Angaben 
niederschreiben kann. Ob ein Arbeiter die Arbeit in Lohn 
oder im Akkord ausfi.i.hrt, ist gleichgiiltig, er muLl stets erfahren, 
fli.r wen und wozu das von ihm hergestellte Stiick bestimmt 
ist; nur dann kann man beanspruchen, daLl alle fiir die Selbst
kostenberechnung notwendigen Lohnangaben richtig eingehen. 
Die Arbeitszeit eines jeden Arheiters muLl von Anfang bis zu 
En<le mit einem Arbeitsnachweis verse hen werden; hierbei ist 
grundsatzlich zu vermeidc>n, daLl verschiedene Tatigkeiten zusam
mengeworfen und in einem Zeitabschnitt aufgenommen werden. 
Alle Angaben konnen gam kurz gehalten sein, sie diirfen aber 
keinerlei Zweifel herYorrufen, sondern sind so ldar zu fassen, 
daLl, aus denselben noch nach langerer Zeit das Richtige herau;;
gelesen werden kann. Sache der Meister und des Lohnbeamten 
ist es, darauf zu achten, daLl unzutreffende Angaben der Arbeiter 
stets sogleich richtiggestellt werden. 

Der Tageszettel. 

Der Tageszettel client zur Aufzeichnung der Tatigkeit der 
Arbeiter wahrend der ganzen Lohnperiode. Je nachdem in einem 
W erke die Li5hnung wlicnentlich oder alle 14 Tage erfolgt, er
halt der Tageszettel danach seine Gestalt. Die 'l'ageszettel konnen 

Ballewski, Fabrikbetrich. 2. Aufl. 10 
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nicht durch die Arbeitszettel - Akkordmarke, Akkordschein, 
Akkordzettel - ersetzt werden, sondern letztere miissen nebenbei 
bestehen. Wahrend der Arbe[tszettel dazu client, die Arbeit zu 
bezeichnen und die Arbeitsbedingungen festzulegen, hat der 
Tageszettel den Zweck, den Nachweis dariiber zu fiihren, welche 
Arbeiten der Arbeiter an jed em Tage ausgefiihrt hat und an welch em 
Stucke dies geschehen ist. Den Tageszettel darf man wohl als die 
notwendigste Einrichtung beirn Lohnabrechnungsverfahren an
sehen, wenn eine zuverlassige Kontrolle iiber die Arbeiter und deren 
Tatigkeit ausgefiihrt werden soll. In friiheren Jahren hestand in 
vielen W erken die Vorschrift, daH der Meister oder ein W erkstatts
beamter taglich zu jedem Arbeiter ging, dessen Arbeit in ein 
Notizbuch schrieb und dann ciiese gemachten Angaben in die 
Lohn- oder Werkstattsbiicher ~reiter iibertrug. Diese Art der 
Arbeitsiibersicht ist nicht allein mit viel Schreibarbeit verkniipft, 
sondern die Aufschreibungen werden auch oft sehr fluchtig be
handelt, weil sie gewohnlich hintereinander vorgenommen werden, 
und der diese Arbeit ausfiihrende Meister und Beamte sich stets 
beeilen muD, um hiermit fertig zu werden. Anders ist es aber 
bei der Benutzung von Tageszettdn. Dieselben werden am Tage 
vor Beginn der neuen Lohnperiode an die Arbeiter verteilt. 
Der Arbeiter legt den Tageszettel in eine hierzu bestimmte kleine 
Mappe, in der er auch Arbeitsscheine und andere Schriftstiicke 
aufbewahrt, und tragt dann selbst alle erforderlichen Notizen 
taglich in denselben ein. Sind Arbeiter nicht imstande, diese 
kleine Schreibarbeit auszufiihren, so besorgt dies auch ein 
Fabrikschreiber, welcher in regelmaDigen Zeitabschnitten von 
einem Arbeiterstand zum andern geht. Der Tageszettel macht 
die Fiihrung aller weiteren Bucher, welehe die Tatigkeit des 
Arbeiters behandeln. iiberfliissig und erleichtert die Abwicklung 
aller Lohn- un<l statistischen Arbeiten EO, wie keine andere 
Einrichtung. 

Die Tageszettel werden in zweierlei Gestalt benutzt. Einmal 
dienen sie nur fUr die Verrechnung der Arbeitszeit und ent
halten dann nur die Gestalt des Jformulars 21, Seite 148, dann 
werden sie aber auch gleichzeitig zur vollstandigen Lohnab
rechnung benutzt und hierzu diirfte das Formular 22, Seite 149 
zu wahlen sein. Zunachst haben wir es mit den reinen Zeit
angaben tiber die taglich ausgefiihrten Arheiten zu tun, welche 
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in der Lohnabteilung weiter verwertet werden. Auf Grund 
dieser Zeitangaben wird die an einem Stuck aufgewandte Zeit 
in die Arbeitszettel·Akkordscheine usw. eingetragen. Ohne die 
Tageszettel ware eine Feststellung der Gesamtarbeitszeit an einem 
Gegenstande nicht m(iglich, zumal, wenn die Arbeit an einem 
Stucke langere Zeit beansprucht und ofter durch Einlegung 
anderer Arbeiten unterbrochen wird. Naturlich mussen diese 
Eintragungen von den Meistern stets sorgfaltig iiberwacht werden; 
das ist aber mit keinen Schwierigkeiten verbunden, denn der 
Meister soll taglich mindestens zweimal zu jedem Arbeiter gehen 
und die von demselben ausgefiihrten Arbeiten priifen. Bei dieser 
Gelegenheit hat der Meister den Tageszettel einzusehen, und 
dabei, durch Einzeichnung des AnfangRbuchstabens seines Namens 
in die Revisionsstelle, zu bescheinigen, daLl er nicht allein die 
Eintragungen in den Tageszetteln als richtig anerkannt, sondern 
auch die vorgeschriebene tagliche Uberwachung der Arbeit aus· 
gefiihrt hat. Der Arbeitszettel ist also nicht bloLl ein Arbeitsaus
weis fiir den Arbeiter, sondern anch gleichzeitig ein Nachweis, daLl 
cler Meister sich urn die Arbeiter und deren Tatigkeit ge
kummert hat. Hache der Obermeister oder des Werkstatt
vorstehers ist es, sich ab und zu durch Einblick in die Tages
zettel davon zu iiberzeugen, ob sowohl der Arbeiter, als auch 
der Meister seine !-\chuldigkeit getan hat. 

In der Reihenfolge, in der dem Arbeiter die Arbeiten zur 
Ausfuhrung ubergeben werden, sind dieselben auf Grund der 
Angaben des Arbeitszettel,.; in die Tageszettel einzutragen. 
MuLl ein Gegenstand beiseite gelegt und dafiir ein anderer 
eiligerer in Arbeit genommen werden, l:lO kann dies in dem 
'l'ageszettel zum Ausdruck gebracht werden. An Kommiseion 
Nr. 240 waren 2 Stunden gearbeitet, da wurde dem Arbeiter 
die Kommission Nr. 260 zur schleunigen Ausfiihrung uber
geben, er schrieb daher die zwei Stunden der ersten Kom
mission in den Tageszettel, erledigte dann an drei hinter
einander folgenden 'l'agen in 4, 10 und 2 Stunden Arbeitszeit 
die letztere Kommission, und nahm dann am dritten Tage 
wieder die Kommission 240 auf, urn sie mit einer weiteren 
Unterbrechung am Schlusse der Lohnperiode fertig zu stellen. 
Die A bwickelung dieser Arbeitsnachweise durch die Tageszettel 
geschieht so cinfach und so iibersit:htlich, daf.l die Vorfiihrung 
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150 Der Tageszettel. 

des einen Beispiels vollstandig geniigen, durfte urn sich in 
die Handha bung dieser Einrichtung einleben zu konnen. Die 
Hauptsache bei den TageszettEln ist, dal3 die Eintragungen 
der Zeit gut iiberwacht werden, damit die Verteilung der Arbeits
zeit auch richtig geschieht. W ej~den Arbeiten in Lohn und in 
Akkord in gemeinschaftlicher Weise von einem Arbeiter a us-. 
gefiihrt, dann werden gern Stunden, welche fUr eine Akkord
arbeit aufgewandt sind, auf die in Lohn gearbeiteten Gegen
stande iibertragen. Sache der Meister ist es, darauf zu achten, 
daLl solche Ungehorigkeiten sofort aufgedeckt werden. Tut 
der Meister seine Pflicht, macht er jeden Vormittag und Nach
mittag seinen Rundgang durch die W erkstatt, urn die Arbeiter 
und Tageszettel zu kontrollieren, dann wird kein Arbeiter es 
wagen, Ubertragungen von Zeit von einer auf die andere 
Kommission zu unternehmen. Wird aber von den Meistern 
eine laxe Handhabung der Geschiifte betrieben, dann biirgern 
sich sehr leicht Unzutraglichkeiten ein, welche eine zuverlassige 
Selbstkostenberechnung der Erzeugnisse unmoglich machen. 
Daher ist es dringend notwendig, daLl die Tatigkeit der Meister 
von ihren Vorgesetzten iiberwacht und darauf gesehen wird, 
daLl in den Tageszetteln stets zu entsprechender Zeit der Re
visionsvermerk der Meister eingetragen ist. 

Das Formular 22, Seite 149, baut den Tageszettel noch 
weiter aus, indem es auf demselben gleich die vollstandige 
Lohnabrechnung fertig mach en laL:t. N achdem dieser Tages
zettel am SchluLl der Lohnperiode abgenommen und von dem 
Meister durch Unterschrift als richtig bezeichnet worden ist, 
wandert er in die Lohnabteilung, wo die Ausfiillung der Ver
dienstbetrage auf Grund der Lohn- oder Akkordzettel eingesetzt 
wird. Gleichzeitig werden die Ab~;iige fUr die Krankenkasse 
und Invalidenversicherung usw. eingeschrieben und iiberhaupt 
die Abrechnung so hergestellt, daLl sie ein vollstandig klares 
Bild tiber die geleistete Arbeit uncl den erreichten Verdienst 
des Arbeiters abgibt. Der die Lohnabrechnung ausfiihrende 
Beamte unterschreibt dann den Tag•eszettel, worauf der letztere 
einer Kontrolle unterzogen und daB Endresultat der Abrech
nung in die Lohnliste eingetragen wird, wonach die Aus
zahlung des Y erdienstes an den Arheiter erfolgt. 
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Eine vollstandige Abschrift der Tageo;11ettel in andere 
Bucher erfolgt nicht, vielmehr bilden die Tageszettel den 
einzigen Nachweis iiber die Lohnabrechnung mit dem Arbeiter. 
Aus diesem Grunde werden nach der Lohnung alle Tages
zettel nach den Nummern der Arbeiter geordnet und so auf
bewahrt, dai.l sic zu jeder Zeit eingesehen werden konnen. 
Hierzu eignen sich ganz vorziiglich Klemm- .Mappen, in welche 
die Tages11ettel ohne gelocht zu werden, eingeklemmt und nach 
einem bestimmten Zeitraum, nehmen wir ein .Jahr an, heraus
genommen und in Papiere verpackt, dann weiter aufbewahrt 
werden k(innen. Die Klemm-.Mappen halten die Einlagen ver
mittels' einer Feder an dem Rande so fest, daLl sie wie ein 
Buch durchblattert, schnell herausgenommen und wieder ein
gelegt werden kiinnen, ohne dadurch eine Beschadigung zu 
erleiden. 

Diese Handhabung der Lohnabrechnung durch den Tages
zettel ist die denkbar einfachste und zweckmaLligste, auch wird 
hierdurch vie! Schreiberei erspart. Nachdem die Tageszettel 
fiir die Lohnung ihren Zweck erfiillt haben, werden aus den
selben die notwendigen Ausziige fiir die Kalkulation gemacht, 
worauf bei Besprechung der letzteren noch ausfiihrlicher 
eingegangen werdcn soil. 

Der Arbeitszettel. 

Sobald einem Arbeiter eine Arbeit 7.Ur Ausfiihrung iibcr
tragen wird, ist demselben von seinem .Meister ein Arbeits
zettel zu iibergeben, worauf alles Wissenswerte fiir den Ar
beiter, die Lohnabteilung und die Kalkulatur aufgeschrieben 
ist. Diese Zettel - auch Akkordschein, Akkordzettel oder 
Akkordmarke benannt - sind so zu gestalten, daLl sie sowohl 
fur Lohn-, als auch fi.ir Akkordarbeit verwendet werden konnen, 
damit die .Meister nicht erst lange zu iiberlegen brauchen, w~lche 
Sorte Zettel sic zu wahlen haben. Das Formular 23 Seite 152 
diirfte fiir den gemeinschaftlichen Zweek sehr passend sein 
und selbst den weitgehendsten Anforderungen geniigen. Je 
nachdem diP Arbeit in Lohn oder Akkord ausgefi.ihrt wird, 
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Vorder eite. 

Arboit zott el Xo. 470 Werkstatt D 

.Jla chinen·X o. 54 

htthtt - ~.\. k k o nl. 

fiir: Xcwnann ~o.: 3 6 

Komm.·No.: 230 Bestell r: ··chmidt & Co. 

Zeichnun"·No.: 1870 Gegen ·tand: B 

An fiihrung: Ausbohren und DrxkclfUichen d1·ehen 

Akkol'd atz: :M. 45 

Anrtefan"'en : 25./VIL 9 Uh?- r nter ·chr ift de Meister : chiifer 

Fertig: 5./VII. 10 Uhr Ab<renommen durch: TfTerner 

Zu a rumen: 98 ... Arbeitsstundeu. "\Yerkstattsv r teher: Bohmann 

Riickseite. 

Datum )[aterial gr ll 
.Abschla •zahlungen 

kg Datum Stun den :\1. IPf. 

'25./ I. I Zylinder, GuJ3 1 1 05 - I 25./VI. '20 -
2./VII. I 60 24 1-

10./VII. 18 13 1-

98 45 -

I 
I 

Formular 23. 
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ist <las unzntreffende Wort auszustreichen und dann bei 
., vVerkstatt" die Bezeichnung derselben zuzusetzen, Zwischen
geschaltet soll hierbei werden, <laf.l in vielen Werken jede 
Werkstatt mit einem Buchstaben bezeichnet wird und daf.l alle 
darin beschaftigten Arbeiter auf ihrer Kontrollmarke auch 
diesen Buchstaben fiihren. In jeder W erkstatt fangen in solchen 
Fallen die Nummern stets von 1 an und ki:innen dann beliebig 
weiter gefiihrt werden. Der Nutzen dieser Anordnung liegt 
darin: 

1. daf.l die Ziffern nicht zu hoch und dadurch von einzelnen 
Arbeitern weder vergessen, noch verwechselt werden; 

2. daf.l alle in einer W erkstatt beschaftigten Arbeiter mit 
ihren Nnmmern zusammenliegen und dies die Kontrolle, 
besonders bei Leistung von Uberstunden, sehr erleichtert; 

i\. <laf.l die Werkstatt bei Eim;tellung von neuen Arbeitern 
in der Ausgabe von Kontrollmarken unbeschrankt ist, 
also, um notwendige Zusammenlegungen zu bewirken, 
nicht erst ein Umtansch der Kontrollmarken bei den 
Arbeitern vorgenommcn werden braucht. 

Nach cler Bezeichnung dcr Werkstatt ist der Name des 
Arbeiters und dessen Nummer auf dem Arbeitszcttel einzusetzen, 
dann die Kommissionsnummer und, wenn irgend moglich, auch 
der Name de<' Bestellen;. Es folgt dann die Nummer der Zeich
nung und der Gegenstand, welcher zu bearbeiten ist. Der letztere 
darf nur durch die auf der Zeichnung angegebenen Buchstaben 
der einzelnen Stiicke gekennzcichnet werden, doch kann ja auch 
die volle Benennnng ausgeschrieben werden, wenn dies dem die 
Arbcitszettel ausschreibendcn Meister oder Beamten nicht zu viel 
Arbeit oder Abhaltung verursacht. Die Ausfiihrung der Arbeit ist 
kurz und zutreffend zu bezeichnen. Beispielsweise sollte man sich 
nicht damit begni.igen einfach zu sagen: 1 Schwungrad drehen, son
dern: 1 Schwungrad abdrehen, ausbohren und Nabe drehen, weil 
die erstere Bezeichnung nicht alle die Arbeiten deckt, welche 
in der zweiten uml dritten angedeutet sind, und daher in 
besonderen Fallen Mil.lverstandnisse entstehen ki:innen, welche, 
wenn der Arbeiter das Gewerbegericht zur Entscheidung anruft, 
nur in dessen Rinne entschieden werden kiinnen. 
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Aus der Angabe des Beginns dEr Arbeit und deren Fertig
stellung wird nur in den Fallen die wirkliche Arbeitsdauer an 
einem Stuck ausgerechnet werden konnen, wenn die Arbeit ohne 
Unterbrechung glatt durchgefUhrt wurde, ist dies nicht moglich 
gewesen, dann haben diese Angaben nur den Wert, daLl fest
gelegt wird, wann dem Arbeiter die Arbeit zur AusfUhrung 
ubergeben und wann selbige als fertiggestellt abgenommen ist. 
Die an einem Stucke aufgewandte Zeit wird auf Grund der 
anderweits behandelten verschiedenen Arbeitskontrollen ermittelt 
und dann in die Akkordscheine eingetragen, damit bei neuen 
Akkorden diese Arbeitszeitaufwendungen als Grundlage dienen 
konnen. Sehr empfehlenswert ist es, wenn gleich nach Fertig
stellung eines Stuckes der gezahlte Akkordsatz einer sorgfaltigen 
Prufung unterzogen und dann fUr kunftige Fiille festgelegt wird. 
Der Meister kann einen Akkordsatz am besten beurteilen, wenn 
eine Arbeit soeben beendet worden [st, dann sind seine Erin
nerungen an alle Einzelheiten bei A usfUhrung derselben noch 
frisch und ungetriibt, und es kann festgestellt werden, ob bei 
Wiederholung der Arbeit der letztgeza:11te Akkordsatz beibehalten 
"Werden kaim oder geandert werden muLl. 

Fur die auf einen nicht beendeten Akkord geleisteten Vor
schuLlzahlungen dient die Ruckseite des Arbeitszettels, ebenso 
werden dort die Abrechnungen niedergeschrieben, wenn ein 
Akkord von mehreren Arbeitern gemeinschaftlich ausgefUhrt 
worden ist. 

Bei Herstellung ganz bestimmter Gegenstande, besonders 
aus RotguLl, Messing, WeiLlmetall usw., sowie bei Reparaturen 
ist es wunschenswert, gleich mit dE"n Arbeitsli:ihnen auch die 
bei der Arbeit verwendeten Materialien angegeben zu bekom
men. Fur diesen Zweck ist auf der Ruckseite des Arbeits
zettels ein entsprechender Raum vorgesehen. Die Angaben uber 
das bei der Arbeit verbrauchte Material sollen der Kalkulation 
zwar in anderer Weise zugehen, aber in verschiedenen Fallen 
werden doch die mit dem Arbeitszehel beigebrachten Material
angaben nicht allein bloLl angenehmer, sondern sogar zweck
mal3iger sein und bei der Kalkulation die Arbeit vereinfachen. 

Wenngleich der Arbeitszettel in erster Linie nur fiir Arbeiten 
bestimmt ist, welche von Handwerkern ausgefi'thrt werden, so 
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empfiehlt es sich doch, die Anwendung desselben moglichst auf 
alle .Arbeiter auszudehnen. Der Arbeitszettel gibt jedem Arbeiter 
die Grundlage fUr die Aufzeichnungen, welche er iiber seine 
Arbeiten zu machen hat, werden ibm dieselben vorenthalten, 
dann kann man nicht verlangen, daf.l jede Arbeitsstunde stets 
an der richtigen Stelle und mit der zutreffenden Angabe zur 
Anrechnung gebracht wird. 

Arbeitsbiicher. 

Die Benutzung von Arbeitsbiichern, in welche die Arbeiter 
oder deren Meister alle Arbeiten einschreiben und worin dann 
von dem Lohnbeamten der Verdienst ausgerechnet wird, ist nur 
noch in wenigen Fabriken iiblich. Die Biicher werden durch 
die Hingere Benutzung so verschmutzt, daf.l oft von den mit 
Bleistift gemachten Eintragungen verschiedenes nicht mehr zu 
entziffern ist, und sie daher leicht ihren Zweck verfehlen. In 
kleineren Fabriken werden die Arbeitsbiicher gern verwendet, 
weil man sich Yor jeder Mehrausgabe, welche durch ein anderes 
Abrechnungssystem entstehen konnte, fiirchtet. Wo Arbeitsbiicher 
eingefiihrt Rind, wird gewohnlich jede weitere Ubertragung der 
darin gemachten Aufzeichnungen unterlm;sen. Am Schluf.l einer 
jeden Lohnperiode werden die Arbeitsbiicher aufgerechnet und, 
wenn viel geschieht, die Endsumme eines jeclen derselben in 
ein mit Lohnbuch bezeichnetes Buch eingetragen. Ein solches 
Verfahren ist durchaus unzweckmiif.lig; denn abgesehen davon, 
daf.l es nichts Angenehmes ist, bestandig mit den vor Schmutz 
starrenden Heften herumzuwirtschaften, so ist auch das Auf
suchen von Eintragungen, welche man zur Aufstellung von 
Selbstkostenberechnungen gebraucht, so umstandlich und unzu
verlassig, daLl nur dringend empfohlen werden kann, die Benutzung 
von Arbeitsbiichern ganz zu unterlassen. Allerdings hat das 
Arbeitsbuch in kleinen Fabriken ohne besondere Lohnabteilung 
auch seine angenehmen Seiten, weil dem Meister, der in solchen 
Betrieben diese Arbeiten besorgen muLl, seine Tatigkeit erleich
tert wird; trotz alledem machen alle solche Arbeitsbiicher einen 
so unzuverlassigen und wenig geschaftsmaLligen Eindruck, daf.l 
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man, offen gestanden, von einem Werke, wo derartige Abrech
nungsverfahren bestehen, nicht viel ha:,ten kann. Ist es fur 
einen Meister auch recht einfach, die Arbeiten, welche ein 
Arbeiter ausgefiihrt hat, gleich hintereinander aufgeschrieben zu 
Aehen, so dal.l er nicht mehr notig hat, weitere Dbertragungen 
machen zu mussen, so versuche man es andererseits einmal, 
aus solchen Buchern sich alle zu einer grol.leren Selbstkosten
berechnung erforderlichen Lohnangaben zusammen zu suchen, 
da wird man erst kennen lernen, wie umstandlich und unzu
verlassig solche Arbeitfln ausfallen. 

Bestimmte V orschriften fur die Fuhrung solcher Arbeits
bucher zu geben, hat keinen Zweck, weil man sich fiir ge
wohnlich damit begnugt, nur den Gegenstand, welcher gearbeitet 
wird, niederzuschreiben und die Arbeitszeit nebst Lohnbetrag 
nebenan zu setzen. Sollen in einem Arbeitsbuch dieselben An· 
gaben gemacht werden, wie sie ein Arbeitszettel enthalt, dann 
wurde dasselbe zu umfangreich werden und in einen Betrieb, 
wo das Arbeitsbuch beliebt ist oder bevorzugt wird, nicht 
hineinpassen. 

Akkordsatze. 

Die Ausarbeitung von Akkordsatzen ist keine leichte Ar
beit, denn selbst der gewiegte Fachmann ist nicht in der Lage, 
bei Ausfiihrung einer neuen Arbeit sofort einen zutreffenden 
Akkordsatz feststellen zu konnen. In manchen Fabriken vergehen 
oft Jahre, ehe man zu wirklich angemessenen Akkordsatzen 
kommt, denn selbst die Ausfiihrung eineE Gegenstandes gibt noch 
immer nicht einen genugenden Anhalt, urn die Richtigkeit eines 
Akkordsatzes beweisen zu konnen. Bei einem und demselben 
Akkordsatz wird der Verdienst der Arbeiter oft sehr verschieden 
ausfallen, wahrend der eine bei der Akkordarbeit stets wesentlich 
mehr als im Stundenlohn verdienen wird, wird ein anderer 
Arbeiter denselben in vielen Fallen nieht erreichen. Je nach 
der Geschicklichkeit und dem Fleil.le wird der Verdienst der 
Arbeiter bei gleichen Satzen hoher oder niedriger ausfallen. 

Sollen Akkordsatze ausgearbeitet werden, so wird dies zu
nachst nur auf Grund der Aufzeichnun,~en in den Lohnabrech-
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nungen moglich sein. Aber schon bei dem ersten Versuche, 
einen Satz zu ermitteln, stoLlen wir auf Schwierigkeiten, denn 
ein und derselbe Arbeiter hat bei demselben Gegenstande, 
nehmen wir an, das eine Mal zwolf und das andere Mal achtzehn 
Stunden gearbeitet. W elche Zeit ist nun die zutreffende? Welcher 
Akkordsatz soll da angesetzt werden? Wird in solchen Fallen 
der Arbeiter gefragt, wie er zu dieser abweichenden Zeitangabe 
bei der Ausfiihrung kommt, so wird er sich entweder der Sache 
nicht mehr erinncrn wollen, oder merkt er, daLl die Angaben 
zur Festlegung eines Akkordsatzes benutzt werdcn, so weiLl er 
ganz genau, daLl nur die langere Arbeitszeit zutreffend ist, und 
er sich bei dem Aufschreiben der geringeren Stunden geirrt 
und a us V ersehen bci einem anderen Arbeitsstiick zu viel Zeit 
angeschrieben hat. Solche Uberschreibungen von Arbeitszeit von 
einem Gegenstand auf den anderen sind bei vielen Arbeitern 
sehr beliebt, bcsonders, wenn Lohn- und Akkordarbeiten neben
einander ausgefiihrt werden. Ist man da mit dem Akkordsatz 
nicht gut ausgekommen, dann werden von den Akkordstunden 
gern Uberschreibungen auf die in Lohn hergestellte Arbeit vor
genommen. Bei guter Kontrolle und richtiger Handhabung der 
Tageszettel ist ein solches Dberschreiben zwar sehr erschwert, 
trotzdem kann es aher bei dem vermischten System doch vor
kommen, wenn der Meister nicht die Augen stets offen halt. 

Wird beab~iehtigt, von der Lohn- auf die Akkordarbeit 
iiberzugehen, dann ist eR gut, wenn hieriiber vorher garnicht 
gesprochen, sondern die ganzc 8ache liingerc Zeit als Ge
heimnis betrachtct wird. Sofern es sich urn kleine Massen
artikel handelt, wird es nicht schwer fallen, sehr bald mit sich 
iiber einen zutreffenden Akkordsatz einig zu werden. Schwie
riger stellt sich die Feststellung bei Gegenstanden, welche 
sich nicht zu oft wiederholen. Hier muLl abgewartet und 
beobachtet wcrden. Merkt ein Arbeiter, daLl seine Arbeit als 
Grundlage fiir die Festsetzung eines Akkordsatzes dienen soli, 
dann findet er kleine Mittel und W ege genug, urn den Zeit
aufwand bei Herstellung des Stiickes zu yergrol3ern und sich 
auf diese Weise einen hi)heren Akkordsatz zn verschaffcn. 
Als V erfasser die A usarbeitung der Akkordtabellen einer grof.leren 
Fabrik mit weitverzweigter Spezialitiit durchfiihrte, waren weder 
dit• Arbeiter noch die l\Ieister hiervon unterrichtet. Zuniichst 
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wurdenaus allen Arbeitsbtichern Ausztige gemacht, umeineGrund
lage ftir die zu schaffenden Satze :m erhalten. Hierbei kamen 
sehr sonderbare Erscheinungen zutage. Beispielsweise stellte sich 
die Herstellung eines Gegenstandes., welcher stets in mehreren 
Dutzend zur Ausftihrung kam, bei verschiedenen Arbeitern auf 
30 bis 105 Pf. ftir das Stuck. Der Akkordsatz wurde damals 
auf 35 Pf. und weil noch zu hoch, spiiter auf :30 Pfg. weiter herab
gesetzt. Fiir die Annahme des fast geringsten Lohnbetrages als 
Akkordsatz kamen zunachst die Pe:rsonen in Beriicksichtigung, 
welche den Gegenstand bisher gefertigt batten; den Aus
schlag gab aber die unauffiillig durchgeftihrte Beobachtung 
der betreffenden Arbeiter bei ihrer Tatigkeit. Aus weiter 
Entfernung wurde beobachtet, wanr ein Arbeiter einen Gegen
stand auf die Drehbank aufspannte; die Zeit des Beginns der 
Arbeit wurde vermerkt und dann bei wiederholtem ,zufalli
gen" Vortibergehen gesehen, ob die Maschine auch ent
sprechend belastet und das Werkzeug richtig eingestellt war. 
Niemand ahnte den Zweck des wochenlangen Aufenthaltes 
des Verfassers in den Werkstattm, denn es wurden Auf
nahmen gemacht, wozu nattirlich nach allen Seiten hin und 
her gegangen und Niederschriften 2.usgefiihrt werden muLlten. 
Erst als ein richtiges Material vorhanden und alles tibersicht
lich geordnet war, wurde dasselbe den Meistern zur Priifung 
und Begutachtung ti berwiesen. At::.£ diese Weise enstanden 
tiber alle auszuftihrenden Stucke Akkordsatze; diesel ben sind 
mit den Jahren berichtigt und vermehrt worden und bilden 
heute einen wertvollen Besitz des \Verkes. 

Die Annahme, daJ3 Akkordsatze nach der GrciLle der zu 
bearbeitenden Flachen berechnet werden konnen, ist nicht 
zutreffend. Nehmen wir beispielsweise das Behobeln einer 
Grund platte zur Dampfmaschine an; bier muLl das W erkzeug 
mindestens ebensoviel Fliichen durchlaufen, welche nicht be
arbeitet, als solche, welche bearbeitet werden. Wie wird da 
der V erdienst des Arbeiters ausfallen, wenn der Akkord nach 
der bearbeiteten Flache berechnet w·~rden wtirde? Aber nicht 
allein das Bearbeiten einer Flache und das Leerlaufen des 
Werkzeuges tiber Aussparrungen heeinfluLlt den Akkordsatz, 
sondern es muLl auch die groLlere oder geringere Arbeit des 
Auflegens eines Arbeitssttickes auf die Maschinen berticksichtigt 
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werden. Es spricht sich sehr leicht a us: es soll fiir die 
Arbeit ein Akkordsatz gemacht werden, aber einen richtigen 
Satz gleich von vornherein zu finden, hat seine groLlen Schwie
rigkeiten. Und daher ist es auch sehr gut zu verstehen, daLl 
viele Meister sich gern recht lange um die Einschreibung 
eines Akkordsatzes in die Arbeitszettel herumdrii.cken, denn 
sie flirchten das Stuck entweder zu teuer zu bezahlen, oder, 
wenn sie es zu gering angesetr-t haben, zu Nachzahlungen 
gezwungen zu werden, und Ieider pfiegt dies seitens der Vor
gesetzten Beanstandungen oder abfallige Bemerkungen herbei
zufli.hren. Hat e:-; schon seine gro13en Schwierigkeiten, fiir 
manche Stucke, die man im rohen Zustande vor sich liegen 
hat, einen richtigen Akkordsatz zu bestimmen, so wird diese 
Schwierigkeit noch vermehrt, wenn von den Meistern zu Vor
anschlagen Akkordsatze fii.r Stucke abgegeben werden sollen, 
welche noch nicht einmal richtig aufgezeichnet und deren zu 
bearbeitende FHichen noch nicht mit Sicherheit zu ubersehen 
sind. Dem Gebote folgend und nicht dem eigenen Triebe 
wire! der Meister nach bestem Wissen solchen Anforderungen 
zu geniigen suchen, aher man verlange nicht, da/3 in solchen 
Fallen die a1Jgegebenen Zahlen zutreffend sind und die 
Arbeiten unter allen Umstanden hiefii.r ausgefiihrt werden 
miissen. In dieser Weise schafft man keine Akkordsatze 
von \Vert. 

Besitzt ein W erk eine Spezialitat und werden die vor
schriftsmaLlig ausgefiillten Arbeitsscheine wie an andrrer Stelle 
ausgefii.hrt, in der Kalkulatur zweckentsprechend geordnet und 
abgelegt, dann wird man sich mit Leichtigkeit eine groLle 
Ubersicht i.iber die Herstellungskosten der einzelnen Teile 
wahrend einm; langen Zeitraumes verschaffen ki:innen. Man 
breite die Zettel siimtlich vor sich aus, prufe die aufgewandte 
Zeit, den gezahlten Lohn, sehe sich den ausfii.hrenden Arbeiter 
an und vergleiche dann die Angaben des einen Zettels mit 
den en des anderen. Hat man nach diesen V ergleichen und 
Priifungen einen Satz gefunden, bei welehem Arbeiter und 
\\' erk zu ihrem Rechte kommen, so benutze man denselben 
fur die Akkordarbeit. 8tellt sich spater heraus, da/3 der er
mittelte Akkordsatz nicht ganz zutreffend ist, so kann er 
ja stets in entsprechencler Weise umgeandert werden. Gut 
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tut man aber, die Akkordarbeit nicht mit einzelnen Stiicken zu 
beginnen und dann dieselbe spat8r Iangsam zu erweitern, das 
fiihrt zu Unzutraglichkeiten. 

1st ein Stiick zum ersten Male ausgefiihrt, so muLl darauf 
Bedacht genommen werden, daLl fiir weitere Ausfiihrungen die 
Akkordsatze nachgepriift sind. Sobald ein Stiick in der Werk
statt hergestellt ist, hat daher der Meister den Arbeitsschein 
vorzunehmen und den fiir die Ausfiihrung des Stiickes ge
zahlten Arbeitslohn zu untersucher. Gerade kurz nach A us
fiihrung der Arbeit ist der Meister am besten in der Lage, 
aile Einzelheiten derselben am sichersten beurteilen zu konnen; 
findet er nun, daLl der gezahlte Akkord nicht angemessen war, 
so wird von ibm der Satz geandert und dieser dann in ein 
Akkordbuch zum Gebrauch fiir kiinftige Faile eingetragen. 
Das Akkordbuch wird, nachdem die Satze gepriift und richtig 
gestellt sind, dem Werkstattsleiter vorgelegt, damit dieser seine 
Zustimmung fiir die vorgenommenen Anderungen gibt. Bei 
dieser Handhabung der Geschafte entwickelt sich die Akkord
arbeit in zweckentsprechender W e'.se. Irrtiimer kommen in 
jedem Lohnverfahren vor, dadurch aber, daf.l man immer und 
immer wieder aile Akkordsatze auf Grund der Angaben der 
Tages- und Arbeitszettel einer Nachpriifung unterzieht, schafft 
man schlieLllich doch gute und nach allen Seiten bin befriedi
gende Einrichtungen. 

Bei jeder Akkordarbeit ist eE: Hauptsache, daLl der Ar
beiter bei Beginn seiner Tatigkeit erfahrt, was er fiir die Ausfiih
rung der betreffenden Arbeit erhalt, damit spatere Meinungs
verschiedenheiten verhiitet werden. Nachzahlungen auf ver
einbarte Akkorde sind nur in sehr sel ten en Fallen zu ge
wahren, sonst verliert das Akkordverfahren seinen Wert. Der 
Arbeiter, welcher weiLl, daLl ibm von seiten der W erkstatt 
eine Nachzahlung bewilligt wird, wenn er mit dem verein
barten Akkordsatze nicht auskommt, hat kein Interesse da
ran, die Ausfiihrung seiner Arbeiten zu beschleunigen. Ja, 
im Gegenteil, es wird Faile geben, daLl Arbeiter ihre Tatig
keit verlangsamen, wenn sie sehen, daLl sie mit dem Akkorde 
nicht auskommen, weil sie wissen, daLl, je Schlechter sich der 
Verdienst gestaltet, urn so leichter dann ein ZuschuLl zu dem 
Akkord zu erlangen ist. Zuschiisse zu abgeschlossenen Akkor-
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den diirfen daher auch niemals ohne genaue Nachpriifung der 
Verhaltnisse erfolgen und dann auch nur unter Zustimmung der 
Betriebsleitung. 

1 n einzelnen W erken besteht das V erfahren, dai3 Arbeitern 
fiir Ausfiihrung der Arbeiten ,,Pramien" gutgeschrieben werden. 
Im groDen und ganzen ist dieses Pramienverfahren auch nichts 
weiter als eine Akkordarbeit, denn wahrend bei der letzteren 
ein bestimmter Geldbetrag fiir die Ausfiihrung der Arbeit aus
bedungen wird, erhiilt der Arbeiter bei dem ersteren eine Pramie, 
wenn er die Arbeit in einer kiirzeren als der festgesetzten Zeit 
ausfiihrt. In heiden Verfahren ist der Grundgedanke der, dai3 
die Arbeiter durch in Aussicht stehenden Mehrverdienst zu 
groi3erem Fleii3 veranlai3t werden sollen. Das Pramienverfahren 
kann eigentlich als ein Zugestiindnis an die Arbeitervereinigungen 
angesehen werden, welche die Akkordarbeit bekampfen. Der 
Arbeiter fiihrt seine Arbeitcn in Lohn aus, arbeitet also nicht 
im Akkord; er liiDt es sich abcr gefallen, dai3 ihm fiir seine 
Mehrleistung eine Pramic gutgcschrieben wird. Das Gewissen 
des organisierten Arbeiters ist beruhigt, er hat nicht gegen die 
Grundsiitze ;;einer V ereinigung verstoi3en, denn die ihm gezahlte 
Pram1e ist - kein Akkordverdienst. 

lJber die Handhabung des Pramienverfahrens sind die An
sichtcn sehr verschieden. 'IV erke, welche es eingefiihrt haben, 
loben et-1 sehr und vertreten die Ansicht, dai3 sie damit besser 
fortkommen, aJs mit dem gewohnlichen Akkordverfahren. Eine 
Berechtigung fiir diese Auffassung mag darin zu suchen sein, 
dal.l bei cern Priimienverfahren der Grundlohn verschieden ist 
und daher, durch Heranziehung jiingerer und somit billigerer 
Arbeitskriifte, die Herstellungskosten veringert werden konnen, 
wahrend bei dl'm Akkordsystem stets mit den festen Satzen 
gerechnet werden muD, die sich nur dann ermaLligen, wenn eine 
allgemeine und auffiillige Herabsetzung derselben erfolgt. Hier 
fi'tr ein bestimmtes System einzutreten, und dasselbe in her
vorragender 'IVeise zu empfehlen, ist ::;ehr schwer. Aber anzu
nehmen ist, daG beide Verfahren nicht fiir alle Falle passend 
sind und daher eine sorgfaltige Priifung vorhergehen mul.l, ehe 
man sich hir das eine oder andere entschlieLlt. So gut bei 
dem gewohnlichen Akkordverfahren die Betriige ermittelt werden 
miissen, welche dem Arbeiter flir die Ausfiihrung der Arbeiten 
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gezahlt werden, ebenso miissen die Pramiensatze festgestellt 
werden, welche dem Arbeiter bei schnellerer Ausfiihrung seiner 
Arbeiten gutgeschrieben werden sollen. Was einfacher und 
iibersichtlicher fiir sein Werk ist, mag sich ein jeder selbst sagen. 

Verteilung des Verdienst1~s bei Gruppenarbeiten. 
Die Verteilung des Verdienstes der Gruppenarbeiter - unter 

Gruppenarbeiter sind Arbeiter 7.U verstehen, welche unter Lei
tung eines Vorarbeiters gemeimchaftlich eine Arbeit verrichten 
- wird oft mit einer Umstandlichkeit vorgenommen, die man sich 
gar nicht erklaren kann. Wird eine Gruppenarbeit ausgefiihrt 
- nehmen wir als Beispiel die Arbeit an einem Schmiedefeuer 
an - so hat doch nur der Sehiirrmeister eine besondere Tatig
keit zu entfalten, wahrend die Zuschlager alle auf einer Stufe 
stehen, und daher nur auf einen gleich hohen Verdienst Anspruch 
erheben konnen. Es gibt ;ja allerdings Gruppenarbeiter, bei 
welchen, auLler dem VorarhEiter, noch einem anderen Arbeiter 
eine besondere Tatigkeit iibertragen werden muLl, das sind aber 
Ausnahmefalle, welche auc':~ als Ausnahme behandelt werden 
konnen. Im groLlen und ganzen zeigen sich aber in allen 
Gruppenarbeiten ziemlich gleiche Verhaltnisse. Unter solchen 
obwaltenden Umstanden ist es nicht verstandlich, wenn bei der 
Ausfiihrung von Akkordarbeiten die Auseinanderrechnung des 
Gesamtverdienstes auf Grund des Lohnes erfolgt, den jeder 
Arbeiter bei Ausfiihrung [n Lohnarbeit erhalt. Man kommt in 
solchen Fallen zu .so um<tiindlichen und zeitraubenden Abrech
nungen, daLl die Lohnung1mrbeiten dadurch nicht allein verzogert, 
sondern auch Irrtiimern bei denselben leicht hervorgerufen werden 
konnen. Es empfiehlt sich daher, bei Gruppenarbeiten feste 
Abrechnungsverfahren einzufiihren, bei welchen alle kleinen 
Verschiedenheiten im gewohnlichen Tagelohnsatz unbeachtet 
bleiben, dagegen nur h~sondere Zeitaufwande oder Fehlstunden, 
in Zu- oder Abgang fiir die einzelnen Beteiligten, in Beriick
sichtigung zu ziehen. Besteht eine Gruppe z. B. aus fiinf Per
sonen einschlieLllich Vorarbeiter, und haben dieselben samtlich 
gleiche Zeit gearbeitet, so erhalt der V orarbeiter von dem ganzen 
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verdienten Lohn einen bestimmten Prozentsatz vorweg, wahrend 
der Rest auf alle fllnf Beteiligten zu gleichen Teilen verteilt 
wird. Wurde also die Gruppe in der W oche bei 60 Arbeits
stunden 120 Mk. verdient haben und der V orarbeiter funf 
Prozent vorweg erhalten, so wiirden von den 120 Mark fiinf 

Prozent = 6 Mk. fur den V orarbeiter abgehen und der Rest 
in fiinf gleiche Teile zerlegt werden, somit der Vorarbeiter Mk. 
22,80+ 6 Mk. = Mk. 28,80 und jeder andere Arbeiter 22,80 
erhalten. Hat ein Arbeiter in der Woche beispielsweise 4 Stunden 
versaumt, so wlirde demselben diese Zeit von dem Verdienste 
abgezogen und seinen Mitarbeitern zugerechnet werden. Hat 
dagegen ein Arbeiter, urn einige Vorbereitungsarbeiten zu ver
richten, einige Stunden in der W oche mehr geleistet, so wird 
demselben hierfiir eine im Verhaltnis zum Gesamtverdienste 
stehende Extraverglitung gezahlt, und diese dann den anderen 
Mitarbeitern zu gleichen Teilen in Abzug gebracht. Ist einer 
Gruppe ein jugendlicher Arbeiter als Hilfe oder zur Ausbildung 
zugeteilt, so kommt dessen Verdienst, welcher sich nur in Hohe 
des gewohnlichen Lohnsatzes belauft, in besonderen Fallen viel
leicht auch mit einem kleinen Zuschlag, von dem Gesamtver
verdienst samtlicher Arbeiter in Abzug. Auf diese Weise wickeln 
sich alle Abrechnungen zwischen den Beteiligten an einer Ar
beitsgruppe in der einfachsten Art ab. Hauptsache ist naturlich, 
daLl allen Arbeitern dieses Abrechnungsverfahren fUr Gruppen
arbeiten von vornherein bekannt gemacht wird, damit kein 
Arbeiter nachtraglich dagegen Einwendungen erheben und et
waigeBeanstandungen durch die verschiedenen Lohnsatze zwischen 
seinen Mitarbeitern begrlinden kann. Eine willkiirliche Aus
einanderreclmung des V erdienstes, wie es leider in man chen 
Fabriken durch die Meister und Lohnbeamten gehandhabt wird, 
muLl grundsatzlich vermieden werden. Uberall mussen feste 
Satzungen bestehen, nach welchen alle Lohnabrechnungen erfolgen, 
damit niemals der Gedanke bei den Arbeitern auftreten kann, 
es wiirde jemand bei der V erteilung des Verdienstes bevorzugt. 
Stellt es sich heraus, daLl die Auseinanderrechnung des Ver
dienstes fur bestimmte Arbeiten nicht zweckmaLlig ist, so muLl 
ein anderer Verteilungsplan aufgebaut werden, solange dies aber 
nicht geochehen ist, behalten die bisherigen Bestimmungen ihre 
Gel tung. 

11* 



164 Benutzung mehrerer Arbeitsmaschinen. 

Benutzung mehrerer Arbeitsmaschinen. 
Die Benutzung mehrerer Arbeitsmaschinen durch einen 

Arbeiter kommt in einer jeden Fabr;,k vor. Besonders bei groLlen 
Drehbanken und Hobelmaschinen, wo stunden- ja tagelang die 
Maschine selbsttatig ihren Gang geht und der Arbeiter nur ab 
und zu einen Blick auf das W erkleug zu rich ten braucht, urn 
zu sehen, ob dasselbe noch in Ordnung ist, da pfiegt ein Ar
beiter meistenteils zwei, zuweilen auch dreiMaschinen zu bedienen. 
Arbeitet ein solcher Arbeiter im Akkord, und das ist in solchen 
Fallen ja meistenteils der Fall, so wird demselben nicht der 
volle Akkordsatz ausgezahlt, den er bei Benutzung einer Maschine 
erhalten wiirde, sondern ihm wird ein bestimmter Prozentsatz 
vom V erdienste a bgezogen. Dief,er Abzug ist ein ganz berech
tigter. Mag ein Arbeiter noch so gut seine Zeit einteilen, es 
werden doch Stunden eintreten, wo beide, oder, wenn er drei 
Maschinen bedient, alle dreiMaschinen angehalten werden miissen, 
weil er nicht imstande ist, iiberall zu gleicher Zeit einzugreifen. 
Ist beispielsweise an zwei Drehbanken zur selben Zeit ein Stiick 
fertig geworden, so ist es dem Dreher nicht moglich, sofort 
wieder beide Maschinen mit neuen Arbeitsstiicken zu versehen, 
sondern er wird zuerst auf der einen ein neues Stiick aufspannen 
und erst, wenn damit fertig, die zweite Maschine bedienen. Es 
entstehen also Ruhepausen fU·c die Maschinen, in welcher die
selben nichts leisten. Jeder Stillstand einer Arbeitsmaschine 
hat aber eine EinbuLle fiir das W erk zur Folge; je grot:ler 
die Maschine ist, urn so bedeutender wird auch der Verlust 
sein, der durch ihren Stillstand hervorgerufen wird. Es ist 
daher auch ganz erklarlich, daD, wenn ein Arbeiter zwei Arbeits
maschinen zur Benutzung erhalt, er auch zur Tragung der Ver
luste herangezogen wird, die durch nicht entsprechende Aus
nutzung der Maschinen entstehen. Aber auch aus anderen 
Grunden ist die Auszahlung des vollen Akkordsatzes bei Be
nutzung von zwei oder mehreren Maschinen nicht angangig. 
Ein Arbeiter, welcher an einer Maschine arbeitet, welche stun
denlang keiner \Yartung bedarf, muLl es stets dankbar anerkennen, 
"·enn ibm fiir die freie Zeit noch eine andere Arbeit iiberwiesen 
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wird, bei welcher er sich noch einen besonderen Verdienst 
verschaffen und sich die Langewcile durch gewinnbringende Tatig
keit vertreiben kann. Die Ubertragung von zwei oder mehreren 
Arbeitsmaschinen wird daher von tiichtigen, fleiLligen Arbeitern 
gern gesehen, und einer hierdurch bedingten Akkordherabsetzung 
bereitwilligst zugestimmt. Die Lohnabziige fiir Benutzung von 
zwei und mehreren Maschinen durch einen Arbeiter sind zwar 
in den Fabriken verschieden, doch darfals Durchschnittangenommen 
werden, daLI einem Arbeiter 25 Prozent von dem normalen 
Akkordsatz gekiirzt werden, wenn er zwei Maschinen und 331/ 3 

Prozent, wenn er drei Maschinen benutzt. Bei kleinen Maschinen, 
wo bei Feststellung der Akkordsatze darauf Riicksicht genommen 
ist, daf.l ein Arbeiter regelmal3ig zwei oder mehrere W erkzeuge 
zu gleicher Zeit bedient, weil er bei einer Maschine niemals 
geniigende Beschaftigung haben wiirde, fallen derartige Abziige 
fiir Benutzung mehrerer Maschinen selbstredencl fort. Bei dem 
A usschreiben der Arbeitszettel fiir den ).xbeiter ist in jed em 
Falle der volle, normale Akkorclsatz auszuwerfen, die "\bziige 
sind besonders anzufiihren uncl dann ersichtlich von dem Ver
dienste abzusetzen. Der Zweck dieser Einrichtung ist, daf.l 
einesteils eine Ubersicht iiber die Arbeiter von mehreren Ma
schinen geschaffen und die hierbei ersparten Lohne fiir statistische 
Zwecke festgestellt werdcn ki5nnen; andererseits aber der Kal
kulatur die normalen "\rbeitssiitze bekannt gegeben werden, 
damit diese bei der Selbstkostenberechnung in entsprechender 
Weise beriicksichtigt werden konnen . 

. \rbeitet cin Arbeiter in Lohn an mC'hreren .\rbeitsmaschinen 
zu gleicher Zeit, so wird demselben von vornherein ein hoherer 
Lohnsatz gewiihrt, oder ihm wird flir jede Stunde, wiihrend der 
er mehrere Arbeitsmaschinen bedient, eine besondere Lohnver
giitung gutgeschrieben. Ob aber bei Lohnarbeit ein Werk einen 
Nutzen davon hat, wenn es einem Arbeiter mehrere Maschinen 
zur Bedienung iiberweist, diirfte meistenteils :'ehr fraglich sein, 
claher ist es empfehlenswert, bei Lohnarbeit nur an einer Maschine 
arbeiten zu lassen. 
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Abrechnung des Akkord·· oder Stficklohnes. 

Die Abrechnung des Akkord- oder Stiicklohnes erfolgt 
eigentlich schon durch die Arbeitszettel. Da nun aber Ar
beitszettel in der W erkstatt verschwinden konnen, so ist es 
notig, in der Lohnabteilung eine Einrichtung zu treffen, aus 
welcher der vereinbarte Akkordsatz sowie die darauf in ver
schiedenen Lohnungen gezahlten V orschiisse bis zur Abwicklung 
des Akkordes ersichtlich bleiben. Fiir diesen Zweck pfl.egte 
man friiher groLle Bucher einzurichten, fiir jeden Arbeiter 
darin ein Konto anzulegen und dann in weitschweifigen und 
zeitraubenden Verbuchungen die Abrechnung des Akkordes 
vorzunehmen. Ein solches Verfahren ist nicht notig, wenn 
Vielschreiberei vermieden werder, soll. Akkorde, die im Laufe 
einer Lohnung ihre Erledigung finden sollen, bediirfen keiner 
weiteren Verbuchung in der Lohnabteilung, da geniigen die Tages
zettel, urn abhanden gekommene Arbeitszettel erganzen zu konnen. 
Fiir Akkorde, die sich tiber eine ~Lohnung ausdehnen, wird jedoch 
ein Abrechnungsverfahren erforderlich, welches in der Lohnab
teilung gefiihrt wird, und aus dem man alles ersehen kann, was 
die Arbeitszettel mit wochenlangen Akkorden enthalten, damit, 
wenn ein Zettel abhandenkommt, sofort die Ausfertigung eines 
Ersatzarbeitszettels erfolgen kann. Urn die Abwicklung der Loh
geschafte fiir solche Falle zu sichern, ist es nicht notig, besondere 
Bucher anzulegen, denn werden diese errichtet, so ist die Folge da
von, daLl schlieLllich ein jeder Arbeitszettel in dieselben ein
getragen wird, und dann baut sich im Handumdrehen wieder 
eine Schreibarbeit auf, welche doch nach Moglichkeit ver
mieden werden soll. Es empfiehlt sich fiir die Abrechnung 
langdauernder Akkorde in der Lohnabteilung einen Hinter
legungsschein nach Formular 24, Seite 167, zu benutzen. 
Ist am SchluLl einer Lohnperiode ein Akkord nicht beendet, 
so wird nach dem Arbeitszettel der Hinterlegungsschein aus
gefiillt und in demselben, neben dem Datum der Lohnung, 
die in der Lohnperiode ar, dem Akkord gearbeiteten Stun
den und die geleistete A bschlagszahlung eingesetzt. Den 
Arbeitszettel erhalt der Ar'oeiter sofort wieder zuriick, nach-
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Hiutorleguug scheiu flir Arbeit zettel :N o. 470. "- cr k ta tt D. 

Arbeiter: reumann ... No.3 6 1\Iaschine No. 54 

Komm.-:No. 230 Zeichnuug No. 1870 Gegen tand B 

An "efau.,.en 21.tVI. 04. Akkordb et ra.g JIL 45.- . 

A bschl agszah lnn ge u: 
. 

Datum der l ' earbeitete I Abhclhlag· Datum tler 1
1 
Gearbeitete I za ung 

Lohnung tuuden M. I Pf. Luhuuno- Stunden 

Abschlag
zahlnng 
IlL I Pf. 

25./VI. 20 8 tbertrag 

2.;vn. 6o -=r24 ~~ 
10./VII. l c 13 -

r --1------
o. 1-0 -i_ -=1--1--1-·-

1 

Ji'orrnular 2-!. 

Komm.- Akkord- Datum · G arbei- A bschlag-

:Xo. 
Gegenstand satz der tete I; zah lung 

M. PI. II ohnung tun~ ~I. I Pf. 

230 Zyliudet· au bohren uud 45 - 25./VL 20 I 8' :::-
Deckelfliichen dreheu. 

--------~-

~ 2./ Vli. ~II 24 _-=-
---

1

_ _ 10./ VII 1 1~ -· 

I 9 II ~') 1-
--- ~ ~~·~ 1-

_ _j I ---

1-l --
--- ! ------1-:-

Ji'ormular 25. 



168 Abrechnung des Akkord- oder Stiicklohnes. 

dem die entsprechenden Vermerke gemacht sind; der Hinter
legungsschein bleibt aber in der Lohnabteilung, wo er in 
einer Mappe bis zur Erledigung des Akkordes aufbewahrt 
und dann vernichtet wird. Diese A ufbewahrungsmappe ent
halt verschiedene Blatter aus diinner Pappe, welche mit Buch
staben, Nummern oder Werkstattsbenennungen bezeichnet sind, 
und das Ordnen und Aufsuch3n der Hinterlegungsscheine er
leichtern. Es konnen aber auch fUr die Aufbewahrung der 
Hinterlegungsscheine oben offene Kastchen mit schwachen 
Zwischenlagern verwendet werden, welche sich fUr derartige 
Zwecke sehr gut bewahrt haben. 

Wahrend bei Benutzung von Abrechnungsbiichern stets 
nur ein Lohnbeamter arbeitee kann, konnen bei diesem Ver
fahren mehrere Personen zu gleicher Zeit die Lohnberechnung 
vornehmen. 

Wird zur Abrechnung der iiber eine Lohnung hinaus 
dauernden Akkorde doch ein Abrechnungsbuch bevorzugt, so 
diirfte sich ein solches nach F'ormular 25, Seite 167, empfehlen, 
dasselbe bedingt wenig Schretbarbeit und ist iibersichtlich und 
leicht zu fiihren. .Je nach de:: voraussichtlichen Dauer eines Ak
kordes ist zwischen den einzelnen Posten ein kleinerer oder 
gro13erer Raum zu lassen, damit die Abschlagszahlungen in ord
nungsma13iger Weise untereinander gesetzt und jeder Akkord 
abgeschlossen werden kann. 

Als A bschlag auf Akkordarbeiten sollte niemals mehr als 
der gewohnliche Stundenlorn gezahlt werden und der "Ober
verdienst erst nach der Beendigung des Akkordes zur Aus
schiittung kommen. In verschiedenen W erken besteht neben 
dem gewohnlichen Lohnsa·;z noch ein etwas erhohter Satz, 
welcher als Abschlag auf Akkordarbeit gezahlt wird. Einen 
Zweck hat ein solches V erfahren nicht, denn der Wert der 
Akkordarbeit wird durch die erhOhte A bschlagszahlung nur 
verringert. Hat ein Arbeiter eine Akkordarbeit vor, so soil 
ibm dieselbe auch einen hoheren Verdienst als eine Lohn
arbeit bringen. Je hoher nun die Abschlagszahlungen sind, 
urn so geringer wird bei der Schluf.labrechnung der "Oberver
dienst ausfallen und der Arbeiter dadurch recht oft sehr in 
seinen Erwartungen enttiiuscht werden. Der "Oberverdienst 



Die Lohnung. 169 

bei Akkordarbeit ist gewohnlich der Betrag, welcher von den 
Arbeitern zu Sparzwecken angelegt wird, da mul.l schon aus 
wirtschaftlichen Grunden darauf Bedacht genommen werden, 
dal.l der~elhe recht hoch anf:'fallt. 

Die Lohnung. 

Die Abrechnung des Verdienstes der Arbeiter erfolgt 
w(ichentlich oder alle 14 Tage, je nachdem hieriiber in der 
Fabrikordnung Bestimmungen getroffen sind. Der Abschluf.l 
der Lohnung erfolgt aber fast niemals mit einem Sonnabend, 
sondern meistenieils mit einem ::\Iittwoch oder Donnerstag, 
damit Zeit vorhanden bleibt, um his zu der am Sonnabend 
stattfin(len(len Lohnung die Abrechnungen herstellen zu konnen. 
Der Sonnabeml ist aher nicht in allen Fabriken als Lohnungs
tag festgelegt, sondern es gibt viele Werke, welehe die Aus
zahlnng der Uihne am -:\fontag bewirken, wei] die Werk
inhaber die .-\nsicht vertreten, daf.l dadurch unnotige Ausgaben 
der Arbeiter am Sonntag yermieden werden. Ob eine solche 
Ansicht oder eine derartige Bevormundung der Arbeiter be
rechtigt ist, :-;oll unerortert bleiben, jedenfalls hat die Aus
zahlnng <ler Arbeiter am Montag fUr diesel ben viele Unbe
quemlichkeiten, denn der Sonntag ist der einzige Tag in der 
Woehe, iiber den jecler Arbeiter frei verfiigen und an dem 
er seine Einkaufe ausflihren kann ; wird ibm fUr diesen Tag 
da~ verdiente Geld vorenthalten, so wird er sehr oft nicht 
selhst in der Lage sein, seine Bedurfnisse einzuholen, sondern 
sich hierzu seiner Angeh(irigen bedienen miisRen. Ob dies 
inuner yon Nutzen flir einen .\rbeiter und dessen Familie ist, 
<hirfte doch :-;ehr zu bezweifeln sein. 

Die A brechnung des V erdienstes erfolgt, wie an anderer 
Stelle ausgefiihrt, in der Lohnahteilung. Ist der V erdienst aus
gerechnet, so ist hieriiher ein Lohnzettel auszuschreiben, 
welcher iiber die Hohe <ler zur Auszahlung gelangenden 
~umme und die vorgenommenPn Ahziige Auskunft gibt. 
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Lohnzettel fur No. B40. Werkstatt D. 

Akkord M. 16.40 
Lohn 16 Stunden a 45 Pfg. 

6 Dberstunden, fiir die Stunde extra 10 Pfg. 
7.20 

" -.60 

Abziige: 
Krankenge'.d M 
lnvalidenkasse , 
Vorschuf.l 

Berlin, den 27. August 04. 

M. 24.20 

-.24 
-.20 
5.- " 5.44 

M. 18.76 

Maschinenfabrik N. N. 

Der Betrag dieses Lohnzettels wird mit demselben ge
wi:ihnlich in eine Blechbiich:>e getan und dem Arbeiter nach 
Arbeitsschluf.l am Sonnabend vom Meister oder in der Lohn
abteilung ausgehandigt. 

Damit nun nicht Irrtiimer unterlaufen ki:innen und ein 
Arbeiter den ibm zustehenden Betrag nicht richtig ausgeliefert 
erhalt, ist die gri:if.lte Vorsicht beim Einpacken des Geldes zu 
iiben. Es empfiehlt sich daher, nicht allein jeden Betrag, 
welcher in die Blechbiichse hineingetan wird, sofort nochmals 
durch einen zweiten Beamten nachzahlen zu lassen, sondern 
auch die Lohnsumme fUr eine bestimmte Anzahl Arbeiten ge
teilt aufzuzahlen und abmstimmen. Treten hierbei keine 
Differenzen zutage, dann ist anzunehmen, daf.l jeder Arbeiter 
den richtigen Betrag in Eeine Blechbiichse hineingelegt be
kommen hat. Trotz dieser V orsicht soll die Beschwerde eines 
Arbeiters, daf.l er den auf dem Lohnzettel vermerkten Betrag 
in der Blechbiichse nicht vorgefunden hat, nicht abgewiesen 
sondern eingehend untersu·~ht werden, damit nicht MiLltrauen 
bei den Arbeitern gegen dieses Ausli:ihnungsverfahren hervor
gerufen wird. Aus der Praxis mi)gen bier einige Falle vor
geftihrt werden welche beweisen, daLl es tatsachlich vor
kommen kann, daLl Arbeiter beim Nachzahlen des Geldes den 
Betrag nicht finden, welchen sie verdient haben. Ein Arbeiter 
beschwert sich, daLl an seinem Lohn 4 Mark fehlen. Es wird 
genau danach geforscht, wo dieser Betrag geblieben ist und 
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da Htellt ef' sich heraus, daLl sich ein Taler und eine l\Iark 
so fest in die Blechbuchse eingeklemmt hatten, daLl sie in 
derselben verblieben waren. Der Arbeiter hatte den Inhalt 
der Buchse in die Hand geschuttet, die Blechbiichse in den 
am Ausgangstore zur Aufnahme der Biichsen gestellten Korb 
geworfen, clann das Geld nachgezahlt und hierbei die Diffe
renz gefunden. Ein Arbeiter beschwert sich, daLl 10 Mark 
an seinem Gelde fehlen. Die sofort angestellte Untersuchung 
zeigte, daLl der Mann an einer abgelegenen Stelle das Geld aus 
der Buchse in die Hand geschuttet und ihm hierhei ein Zehn
markstii.ck durch die Finger geglitten und unhorbar auf den 
weichen Boden gefallen war. Der Arbeiter war iiber das Fehlen der 
10 Mark so besturzt, daLl er garnicht an die Moglichkeit dachte, das 
Geld verloren zu haben, sondern war sofortin das Lohnzimmer geeilt, 
urn dort seine Beschwerde anzubringen. Nach ruhiger Priifung der 
Sache wurde der Ort abgesucht, wo der Arbeiter die Buchse ent
leert hatte, und hier das Geldsti.i.ck vorgefunden. Ein anderer 
Fall zeigt aber, daLl trotz der groLlten Vorsicht beim Ein
packen des Geldes doch Fehlgriffe vorkommen konnen. Es 
beschwert sich ein Arbeiter, daLl in seiner Buchse eine Mark 
gefehlt hat. Noch damit beschaftigt, den Verbleib der :Mark 
festzustellen, erscheint ein Arbeiter, urn eine Mark abzuliefern, 
welche er zu viel bekommen haben will. Hier lag also der 
Fall vor, daLl zwei Personen sich beim Einpacken des Geldes 
versehen haben. Ein solches Versehen ist keineswegs immer 
ausgeschlossen, denn bei dem eiligen V or- und N achzahlen 
der vielen Betrage werden die Beamten oft so abgespannt, 
daLl sic kleine Irrtumer nicht mehr wahrnehmen. Es ist daher 
zu empfehlen, die Beschwerden dcr Arbeiter iiber nicht richtig 
vorgefundene Betrage in den Blechbii.chsen nicht kurzweg 
von der Hand z;u weisen, sondern dieselben in Ruhe zn prufen 
und dabei zu bedenken, daLl wir alle Menschen sind, welche 
einmal irren konnen. 

In vielen W erken besteht <lie Anordnung, daLl ein jeder 
Arbeiter uber den erhaltenen Lohnbetrag zu quittieren hat. 
Dieses Verfahren ist sehr umstandlich und zeitraubend, weil 
einem jeden Arbeiter das Geld erst vorgezahlt werden muLl, 
ehe er iiber den Empfang desselben eine Bescheinigung unter
schreibt. Diese Empfangsbe8t1itigung bezweckt jedoch, GewiLlheit 
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zu erhalten, daLl der Arbeiter auch wirklich den ausgerech
neten Lohnbetrag erhalten und ihm nicht, durch irgend welche 
Vorspiegelungen, Abzuge von '.rgend einer Seite vom Verdienste 
gemacht sind. Gleichzeitig ist aber die Empfangsbescheinigung 
des Arbeiters ein Belag fiir die Kasse, welcher in manchen 
W erken nicht entbehrt werden kann. Aber auch bei Aus
zahlung des Lohnes mittels Blechbuchsen ist das Empfangs
bescheinigen des Geldes durch den Arbeiter durchfuhrbar. Der 
Arbeiter hat nur zu Hause den in der Blechbuchse vorgefundenen 
Lohnzettel zu unterschreiben und am nachsten Arbeitstage 
dem Meister oder Lohnbeamten abzugeben, dann bietet das 
Verfahren keinerlei Schwierigkeiten. 

Die W er.kzeugausgabe. 

ln dem W erkzeuge eines W erkes ist oft ein bedeutendes 
Kapital fe stgelegt, es ist daher eigentlich selbstverstandlich 
dal.l der Beaufsichtigung U'Jd Erhaltung desselben eine groLle 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muLl. Trotz dieser Selbst
verstandlichkeit wird in v'.elen W erken uber die W erkzeuge 
so gut wie gar keine Kontrolle gefUhrt. Die Arbeiter suchen 
und holen sich zusammen, was sie brauchen konnen, verwen
den die Sachen, solange sie ihnen passen und werfen sie dann 
beiseite, urn sich wieder neue oder bessere Stucke zu be
schaffen. W o solche Zus·Gande herrschen, sieht es mit den 
Werkzeugen recht traurig aus, und sollen dieselben einmal 
bei einer Inventur nach dem wirklichen Wert und nicht nach 
Durchschnittspreisen aufg•3nommen werden, dann diirfte es 
sich zeigen, daLl die sorgl•)Se Behandlung der W erkzeuge einen 
groLlen Kapitalverlust herbeigefUhrt hat. 

Die Werkzeugverwaltung zerfallt in zwei Abteilungen. 
Die eine gibt die Werkzeuge an alle neu eintretenden Arbeiter 
a us und bewahrt die neuen W erkzeuge auf, die andere be
sorgt die Ausgabe derjenigen Werkzeuge, welche von den 
Arbeitern nur vorubergehend gebraucht und daher zur all
gemeinen Benutzung verausgabt werden. Die Verausgabung 
der \Verkzeuge an neu eintretende Arbeiter und die Auf-
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bewahrung neuer W erkzeuge erfolgt in den meisten W erken 
in der Materialverwaltung. Ist ein Arbeiter angenommen, so 
iibergibt demselben sein Meister ein Buch, in welchem die
jenigen W erkzeuge aufgefi.ihrt sind, welche dem Arbeiter zur 
Benutzung ausgeliefert werden sollen. Diese Bucher haben 
einen Vordruck fiir alle im Betriebe vorkommenden Werk
zeuge, und der Meister hat nur die Stiickzahl einzusetzen, 
welche dem Arbeiter iibergeben werden soll. In der Werk
zeugausgabe wird genau nach den Angaben des Meisters ver
fahren und zum Zeichen der Verausgabung des Sti.ickes bei 
jedem das Datum der Ausgabe beigesetzt. 

1 Vorfeile 400 mm 
1 350 mm 
1 KreuzmeiLlel 
1 FlachmeiLlel 

6./VII. 04 
6./VII. 04 
6./VII. 04 
6./VII. 04 

Der Zweck der Beisetzung des Datums ist einmal, emen 
Anhalt dafiir zu haben, wie lange der Arbeiter das Werkzeug 
benutzt hat, urn hiernach beurteilen zu konnen, ob er mit dem
selben sorgsam umgegangen ist, dann aber auch urn einen Beweis 
in Handen zu haben, daD das Stiick auch wirklich zur Aus
gabe gelangt ist. Es kann vorkommen, daD ein bestimmtes 
W erkzeug augenblicklich nicht vorhanden ist, oder der Meister 
es spater fiir notig halt, einem Arbeiter einige neue Werkzeuge 
zuzufi.ihren, dann ist aus dem Fehlen des Datums zu ersehen, 
daD die Ausgabe des betreffenden Sti.ickes an den Arbeiter bisher 
noch nicht erfolgt war. 

Damit fiir den Fall, daH einem Arbeiter das \V erkzeugbuch 
abhanden kommt ~ was sehr oft geschieht, wenn W erkzeuge 
verloren gehen und vom Arbeiter ersetzt werden sollen - die 
Kontrolle nicht unterbrochen wird, muLl in der Aut<gabe cine 
Verbuchung erfolgen. Diese Verbuchungen geschehen in ver
schiedener Form. Einmal wird fiir ein jedes Werkzeug ein 
Konto angelegt, auf welches jeder Eingang zu- und jede Aus
gabe abgebucht wird. Durch diese Buchung wird man in der 
Lage sein, zu jeder Zeit eine Dbersicht iiber den ganzen Werk
zeugbestand zu erhalten. Da es aber zu umstandlich ware, aus 
den verschiedenen Konten die \\r erkzeuge zusammenzusuchen, 
welche einem jeden ArbeitPr hetlonders zur Benutzung iibergeben 
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worden sind, so muLl von dem Werkzeugbuch der Arbeiter eine 
Abschrift in der Ausgabe zuruckhehalten werden. Fur diesen 
Zweck empfiehlt sich die Anlegung eines Buches, welches genau 
den Vordruck der W erkzeugbucher hat und in welch em fUr 
jeden Arbeiter eine Seite eingeriiumt ist, auf der dann jede 
Werkzeugausgabe verbucht wird. Sind Umwechslungen von 
W erkzeugen erforderlich, so gesehieht dies stets Stuck gegen 
StUck; in jed em Fall aber hat der Arbeiter von seinem Meister 
einen Schein vorzulegen, in welchem die Notwendigkeit des Um
tausches genehmigt wird. 

Arbeiter Neumann No. 430 

kann eine Feile 400 mm lang 

umgetauscht werden 

Datum: 6./IX. 04 Untersohrift: Weber. 

Besonders bei Feilen ist es dringend notig, da13 der Meister 
genau pruft, ob dieselben noch weiter verwendet oder schon 
umgetauscht werden konnen, denn nur zu gern werden von den 
Arbeitern Feilen, welche nicht mehr ganz scharf sind, als nicht 
mehr verwendbar zuruckgegeben. Der Meister ist nur ganz 
allein imstande, zu bestimmen, ob fUr die Arbeiten eines Ar
beiters eine Feile noch brauchbar ist oder nicht. In richtiger 
Wurdigung dieser Tatsache ist es in vielen Werken auch Brauch, 
daLl den Arbeitern ihre \Verkzeuge zwar in der W erkzeugaus
gabe ubergeben werden, daLl aber die Meister einzelner W erk
statten einen bestimmten Feilenbestand haben, urn einen Aus
tausch abgenutzter Feilen gegen brauchbare bei ihren Arbeitern, 
Stuck gegen Stuck, bewirken zu konnen. Ein aufmerksamer 
Meister kann dadurch, daLl er abgenutzte Feilen zu bestimmten 
Arbeiten noch weiter verwenden laLlt, eine ganz erhebliche Summe 
jahrlich dem W erke ersparen. Ist der Feilenbestand des Meisters 
aufgebraucht, so wird derselbe Stuck gegen Stuck bei der all
gemeinen W erkzeugausgabe erganzt. 

Die Ausgabe der Werkzeuge, welche von den Arbeitern nur 
vorubergehend gebraucht werden, erfolgt in einer in der Mitte 
des W erkes oder der W erkstatt belegenen W erkzeugausgabe. 
Hier erfolgt kein Umtausch der gewohnlichen W erkzeuge, sondern 
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eine voriibergehende liberlassnng solcher Sachen, welche nur ab 
und zu von den Arbeitern gebraucht werden und auch zu 
kostspielig sind, um einen jeden oder eine bestimmte Anzahl 
Arbeiter damit auszurusten. Hauptsiichlich handelt es sich hier 
um Kluppen, Kaliber, Bohrer, Bohrknarren, Schneidewerkzeuge, 
\Va~serwagen usw. Die W erkzeuge lagern in dieser W erkzeug
ausgabe in sorgsamer Weise so geordnet, daLI alle Stucke zu 
ubersehen und jedes derselben herausgenommen werden kann, 
ohne daLI es notwendig ist, ein anderes zu beruhren. Das Auf
oder Aneinanderlegen der feineren W erkzeuge muf.l verrnieden 
werden, damit nicht durch Rei ben oder W erfen Beschiidigungen 
derselben vorkommen ki:innen. Uber alle diese Werkzeuge wird 
ein genaues V erzeichnis gefiihrt, in das auch die Preise der 
einzelnen Stucke eingetragen werden. \Venngleich es sich schwer 
durchfiihren lassen wird, daLI eine A bschreibungsart, wie sie 
bei deri W erkzeugmasehinen vorgesehen ist, auch bei die sen 
W erkzeugcn durchgefiihrt werden kann, so hat doch die fort
laufende Einzelbewertung derselben einen nicht zu vcrkcnnenden 
Nutzen. Erstlich ist auf Grund des Verzeichnisses sofort der 
Preis cines Stuckes festzustellen, wenn ein Arbeiter dasselbe 
verloren oder beschiidigt hat, urn denselben zum Ersatz heran
ziehcn zu ki:innen. Dann aber erleichtert das V erzeichnis der 
Werkzeugc sehr die Inventur und die richtige Bewertung der 
einzelnen Stucke. Zuviel kann bei Werkzeugen niemals abge
schrieben werden, denn jede, selbst die geringste Benutzung ent
wertet jedes Stuck derartig, daf.l mit den sonst iiblichen Ab
schrcibungssatzen niemals das Richtige getroffen werden kann. 
Besteht aber in der W erkzeugausgabe ein Verzeichnis mit Preisen 
flir alle Stucke, dann wird man mit Leichtigkeit an der Hand 
derselben zu jeder Zeit eine Nachprufung der W erte vornehmen 
und so das Richtige feststellen ki:innen. 

Die Ausgabe der W erkzeuge erfolgt in der allgemeinen Aus
gabe gegen Blechmarken mit der Nummer des Arbeiters, welcher 
das Stuck gebraucht. Liegen die Werkzeuge einzeln in Fachern, 
so ist unter einem jeden Stiick ein Haken oder Drahtnagel 
einzuschlagen, an welchem die Marke des Arbeiters aufgehangt 
werden kann. Wird das W erkzeug in Kasten aufbewahrt, so 
wird die Marke des Arbeiters an die Stelle gelegt, wo das veraus
gabte W erkzeug gelegen hat. Alle a us der W erkzeugausgabe 
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entnommenen \Verkzeuge sind sofort nac:h dem Gebrauch, spate
stens jeden Abend, zuruckzugeben. Arbeiter welche dies unter
lassen, werden in Strafe genommen. Fur jede Bescharligung 
der. Werkzeuge ist der Arbeiter haftba.r, gegen dessen Marke 
das Stuck abgehoben worden iBt. 

Mit dieser W erkzeugausga·oe wird gewohnlich auch eine 
W erkzeugreparatur oder N euanfertigung verknupft. In vielen 
Werken ist es streng verboten, daf.l Arbeiter sich irgend ein 
Werkzeug, mag es noch so unbedeutend sein, selbst anfertigen. 
Es soll hierdurch vermieden werden, daf.l Arbeiter unter der 
Angabe, sich eigene Werkzeuge zu machen, Ungehorigkeiten 
begehen. Auch die Reparatur yon W erkzeugen dar£ nur an 
ganz bestimmten Stricken vorgenommen werden, wo dies geschieht, 
wird hierfur kein besonderer Lohn gezahlt. Das Schleifen von 
Frasern, Schneidewerkzeugen und Bohrern wird von der Werk
zeugausgabe besorgt, damit die<:e Arbeiten an Spezialmaschinen 
von sachkundigen Arbeitern am;gefiihrt und ein Verderben oder 
Beschadigen der Stucke vermieden wird. 

Verwendung der Tagesz·ettel und Arbeitsscheine. 

Nachdem die Lohnung be1mdet ist, haben die Tageszettel 
und Arbeitsscheine erst einen Teil ihrer Bestimmung erfiillt, 
der nachste Zweck derselben i.st, die Grundlagen fUr die Be
rechnung der Selbstkosten der Erzeugnisse herzugeben. Wie aus 
dem Kapitel iiber die Kalkulation zu ersehen ist, wird dieselbe 
in verschiedener w· eise ausgefiihrt. J e nachdem es sich darum 
handelt, die Gesamtkosten einer ganzen Anlage oder die Kosten 
der einzelnen Teile einer Maschine oder eines Gerates zu berechnen, 
mussen auch die durch die Tageszettel und Arbeitsscheine heran
geschafften Arbeitslohne verarbeitet werden. 

Werden die Tageszettel ste·;s sorgfaltig ausgefiillt, wird bei 
keiner Arbeit unterlassen, die Kommissionsnummer oder den 
Zweck der Arbeit aufzufiihren, clann ist es wohl angangig, da{.\ 
alle ausgezahlten Lohne stets dort verbucht werden konnen, wo 
sie hingehoren. Es muGte also, wenn alle auf die verschiedenen 
Arbeiten verteilten Lohne aufgerechnet werden sollten, genau 
die Summe herauskommen, welche wahrend eines bestimmten 



Verwendung der 'l'ageszettel und Arbeitssf'heine. 177 

Zeitabschnittes an die Arbeiter als Verdiem;t ausgezahlt worden 
ist. TatRache ist es, daLl in verschiedenen Fabriken nach jeder 
Lohnung Ausziige aus den Lohnlisten gemacht werden, und die 
hierbei ermittelten Betrage auf die Konten der verschiedenen in 
Arbeit befindlichen Erzeugnisse gesetzt werden. Bei der V er
wendung von Tageszetteln sind solche Ausziige :-;ehr leicht her
zustellen, es brauchen nur aile Posten einer jeden Lohnabrechnug 
durchgegangen, ausgezogen und dann auf die betreffende Kom
mission geschrieben werden, man erhalt so tatsachlich alle Lohne 
zut-~ammen, welche fUr einen Gegenstand oder eine Anlage aut-~

ger-ahlt worden sind. Sofern es sich also urn die Ermittelung 
der GesamtherRtellungskosten cines Erzeugnisses handelt, werden 
die Tageszettel mit ihren Angaben und Zahlen geniigen, urn 
alle Lohnbetrage an der richtigen Stelle zusammen w bekommen. 
Anders ist es aber, wenn die SelbRtkostenberechnung einzelner 
Teile bewirkt werden soU, da geniigt nicht die einfache Zu
Hammenschreibung der auf cine Kommissionsnummer ausgezahlten 
Lolmbetrage, da muLl auch angegeben werden, fi1r welche Arbeits
leistung der einzelne Lohn betrag zur Auszahlnng gekommen ist. 
Wahrend es al:-;o hei ciner Zusammenstellung der gesamten 
Selbstkosten einer Lioferung geniigt, wenn aus jeder Lohnung 
die auf einer Kommissionsnummer enthaltenen Lohne zusam
mengerechnet und gemeinschaftlich darauf verbucht werden, 
muLl fur eine Einzelkostcnberechnung jeder eimelne Posten aus
gewgen und nebst den betreffenden Arbeitsangaben weiter gegeben 
werden. Da nun die Arbeitsscheine stets nur Eimelarbeiten 
behandeln, so sind diesc nur auf Grund der Angabe der Tagef'
zettel, betreffs der aufgewandten Arbeitszeit, flir das aufgefiihrte 
Stuck zu vervollstandigen und dann nach der Kalkulatur weiter 
zu geben. Dagegen siml aber alle Lohnposten, fur die kein 
Arbeitsschein vorliegt, in abgekurzter Weise nachtraglich auszu
schreiben, damit auch hieriiber die Kalkulatur eingehend unter
riehtct wird. In der Kalkulatur werden nun die einzelnen Zettel, 
welche alle ein gleiches Format haben miissen, nach den Kom
missionsnummern geordnet und in einen mit kleinen Fachern 
versehenen Schrank - Fig. 5, Seite 184 - gesammelt, urn 
dann, nach Fertigstellung des ganzen W erkstiicks, zur Selbst
kostenberechnung benutzt zu werden. Die Tageszettel verbleiben 
also der Lohnabteilung, dagegen die ArbeitsRcheine nebst Aus-

1~ 
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zti.gen aus den erstereren der Kalkulatur. Da nun in der Kal
kulatur nicht nur die Selbstkostenherechnungen ausgefti.hrt, sondern 
auch die Generalunkosten zusammengestellt werden, welche sich 
aus dem Werkstattsbetrieb ergeben, so mti.ssen alle Lohnzah· 
lungen, mogen sie auch fUr einen Zweck erfolgt sein, der mit 
der Fabrikation direkt nichts zu tun hat, doch der Kalkulatur 
in so zuverliissiger Weise mitgeteilt werden, daLl alle diese An
gaben zusammengerechnet die Gesamtsumme der Lohnungen 
ergeben. 

Die Kalkulation. 
Eine richtige Kalkulation oder deutsch ausgedriickt, 

Selbstkostenberechnung ist fiir die Entwicklung eines jeden 
W erkes von groLler Bedeutung. Auf Grund der Selbstkosten
berechnung sollen die Verkaufspreise gestellt werden; wenn 
alE>o auf diesem Felde nicht mit der groJ3ten Gewissenhaftigkeit 
gearbeitet und allen Verhiiltnissen in zuverliissigster Weise 
Rechnung getragen wird, dann kann es vorkommen, daLl, 
selbst bei der lebhaftesten Besehliftigung eines Werkes, kein 
Nutzen zu verzeichnen sein wird. Selbstkostenberechnung I 
Das Wort hort sich so einfach an, soli demselben aber die 
richtige Geltung verschafft werden, dann kniipfen sich daran 
so viele sorgfaltige Arbeiten, daLl es nicht so leicht ist, sich 
im Handumdrehen in alles, was zu einer Selbstkosten
berechnung in einem groLlen W erke gehort, hineinzudenken. 
Wie oft hOrt man im geschiiftlichm Leben die Worte gebrauchen: 
, Wir haben haarscharf kalkuliert und haben unsere Preise 
so niedrig gestellt, daLl uns nur dn ganz bescheidener Nutzen 
bei dem Geschlifte bleibt." Haamcharf kalkuliertl Man begebe 
sich nur in ein groLles W erk hinein, sehe sich das Treiben in 
demselben an, verfolge die Tiitigkeit der verschiedenen Arbeiter, 
beachte, in welcher Weise bier und dort mit Material umge
gangen wird und halte diesem Bilde dann die Worte .,haar
scharf kalkuliert" entgegen, dann wird man sich sagen miissen, 
wie ist bei solchem Betriebe iiberhaupt eine haarscharfe 
Kalkulation moglich! W er scharf rechnet, der rechnet falsch, 
das ist ein altes Wort, das sich im geschaftlichen Leben stets 
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bewahrheitet hat. Am allerwenigsten ist aber ein scharfes 
Rechnen in einem Fabrikbetriebe angebracht, wo selbst die 
geringsten Storungen oft zu gro.Llen Extraausgaben fiihren 
konnen. Die Selbstkostenberechnung in einem industriellen 
Werke ist nicht mit der Selbstkostenberechnung in einem 
Warengeschafte zu vergleichen. Hier kann man mit fest
stehenden Zahlen rechnen, man kennt die Einkaufspreise der 
Waren, die Frachten und Unkosten, welche bei dem Bezuge 
und der Versendung entstehen und kann daher mit Leichtig
keit allen Verhaltnissen Rechnung tragen. Aber anders ist es 
in einer Fab.rik. Hier treten oft so viele Zufalligkeiten auf, 
welche die Hohe der Selbstkosten der Erzeugnisse beeinflussen, 
da£1 es nicht moglich ist, dieselben auf Heller und Pfennig 
mit Sicherheit feststellen zu konnen. Der Kaufmann, welcher 
gewohnt ist, auf Grund seiner Biicher sich iiber alle Einzel
heiten seines Geschaftes ohne gro.Lle Umstande eine tTbersicht 
zu verschaffen, betrachtet auch einen Fabrikbetrieb als ein 
Geschaft, in welchem mit bekannten, kaufmannischen Hand
griffen alle V erhaltnisse bezwungen werden konnen. Aber 
schon der nachste Geschaftsabschlu£1 wird den Beweis liefern, 
da£1 der Fabrikbetrieb doch eine andere Behandlung bean
sprucht, als ein gewohnliches kaufmannisches Unternehmen. 

Die Selbstkosten berechnung der hergestellten Erzeugnisse 
wiirde ziemlich einfach ausfallen, wenn die Lohne und Mate
rialien stets gleich bleiben wiirden. Wird aber ein Stiick in 
Lohn ausgefiihrt, so kann nicht immer angenommen werden, 
da£1 die geleistete Arbeit stets dem gezahlten Stundenlohn ent
spricht, also ein Arbeiter, welcher fiir die Stunde fii.nf oder 
zehn Pfennige mehr erhalt als der andere, fiir diesen hoheren 
Lohnsatz auch mehr leistet. Nein, dies ist nicht zutreffend, 
es wird vielmehr oft der Fall eintreten, da£1 Arbeiter, welche 
einen geringeren Lohn erhalten, mehr leisten als ihre besser 
bezahlten Arbeitsgeno~sen. Trotz dieser Verschiedenheit im Lohn 
und der Arbeitsleistung mu£1 doch bei der Selbstkostenberechnung 
ein Betrag festgestellt werden, welcher fiir kii.nftige Ausfiih
rungen den Ma.Llstab fiir rleren Herstellung angibt. Bei einer 
Berechnung der Selbstkosten kann daher nicht immer mit den 
eben verausgabten Lohnen gerechnet werden, sondern der sach
kundige Kalkulator wird stets zu prii.fen haben, ob das, was 

12* 
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jetzt gezahlt ist, auch fiir die Zukunft zutreffend sein wird. 
Wird beispielsweise eine neue Maschine hergestellt, so wird es 
fast regelmiHlig vorkommen, daf3 Lohne fiir Arbeiten gezahlt 
werden, die bei einer Wiederholung denelben verringert werden, 
oder ganz in Fortfall kommen. Bei der Wiederholung der 
Arbeit werden die Erfahrungen verwertet, welehe bei der ersten 
Ausfiihrung gemacht sind. Man wird Anderungen an den Mo
dellen vornehmen, welche eine einfacbere Bearbeitung bedingen; 
man wird Dreher- und Hoblerarbeiten durch Fraserarbeiten er
setzen; man wrid, statt der schwierigen Schmiedearbeiten, Stahl
guf3 oder schmiedebaren Guf3 verwenc,en, und es werden an der 
Montage Ersparnisse eintreten, weil durch zweckmaf3ige Vor
arbeiten aile zeitraubenden Nacharbeiten vermieden werden. Wird 
also eine Maschine zum ersten Mal kalkuliert, so kann man ja 
alle Unkosten, welche deren Herstellung beansprucht haben, in 
Anrechnung bringen, urn einen Erfahrungssatz zu finden, wie
viel teurer sich die erste Ausfiihrung gegen alle spateren stellt. 
Die Hauptsache bleibt jedoch stets, gleich nach der ersten Aus
fiihrung eines Gegenstandes bei de,: Kalkulation aile diejenigen 
Posten in Fortfall zu bringen, welche bei einer zweiten Her
stellung desselben nicht mehr zur Auszahlung kommen. Es ist 
eine bekannte Tatsache, daf3 bei der Erstausfiihrung eines Gegen
standes die Betrage, welche bei dem Voranschlage eingesetzt 
sind, nur in sehr seltenen Fallen genau eingehalten werden 
konnen. Mag das Beamtenpersonal noch so grof3e Erfahrungen 
besitzen und bei seinen Vorberecbnungen mit der grof3ten Sorg
falt vorgehen, es werden doch stetE Verhaltnisse eintreten, welche 
die eine oder andere Absicht durchkreuzen, und dadurch die 
Einhaltung aller Zahlen unmoglich machen. Erst, nachdem ein 
Stiick wirklich zur Ausfiihrung gekommen ist, nachdem man 
praktisch durchgemacht, was m~.n theoretisch angenommen hat, 
erst dann laf3t sich mit einiger Sicherheit feststellen, wie sich 
die Kosten einer weiteren Herstellung gestalten werden. Dies 
ist der Zeitpunkt, wo die Kalkulatur einsetzen muf3, urn durch 
sachkundige Behandlung aller Unterlagen die Selbstkosten zu 
ermitteln, welche bei einer weiteren Ausfiihrung eines Gegen
standes entstehen. Von den Lohnen und Materialien der ersten 
Ausfiihrung miissen aile diejenigen Ausgaben beseitigt werden, 
welche den ersten V ersuchen gal ten, und nur das muf3 zur 
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SelbRtkostenbereehnung herangezogen werdvn, was bei einer wei
teren Ausfiihrung wirklich zur Anszahlnng kommt. Wiirden 
bei der ersten Selhstkostenberechnung aile Lohne und Materialien 
eingP::;etzt werden, "·dche wirklich zur Auszahlung gekommen 
sind, trotzdem man ganz genau weiLl, daLl dieser oder jener 
Betrag nur infolgP der Neuheit des Fabrikates fiir }1::;rsatzstiicke, 
Nacharheiten oder Venmche verausgaht werden muLlte,. dann 
kommt man zu einem Ergebnis, daR den wirklichen normalen 
H erstellungskostt:n nieht entspricht. Die Fulgc iHt, daf.l die auf 
Grund der Kalkulation abgegehenen Angebote zu hoch ausfallen, 
WPitPre Au ftrage anf den nen ausgefiihrten <1egenstand nicht 
mehr eingehen, nn<l alle MiihPn und Arbeiten, welche mit <ler 
Erstansfiihrung cines W erkstiicke,: \'erkn iipft sind, eine verg<:h
liehe Belastung de~ Betriebe>~ bewirkten. 

Fasscn wir tlen Begriff Selh~tkm,tenbereehnung wiirtlich auf, 
so pflcgt man ammnelnnen, daLl rlamit die Ermittlung der Selhst
kost<:n eines ausgeftihrten Gegenstandes zu verstehen ist. Eine 
"olclw Berechmmg hat rloeh aber nur einen yollen Wert, wmm 
da.mit auch gleichzeitig feHtgrstellt wird, wie teuer sich der be
treffende Gegenstand bei <'iner t~ pii.te re n Ausfiihrung stellen 
wird. ~'al' gewesen ist, kann nicht mehr geandert werden, Er
mittlungen iihPr clas Vergangene konm:n nur allgemein zur lk
lt>hrung fiir kiinftige Falle dienen. Wns flir die Zukunft einen 
Wert hah<m soil, darf daher nicht eine einfaehe Abschrift <ler 
vnaul'gabt.en Betrii.ge c<ein, ~ondern eine jede A usgabe ist auf 
ihre k ii n ft i ge Notwendigkeit bin zu priifen und dann erst bei 
dt>r 8elbstkosten1Jen:chmmg zn verwenden. Daher ist es erforder
lich, dai3 nach <lPr nrsten Am;fiihrung eines Gegenstandes nicht 
allein aile Zeichnnngm richtig gestellt, sondem auch alle Lohn
zettel nm den M .. if'tmn und Werkstattsvorstehern einer Priifung 
unterzogen werden, damit l'e:-:tgeHtellt wir•l, was flir die erste 
A usfiihrung zn vie] gezahlt ist und kiinftighin mit Sicherheit 
in Fortfall kommen kann. Diese richtig gestellten Betrage hat 
die Kalknlatur fi1r die Selbstkostenberechnung zu benutzen, da
gegen alJer <lie fiir rlie er;;te Ausfiihrung zu viel gezahlten Liihn•' 
und unnfitig verbrauehten Materialien nnr besonders zusammen
zust.ellen,· um rladnreh einen nberhlick iiber diP Mehrkosten von 
Erstlingsarbeiten zu erhalten. Eine ;;o]che Znsammenstellung 
it<t c<ehr belehrend, "ie zeigt mt>hr als aile "'orte, "'elche dariiber 
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gesprochen werden, wie verhangn[svoll es ftir ein W erk ist, sich 
bestandig mit N euausftihrungen zu beschaftigen, statteinem 
Gegenstande die voile Aufmerksamkeit zu schenken, und durch 
oftere Wiederholung desselben die Erzeugung zu verbilligen 
und so das Geschaft rentabler zu machen. Nicht in der Grofle 
des Umsatzes allein ist der Verdienst in einem industriellen 
Werke zu suchen, sondern in der V ereinf ach ung des Betriebes 
und in der Verb.illigung der Herstellungskosten der Erzeug
nisse durch Beschrankung der Fabrikation auf eihe b•e
bestimmte Zahl oder Klasse von Gegenstanden. 

In welcher Weise die Selbt~tkostenberechnung am besten 
erfolgt, ist nicht moglich, so ohne weiteres zu sagen. Urn ein 
zweckmafliges Verfahren in Vorschlag bringen zu konnen, muLl 
man den Betrieb des W erkes und dessen Fabrikation genau 
kennen. Selbstkostenberechnungsmethoden gibt es viele, die 
sich gut bewahrt haben, aber alle bier anzuftihren, ist nicht 
moglich, denn das ginge tiber den Rahmen dieses W erkes hinaus. 
Aber selbst wenn es der Raum gestatten wtirde, bier einige 
Dutzend SelbstkostenberechnungEarten zu besprechen, wer btirgt 
daftir, dafl ein jeder das ftir ibn Passende darunter findet? 
Ich werde mich daher bier nur darauf beschranken, die Haupt
kalkulationsmethoden vorzuftihreo, und mui.l es dann dem sich 
fUr die Sache Interessierenden i.iberlassen, sich das ibm zweck
mai.lig erscheinende auszusuchen und den Verhaltnissen ent
sprechend weiter auszubauen und zu vervollkommnen. 

Die Vorarbeiten zur Kalkulation. 

Die Vorarbeiten zur Kalkulation erfolgen in allen Abtei
lungen eines Werkes. Die Hauptsache ist, daf.l alles so ange
ordnet wird, daf.l samtliche Abrechnungen ihren Weg nach der 
Kalkulatur finden, urn dort verwertet zu werden. Keine Aus
gabe darf der Kenntnis des Kalkulators vorenthalten werden, 
denn nur dadurch ist es moglich, daf.l tiberall eine richtige Be
wertung aller Erzeugnisse erfolgen kann. Von der Materialver
waltung laufen taglich Angaben tiber alle ausgegebenen Mate
rialien ein, dieselben sind fUr jede Komrnissionsnummer getrennt 
zu halten, damit sic in der Kalkulatur nicht mehr abgeschrieben 
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werden brauchen, sondern gleich fiir die einzelnen Kommissionen 
geordnet werden ki:innen. Ebenso werden all1~ Akkord- und 
Lohnzettcl der Kalkulatur iiberwiesen, damit sie hier weiter be
arbeitet werden kiinnen. Die Rechnungen, welche im Einkauf 
-eingehen, samtlich der Kalkulatur JIU iiberweisen, diirfte nicht 
immer gerade notwendig sein, es wiirde wohl geniigen, wenn 
dieselben mit Laufzettel durch die Kalkulatur gehen, hier von 
denselben Kenntnis genommen wird, und dann, wenn einzelne 
Rechnungen gebraucht, dim;e von dern Einkauf nachher zur 
Benutzung abgefordert werden. 

In der Kalkulatur befindet sich ein Facherschrank- Fig. 5, 
Beite 1X4 -, in welchem fiir jede Kornmissionsnurnmer oder 
fiir fortlaufend gearbeitete Einzclteile von Spezialitiiten Facher 
eingerichtet sind, in die allP cingehemlen Angaben abgelegt 
werden. Urn diese Zettel gut unterbringen zu ki:innen, ohne 
die Facher zu grof.l herstellen zu miissen, empfiehlt es Hich, aile 
Lohnzettel, Materialaufgaben, Laufzettel usw. von ciner Griif.le 
anfertigen zu lassen und, urn diese Zettel leicht unterscheiden 
zu konnen, fiir das Papier verschiedene Farben zu wahlen. Ende 
-einer jeden Woche miissen samtliche Angaben iiber die Gegen
Htande, die wahrend einer W oche zur Ausfiihrung gekommen 
sind, der Kalkulatur eingereicht WErden, dam it diese nicht 
nur in der Lage ist, die zur Rechnungserteilung erforderlichen 
Kalkulationen sofort auszufiihren, sondern auch iiber die bis
herigen Aufwendungcn an einer Arbeit zuverlii.ssige Angaben 
machen zu ki:innen. 

Sofern es Hich urn eine bestimmte Kommisl:lionsnummer 
handelt, welche kalkuliert worden soil, werdcn ja in der Haupt
sache die Angaben so benut11t werden konnen, wie sie von den 
-einzelnen Abteilungen des W erkes eingehen. Hochstens wird 
zu priifen sein, ob durch Verwendung von jugendlichen Arbeitern 
und fiir Benutzung mehrerer Maschinen durch einen Arbeiter 
eine Erhi)hung der Lohnsatze bei der Kalkulation notwendig 
oder angemessen sein konnte. Anders ist es aber, wenn eine 
Kalkulation von Spezialitaten oder Einzelteilen derselben erfolgt 
und in einem grof.leren Zeitraum hiervon Arbeiten zu den ver
schiedensten Lohn- oder Akkordsatzen ausgefiihrt worden sind. 
Dann kann der Kalkulator nicht mechanisch arbeiten, er muf.l 
die Lohn- und Akkordzettel ii.ber langere Zeitabsdmitte vor sich 
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Fig. ,->. Zettelschrank fiir die Kalkulatnr. 

ausbreiten, alle Verhaltnisse genau abwagen und dann einen 
Satz zu ermitteln suchen, fiir wElchen die Herstellung des Stlickes 
moglich ist, ohne da!.l das letztere in unangemessener Weise 
hoch belastet wird. Bei jeder Kalkulation ist zu beriicksichtigen, 
da!.l wohl alle Ausgaben in Anr•3Chnung gebracht werden miissen, 
weil sonst das Werk einen Verlust erleiden wi1rde, es dar£ aber 
nicht i1ber diese Ausgaben hinaus der Gegenstand belastet werden, 
weil dadurch das Fabrikat unnotig verteuert und das Werk 
nicht als geniigend leistungsfahig angesehen wird. 

Ist eine Kalkulation beendet, dann werden samtliche Zettel 
einer Kommissionsnummer zusammengetan und aufbewahrt, da
mit sie, wenn ni:itig, zur Aufldarung von Irrtiimern oder als 
l'nterlage fiir kiinftige, gleiche Arbeiten benutzt werden konnen. 
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Reparaturarbeiten. 

Die ReparaturPn konnen nicht in dersel ben Weise be
handelt werden wie neue Arbeiten. Wahrend bei neuen Ar
beiten die Ausfiihrung glatt vorwarts geht und auch etwas 
::;ichtbares fertiggestellt wird, muLl hei Reparaturen durch 
Nacharbeiten, kleine Erneuerungen, Zusammenpassen usw. so 
vie! Zeit vertrodelt werden, daLI man oft nirht versteht, wie 
die anscheincnd so geringftigige Arheit einen so groLien Zeit· 
aufwand fl'tr ihrn Herstellung bPansprucht hat. Ein jedcr Ar
beiter ist zur Ifprs1ellung von Reparaturen nicht geschaffen, 
daher ist auch in versehiedenen Fabriken fur die Ausfl'thrung 
yon Reparaturarheiten ein ganz bestimmtes Personal Yorgesehen, 
welch el-l clie::;elben in bc;;onderen · ~r erkstatten ausfllhrt. Die 
Aufnahme der Keparatmbet<tellungen erfolgt nicht durch das 
technische oder kaufmiilmische Bureau, sondern durch die 
W erkstatt. Gew<ihnlieh i~<t ,·on der W erkstattsverwaltung ein 
erfahrerwr, iilterer Meister mit der Leitung der Reparaturwerk
::ltatt betrant und dieser hat dann die Auftrage in Empfang zu 
nehmen, mit dem die Bestellung Oberbringenden die Reparaturen 
zu besprechen uml diese am<fllhren zu lassen. In einer He
para1urwPrkstatt werden nicht nur Schlosser beschaftigt, sondern 
auch Dreher und Sehmiede, damit durch die vielen kleinen 
Nach- U!Hl Erglinzungsarbeite11 die anderen Werkstatten nicht 
in ihrer Tatigkeit ger;tori und aueh viele Laufereien vermieden 
werdPn. Der Meister der HeparaturwerkAtatt ist Meister fi'tr 
alles. Je nach dem l'mfange seines Wirkungskreises steht ihm 
wohl ein erfahrener Montem und ein Schreiber zur Reite, aber 
diP Hauptarbeit nnd Yerantwortnng tragt nur er allein. 

~1ird cine Reparatur angenommen, so werden in em 
Heparaturannahmebuch diP Stiicke eingeschriehen, welche ein
geliefert worden Hind, damit nicht spater von dem Werke 
Ptwas zuriiekgefordert \\'erden kann, was i1berhaup1 nicht ab
gegeben worden is1. Uleiehzeitig werden neben den eingeliefer
ten SUicken Notizen gemach1, welche Repar:Jturen an clenselben 
au~gefiihrt werden sollen, und dann die einzelnen Teile mit 
einPm l'ergamentzettel versPhen, auf welchem der Name des 
AuftraggeberB verzeiehnd il't. Es empfiehlt ~ich, die Pergament-
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zettel mit weichem Draht so zu befestigen, daB sie weder bei 
der Arbeit storen, noch wahrend derselben abgenommen werden 
konnen. 

Die Ausfiihrung der Reparakren wird in den meisten Fallen 
nur im Lohn geschehen konnen, weil sich die Arbeiten niemals 
vorher genau iibersehen lassen. Die Aufzeichnungen in die 
Tageszettel erfolgen, ebenso wie bei neuen Arbeiten getrennt 
fiir ein jedes Stiick, damit hiernach eine Berechnung der Einzel
teile ausgefiihrt werden kann. Die bei den Reparaturen ver
brauchten Materialien sind stetE auf die Arbeitszettel zu ver
merken, damit die Berechnung c,er ausgefiihrten Arbeiten sofort 
bei Verlassen der Fabrik erfolgen kann. 

Es ist vielseitig im Publikum die Ansicht verbreitet, daB 
die Ausfiihrung von Reparature n einen groBen V erdienst ab
wirft.. Diese Annahme ist jedoch eine irrige, denn es gibt 
Fabriken, welche nur sehr ungern an die Ausfiihrung von Re
paraturen herangehen und ihrer Kundschaft deshalb gern den 
V orschlag mach en, Reparaturarbeiten entweder in ihrer Nahe 
oder bei einem kleinen Maschinenbauer ausfiihren zu lassen. 
Tatsache ist, daB durch die Barechnung von Reparaturen oft 
Differenzen entstehen, weil, wie erwahnt, die reellen Kosten 
einer Reparatur nur sehr schwor zu beurteilen sind und nicht 
allein der Laie, sondern auch der Fachmann durch den Schein 
irregefiihrt werden kann. Reparaturen konnen nur nach der von 
dem Arbeiter verbrauchten und nicht nach der fiir die Her
stellung des Stiickes aufgewand·;en Zeit berechnet werden. Die 
Arbeit selbst kann oft in wenigen Minuten ausgefiihrt werden, 
das Zusammensuchen der fiir die Reparatur erforderlichen Ma
terialien, das N achdrehen oder Nachbohren eines einzigen Stiickes, 
auf das der die Reparatur ausfiihrende Schlosser warten muLl, 
alles nimmt Zeit in Anspruch und hindert die glatte Ausfiihrung 
der Arbeiten. Natiirlich kann der Fabrikant solche Zeitverluste 
nicht unberechnet lassen, denn er muB dem Arbeiter den Lohn 
zahlen, ganz gleich, ob derselbe gearbeitet oder seine Zeit durch 
Laufereien oder Warten verbracht hat. So entstehen denn oft 
Reparaturberechnungen, welche als enorm hoch und als nicht 
angemessen bezeichnet werden, trotzdem nur das berechnet ist, 
was an Lohn und Material dafi.Lr wirklich ausgegeben ist. Urn 
nun eine falsche Beurteilung von Reparaturberechnungen zu 
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vermeiden, gibt es nur zwei W ege. Entweder vermeidet man 
eine jede Einzelberechnung der zur Reparatur iibergebenen Teile 
und setzt fur alles eine einzige Humme an, welche der auf
gewandten Arbeitszeit und den verbrauchten Materialien ent
spricht, oder man macht eine Einzelberechnung und bewertet 
die einzelnen Teile nach ihrer Wichtigkeit so, daLl der dafiir 
eingesetzte Preis keinen AnstoLl erregt. Mit anderen W orten, 
man iibertriigt den aufgewandten Arbeitslohn von einem Gegen
stande auf den anderen derartig, daLl der Besteller an den ein
gesetzten Preisen nichts aussetzen kann und man doch auf seine 
Rechnung kommt. 

Modelle und Modellkosten. 

lll einem geordneten Fabrikbetriebe darf nichts unbeachtet 
und unberechnet bleiben, selbst wenn bei Herstellung eines 
Gegenstandes einmal Unko~ten, welche regelmiiLlig entstehen, in 
einem besonderen Fall unberiicksichtigt geblieben sind. !'.u 
solchen Unkosten, welche oft unberiicksichtigt gelassen werden, 
gehi.iren die Anfertigungsarbeiten der Modelle_ Wird eine noch 
nicht ausgefiihrte Maschine zur Lieferung iibernommen, so 
miissen selbstverstandlich fiir alle GuLlteile neue Modelle her
gestellt werden. Fragt man nun, ob auch die Anfertigungs
kosten dieser Modelle bei der Obernahme der Arbeiten voll be
riicksichtigt sind, so wird man auf diese Frage wohl in den 
meisten Fallen die ironische Gegenfrage gestellt erhalten: V{ o 
ist es denn iiblich, bei Lieferung einer neuen Maschine die 
vollen Modellkosten in Rechnung zu stellen, man berechnet 
doch hiervon hi.ichstens den vierten Teil '? .J a, daLl man ge
wi.ihnlich nur den vierten Teil zu berechnen pflegt, ist wohl 
richtig, es fragt sich nun aber, wer denn schliei.Hich die iibrig 
bleibenden dreiviertel Teile decken wird '? Mit der Ablieferung 
und Bezahlung der neu konstruierten Maschine ist gewi.ihnlich 
auch die Frage der entstandenen oder noch weiter zu decken
den Modellkosten abgetan; es wird an diese Sache nicht mehr 
gedacht und damit ist sie erledigt. Wenn man nun so die 
Liihne zusammenrechnet, welche wiihrend des Jahres fiir die 
Herstellung von Modellen ausgezahlt werden, wenn man hierzu 
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die verbrauchten Materialien und das Gehalt deE< Meisters zu
zieht, dann wird man finden, daLl die Herstellung und Erhaltung 
der Modelle doch eine recht ansehnliche Summe ausmacht, die 
ganz unbeachtet zu lassen nicht gut angangig sein diirfte, weil 
dadurch ein grof.ler Teil des erhofften VerdiensteH aufgezehrt 
werden wurde. Urn also eine Erstattung der entstandenen 
Modellkosten zu ermoglichen, ,st es in erster Linie erforderlich, 
daLl eine zuverlassige Berechnung eines jeden Modells so durch
geftihrt wird, daLl man in der Lage ist, zn jeder Zeit einen be
i:ltimmten Teil davon bei Dbernahme von Lieferungen in An
rechnung zu bringen. Urn da5 dur9hfiihren zn konnen, ist es 
notig, ein Buch anzulegen, in welches alle Modelle eingetragen 
und berechnet werden. Fiir f·in solches Modellbnch diirfte For
mular 26, Seite 189, ein gutes Vorbild abgeben. Aile Modelle 
erhalten eine Nummer, welcht) in dieselben eingeschlagen wird. 
Diese Nummern werden fortlaufend in das Modellbuch einge
tragen und die Bezeichnung des Modelles neben der Nummer 
aufgeflihrt. Hiernach wurde der Name det: Arbeiter" anzugeben 
sein, welcher das Modell gefertigt hat. Eti kommt dann das 
Material, aus welchem das Modell gefertigt wird - also von 
Eisen oder Holz und von welcher Sorte - nebst den An
schaffungskosten desselben. Fur diese Materialberechnung durfte 
sich ein Durchschnittspreis etgnen. ln der Spalte 6 wird ein 
Betrag fUr Lack, Leim, Stifte usw. ausgeworfen, den man etwa 
in Hohe von einem Viertel des bei Herstellung des Modells 
verwendeten Holzes annehmen kann. Es kommt dann der ge
zahlte Arbeitslohn und ein r1aLliger Betrag ftir allgemeine Un
kosten. Diese Posten zusamrnengezogen ergeben dann den Wert 
des Modells. Fur die allgemeinen Unkosten ptlegt man nicht 
die sonst zur Deckung der Gtmeralunkosten tiblichen Satze anzu
nehmen, sondern nierlrigere, etwa ftinfzig Prozent zum Lohne, 
weil die Modellkosten bei jt·dem abgegossenen Stiicke bertiek
sichtigt werden sollen, und weil dureh die iiften~ Benutzung des 
Modells eine entspreehende Deckung der GPneralunkosten he
wirkt wird. 

Wenn nun bei .Jahresschluf.l eine Anfreehnnng des Modell
buches erfolgt, so hat man Eine ganz znverHissige Dbersieht tiber 
samtliehe HerstellungRkosten der Modelle wahrend des Jahres 
und kann dann dieses Ergebnil' bei Aufstellung des Abschlusses 
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benutzen. Die Modelle werden gewohnlich jahrlich mit fiinfzig 
Prozent abgeschrieben, weil dies der Durchschnittsentwertung 
entspricht. 

Werden Maschinen kalkuliert, so konnen auf Grund des 
Modell buches alle Modelle nach ihrem W erte eingesetzt werden. 
Handelt es sich urn Spezialitaten, welche sich ofter im Werke 
wiederholen, so konnen die Modellkosten mit einem geringen 
Prozentsatz beriicksichtigt werden, doch diirfte es sich nicht 
empfehlen, denselben unter 1/to der Herstellungskosten der Modelle 
in Anrechnung zu bringen, weil bei i:ifteren Abgiissen so viel 
Reparaturkosten entstehen, dati dieser Satz seine voile Berech
tigung hat. W er diese Behauptung anzweifelt, mag nur einige 
Jahre die Li:ihne zusammensteUen, welche fiir die Herrichtung 
oder Instandsetzung der vorhandenen Modelle gezahlt werden, 
er wird dann das vorher Gesagte bestatigt finden. 

Der Aufbewahrung der M:odelle sollte eine gewisse Auf
merksamkeit nicht versagt werden, denn gri:il3ere Stucke verziehen 
sich sehr leicht und bedingen daher bei Wiederbenutzung gri:il3ere 
Unkosten fiir die Instandset:mng oder fi.ihren zu Mehrkosten 
bei der Bearbeitung der Abgi'lsse. Am vorteilhaftesten fiir die 
Aufbewahrung von M~dellen sind Lattenregale, weil bei den
selben ein gleichmal3iger Luftzutritt zu den Modellen bewirkt 
wird. Die Aufbewahrung der Modelle erfolgt nicht nach den 
laufenden Nnmmern, weil d'.es bei den verschiedenen Gestal
tungen und Gri:il3en derselben nicht gut moglich ist, sondern 
entweder nach Maschinen oder nach der Art der verschiedenen 
Teile. Beispielsweise werder, alle Zylinder- oder Schieberstan
genstopfbiichsen oder alle Zylinderkolben oder Exzenter zusam
mengelegt, weil dies die Ubersicht tprleichtert, wenn von alten 
Modellen zu neu entworfenen Maschinen etwas verwendet werden 
soil. Solche Verwendungen alter Modelle sollen aber niemals 
stattfinden, wenn erhebliche Anderungen derselben damit ver
bunden sind, denn es ist immer zu beri.icksichtigen, daLl bei 
der Zuri.ickversetzung in den fri.iheren Zustand so viel Unkosten 
entstehen, dal3 dafiir sehr gut neue Modelle gefertigt werden 
ki:innen. 
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Einzelkalkulation. 

Die Einzelkalkulation gilt als die genaueste Art der Selbst
kostenberechnung, mag auch bei den Lohn- und Materialangaben 
in W erksatt und Materialverwaltung ein Fehler oder eine Un
regelmaL\igkeit unterlaufen sein, bei Ausfli.hrung der Einzelkal
kulation wird selbst ein nicht sehr erfahrener Kalkulator den 
Irrtum sofort erkennen und dann in der Lage sein, die unrich
tigen Zahlen mit Leichtigkeit richtig stellen zu konnen. Bei 
einer Einzelkalkulation wird derartig verfahren, daLl nicht allein 
die Helbstkosten einer ganzen Maschin<> oder cines Gerates fest
gestellt werden, sondern auch die eines jeden noch ,;o kleinen 
TeilPs mit einem Blick zu iibersehen sind. Die Einzelkalkulation 
eignet sich ganz vorziiglich flir W erke, in den en Masch in en und 
Gerate hergestellt werden, von welchen einzelne Teile recht oft 
als Ersatzstticke abgegeben werden miissen. Eine Einzelkalku
lation bietet nach allen Heiten bin einen Vorteil, man kann 
aus derselben die Teile der verschiedensten Maschinen heraus
ziehen und dann ftir V orkalkulationen so zusammenstellen, daLl 
dadurch mit der grOLlten Genauigkeit der Herstellungspreis einer 
neu zu erbanenden Maschine gefunden wird. Bei der Einzel
kalkulation tindet man sehr leicht die Stlich herau8, welche 
eine Maschine tiber Erwarten verteuert haben. Man ii.bersieht 
die gezahltcn Liihne fiir jeden noch so geringen Teil und ist 
daher in der Lage, in der Ausfilhrung Andernngen eintreten 
lassen zu konnen, damit in ktinftigen Fallen die Herstellung 
des Gegenstandes verbilligt wird. Die Einzelkalkulation fordert 
Sachkenntnis des Kalkulator8 und fordert auch dieselbe. Der 
Kalknlator lernt alle Teile und Teilchen einer Maschine kennen, 
weil er sie auf Grund der Zeichnungen einzeln in seinen Btichern 
anfflihren muf.l. Der Kalkulator wird daher auch am besten in 
der Lage sein, die weitgehendste Auskunft tiber alles die Fabrikation 
Betreffende erteilen und :-<eine Kenntnis bei der Ausarbeitung 
von VuranschHigen verwerten zu konnen. 

Die Einzelkalkulation kann in verschiedener Weise ausge
flihrt werden, doch sind aile Verfahren im Grundgedanken tiber
einstimmend und nur in der Berechnungsweise abweichend. 
Soil cine Kitlkulation in der jetzt ziemlich allgemein gebrauchlichen 
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1!14 Einzelkalkulatiun. 

Weise ausgefuhrt werden, dann nmpfiehlt es sich, das Formular 
27 a u. b, Seite 192 u. 193, zu benutzen und hierin alle Teile 
der zu kalkulierenden Maschine ,:>der des Geriites auf Grund der 
Stuckliste und Zeichnungen so aufzufuhren, daLl alle zueinander 
gehorigen Stucke derartig zusammengeschrie ben werden, da.f3 
man mit Leichtigkeit alles zu einem Maschinenteil GehOrige 
ubersehen und berechnen kann. Nehmen wir an, dal3 wir es 
mit einer Dampfmaschine zu tun haben; da wurde zuerst die 
Grundplatte sein, welche als Einzelstuck zu behandeln ware, 
und alle fiir dieselbe gemachter Ausgaben muLlten neben der
selben in die dafiir eingerichteten Spalten eingesetzt werden. 
Es wurden dann die Anker und Ankerplatten kommen, welche 
einer Sonderberechnung unterzogen werden. Hierauf folgt der 
Dampfzylinder, dann der Zylinderkolben, die Steuerung, die 
Welle, die Lager usw. Aile diese Teile bilden zusammen die 
Dampfmaschine, werden aber in der Kalkulation so auseinander 
gehalten, daf.l man aul3er dem G·~samtpreis der ganzen Maschine 
auch den Preis eines jeden Mas·~hinenstuckes ausrechnen kann. 
Das Beispiel auf dem oben angegebenen Formular zeigt, in welcher 
Weise eine solche Kalkulation au3gefiihrt werden muLl, urn allen 
Anforderungen zu genugen. Die Kalkulation beginnt, wie schon 
angedeutet, mit der Auffiihrung aller Einzelteile; hierbei darf 
auch nicht das geringste Stuck i.tbersehen werden, denn es wird 
oft der Fall vorkommen, daLl vnrschiedene Teile aus dem vor
handenen Vorrat entnommen worden sind, die dann leicht bei 
der Kalkulation unbeachtet bleiben konnen, wenn die Spezi
fikation der Einzelteile hierauf nicht hinweisen wurde. Ist das 
Verzeichnis der Einzelteile hergestellt, so sind zunachst die Ge
wichte und Preise der Materialien einzusetzen. Hat eine Ma
schinenfabrik eine eigene EisengieLlerei, so werden die GuLI
stucke zu den in einer besonderen Kalkulation ermittelten Preisen 
in die Hauptkalkulation eingeset:lt, wird aber der GuLl von einer 
anderen Firma bezogen, so kommen die fur denselben bezahlten 
Preise in Anrechnung. Dasselbe geschieht beim RotguLl, Messing, 
WeiLlmetall, bei Stahlteilen, Armaturen usw. Bei dem Schmiede
eisen empfiehlt es sich, einen allgemeinen Durchschnittssatz, bei 
welchem der Verlust fur Abfall, Abbrand usw. reichlich be
messen ist, anzuwenden, denn bei einer Dampfmaschine spielt 
es keine groLle Rolle, ob fur die verhaltnismaLlig doch nur ge-
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ringen Schmiedesachen 10 M. fii.r 100 kg mehr angerechnet 
werden oder nicht. lJberhaupt i1-1t e:-; als f'in gro13er Fehler 
anzusehen, wenn in Maschinenfabriken die Materialien stets 
genau mit den geringsten Erstehungspreisen eingesetzt werden, 
denn man hat immer mit so vielen Nebenbelastungen bei der 
Herstellung der Erzeugnisse zu rechnen, daLI wenigstent" bei 
Materialien, welche keinen grol.len Wert besitzen, nicht mit 
Pfennigen gerechnet werden dar£. Anders ist es allerdings bei 
Fabrikaten, bei welchen ein bestimmtes Material den Haupt
bestandteil eines Gegenstandes bildet, wie beispielsweise die ver
schiedenen Schmiedeeisensorten beim Briickenbau, die Bleche 
hei der Kesselherstellung usw., da mii.ssen die Anschaffungs
preise dieses Materials genau bei den Kalkulationen in An
rechnung gebracht werden, weil bei solchen Arbeiten der Ma
terialpreis nnd nicht der Arbeitslohn die Hauptrolle spielt. 1st 
bei den Materialien ein Durchschnittsgewichtspreis angenommen, 
dann k6nnen die einzelnen Gewichte aufgerechnet und erst am 
Sehlul.l der Kalkulation mit dem W erte ausgeworfen werden, 
dagegen werden aile anderen Materialien gleich sofort mit dem 
entsprechenden Betrage ausgeworfen. Ist bei jedem Stucke der 
Materialwert festgesetzt, dann werden neben allen gegossenen 
Teilen die vollen Modellkosten, wie sie das Modellhuch ergibt, 
eingesetzt. Welchen Prozentsatz man hierbei in Anrechnung 
bringen will, bleibt der Schlul.lberechnung ii her lassen. Als letzte 
Arbeit erfolgt nun das Einschreiben der ArbeitsWhne bei den 
einzelnen Teilen. Urn sicher zu sein, da13 kein Lohnbetrag ii ber
gangen ist, werden bei jedem aufgefiihrten Stucke aile Arbeits
leistungen genau von Spalte zu Spalte durchgesehen und dann 
Fehlendes erganzt. Ist alles durchgegangen und nirgends mehr 
etwas zu erinnern, dann werden alle Spalten anfgerechnet und 
die Schlul.labrechnung gemacht, bei welcher auch die General
unkosten-Zuschlage mit aufgenommen werden. Nehmen wir an, 
da13 es sich urn die Kalkulation irgend einer Dampfmaschine 
handelt, HO wird die Schlul.lberechnung etwa wie folgt aussehen: 
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Material ien. 

V erschiedene Materialien, welche fertig oder nach 
A ufgabe bezogen und auf Grund der erhaltenen 
Rechnungen ausgeworfen sind 

Dampfzylinder 1240 kg a 30 M .. 
RohguLl zu verschiedenen Teilen 5000 kg a 18 M. 
RotguLl 140 kg a 1,80 M. . 
Selbst ausgeschmiedete Teile 1260 kg a 20 Pf. . 
Selbst ausgeschmiedete Stahlteile B20 kg a 60 Pf. . 

M. 1060,40 
" 372,-

900,-
252,--
252,-
192,-

:Mithin Materialien: M. 3028,40 

Gesamt-Modellkosten M. 1260,-, hiervon 1/-t = . 315,-

Schmiede 
Dreher 
Hohler 
Fraser 
Bohrer 
StoLlter 
Gewindeschneider 
Lackierer 
Schlosser 
Montage 

Arbeitslohne. 
Generall!nkosten

zusehlag 

M. 190 150% 
340 200 
120 200 
160 300 
84 200 
66 200 
32 200 

" 
110 100 

" 
260 1~~5 

220 1'25 

M. 285,-
680,-
240,

, 480,-
168,-
132,-
64,-

" 110,-
325,-
275,-

M. 3343,40 

Zusammen: M. 1582 G.-lJ.-Zuschl. M. 2759,-

Reim Arbeitslohne M. 1582,
Generalunkostenzuschlag , 2759,-

Gesamtkosten der Maschine M. 7684,40 

Neben dieser Gesamtbere-~hnung kann nun fur jedes Ma
schinenstuck noch eine Einzelberechnung ausgefuhrt werden, 
wobei naturlich auch die Generalunkosten in gleicher Weise 
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zur V erteilung kommen, und das Gesamtresultat aller Einzel
berechnungen mit dem Resultat der SchluLlberechnung iiberein
stimmen muLl. 

Diese Art der Selbstkostenberechnung gibt die Moglichkeit, 
aile Posten den Zeitverhaltnissen entsprechend umrechnen zu 
kiinnen. Wenngleich die hier angefiihrten Zahlen nur ange
nommen sind und genau auf ke:ine bestimmte Maschine passen, 
so sind dieselben doch ,;o gewahlt, daLl daraus belehrende Schhisse 
gezogen werden konnen. Zunachst die Materialberechnung: 
Im grof.len und ganzen diirften die hier angenommenen Satze 
ziemlich zutreffend fiir allgemeine V erhaltnisse sein. N ehmen 
wir aber an, daLi die verschiedenen Materialien, was hier in 
dem Beispiele nicht kontrolliert werden kann, noch eine Er
mafligung von 10 % erhalten keinnten, der Zylinderguf.l fiir 
25 M., der andere EisenguLl fUr 15 M., der RotguLl mit 1,60 M. 
herzustellen ware und die Schmiedeteile mit 15 Pf. und der 
Stahl mit 40 Pf. berechnet werden wiirde, so wiirde sich der Wert 
des Materials verringern um: 

106 + 60,20 + 150 + 2H + 63 + (i4 = M. 471,20 

und sich statt M. 302H,40 auf M. 2557,20 stellen. 
Da nun an den Lohnen, besonders wenn bei schlechten 

Zeiten verkii.rzte Schichten gearbeitet werden, bei gleicher Kon
struktion der Maschine sich nichts ersparen laLlt, so bleiben 
nur die Generalunkostenaufschlage iibrig, an welchen noch Ab
striche gemacht werden konnten. Der Betrag hierfiir erscheint 
hoch, doch darf bei geringerem Umsatz hieran weniger gestrichen 
werden als bei groLlem, weil die Generalunkostenzuschliige fur 
normale Beschaftigung ermittelt sind und bei Verminderung 
der Tatigkeit stet~; hoher und niemals niedriger werden. Be
trachten wir von diesem Clesichtspunkte die Kalkulation, so 
bleiben nur die Materialien iibrig, durch deren Minderpreis eine 
Verbillignng des FabrikateH erzielt werden kann. W enn wir 
nun beriicksichtigen, daLl bei einer Gesamtsumme von nahe an 
M. 7600 im giinstigsten Falle sich die Selbstkosten nicht mehr 
als um etwa M. 500 verringern konnen, dann wird man auch 
begreifen, daLl in gewissen Fachern des Maschinenbaues die bei 
eintretender Geschaftsstille gestellten Preise sehr selten im rich
tigen Verhaltnis zn den Erzengungsko:-;ten t':tehen, weil den be-
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lehrenden Zahlen der Kalkulation nicht die notwendige Beach
tung geschenkt wird. Man iibersehe niemals, dal3 die in der 
Kalkulation eingesetzten Generalunkostenzuschlage keinesfalls 
einen Gewinn bedeuten, sondern zur Deckung von Ausgaben 
dienen, welche bei der Selbstkostenberechnung eines Gegen
standes nicht durch bestimmte Zahlen ausgedriickt werden 
konnen. 

In neuerer Zeit sind nun in teehnischen Kreisen Bedenken 
aufgetreten, alle Arbeitsmaschinen bBi der Kalkulation mit einem 
gleichen Prozentsatz zu den Generalunkosten heranzuziehen. 
Wenn bei einer kleinen Drehbank, welche einen Anschaffungs
preis von 800 Mark hat, auf den Lohn des Arbeiters der gleich 
hohe Generalunkostenzuschlag angenommen wird, wie bei einer 
Drehbank oder Hobelmaschine, welche einen Anschaffungswert 
von 20000 Mark besitzt, so wird dies als nicht richtig und 
angemessen angesehen werden miissen. Aber immerhin ist ja 
zu beriicksichtigen, dal3 die Generalunkosten im Durchschnitt 
ermittelt sind und dieHer Durchschnittsbetrag bei der allgemeinen 
Anwendung alle Ungehorigkeiten e>der Unebenheiten wieder zum 
Ausgleich bringen muLl. Trotzdem gibt es Betriebe, wo Durch
schnittszahlen iiberall anzuwenden, nicht angangig ist, wenn 
man kleine Arbeiten nicht verteuern und groLle nicht zu billig 
berechnen will. Dieser Umstand hat dazu gefiihrt, dal3 man die 
Arbeitsmaschinen in verschiedene Klassen teilt und fiir jede 
einen anderen Generalunkostensatz einsetzt. Die Dreher-, Hobler
usw. -Lohne erhalten also nicht, wie in dem Beispiel auf Seite 
196 angefiihrt ist, durchweg nur einen Zuschlag von 200, 
sondern einen sol chen von 100 bis 400 Prozent, je nach Gri)J3e 
und Wert der Arbeitsmaschine. Soll eine Kalkulation nach 
diesen Grundsatzen ausgefiihrt wenien, dann empfiehlt es sich, 
die Formulare 28a u. b, Seite 198 u. 199, zu benutzen. Alle 
Arbeitsmaschinen eines W erkes werden in bestimmte Klassen 
eingeteilt und auf jedem Lohn- und Arbeitszettel in der Werk
statt angegeben, yon welcher Maschinenklasse die betreffende 
Arbeit ausgefiihrt ist. Der Kalkulator hat dann nur notig, den 
Lohnsatz, welchen er bei der entsprechenden Arbeitsleistung im 
Kalkulationsbuch ausgeworfen hat, in der weiteren Spalte, welche 
fiir die Klassifizierung der Arbeitsmaschinen client, zu Wieder
holen, urn in leichter Weise die verschiedenartige Verteilung 
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der Generalunkosten bewirken zu konnen. Urn nicht zu viel 
Spalten zu bekommen, werden die Betrage fiir Arbeiten an Ar
beitt-~maschinen, also fli.r Dreher-, Fraser-, Hubler- usw. -Arbeit, 
bei jedem Stuck fiir die einzelnen Klassen zusammengezogen 
und eingesetzt. Also nehmen wir an, da1.l ein Gegenstand ge
dreht, gehobelt und gebohrt ist und diese Arbeiten auf Maschinen 
ausgefiihrt sind, welche die Klasse III haben, dann werden diese 
ArbeitslOhne, nachdem sic nnter Dreher, Hohler und Bohrer 
besonders eingeschrieben t<ind, in einer Sum me zur General
unkostenberechnung in die tlpalte Klasse III eingesetzt. Ar
beiten, welche keine vPr~chiedene Klassifizierung haben, wie 
Schmiede, Tischler, Hchlosser usw. werden nur in die Lohnspalte 
allein hineingeschrieben und dort zusammengerechnet und mit 
Generalunkostenaufschlagen versehen. Die in den Tafeln auf
gefiihrten Beispiele diirften das Verfahren so verdeutlichen, da1.l 
eine weitere ErkHirung hierzn nicht notig sein wird. 

Es fragt sich nun, mit welchen Betragen die Lohne stets 
in die Kalkulation eingesetzt werden miissen. Bestehen feste 
Akkordsatze, wclche einem jeden Arbeiter ausgezahlt werden, so 
ist es selbshen;tandlich, daLl diese Betrage und keine anderen 
in der Kalkulation V erwendung find en miissen. Nun sind a ber 
Lehrlinge vorhanden, welche nur einen Teil der ublichen Akkord
satze erhalten. Dann arbeiten wieder verschiedene Arbeiter an 
rnehreren Mascbinen, wofiir ihnen bestimmte Abstriche von den 
normalen Akkordsatzen gernaeht werden. Dann werden manche 
Teile einzeln und auch in gr(if.lerer Anzahl ausgefii.hrt, wofiir 
ebenfalls verschiedene Lohn- oder Akkordbetrage verausgabt 
werden. In solchen Fallen irnmer den Betrag in die Kalku
latiun einzusetzen, welcher zur Auszahlung gekommen ist, diirfte 
nicht angangig ~<ein, weil man dann verschiedene Cbersichten 
bekommen wiirde, welche zu falHchen Sehliissen fiihren miissen. 
Urn da cine Einheit in der Berechnung zn Rchaffen, empfiehlt 
es sich, feste X ormen anfzustellen, welche dahin geh<>n, daf.l 

1. hei .\rbeiten, welche nicht ausschlieJ.llich durch Lehr
linge ausgefiihrt werdt~n, die normalen Akkordsatze in 
die Kalkulation eingestellt werden. 

:.!. bei Arbeiten an verschiedenen Arbeitsmaschinen aueh 
stets der normale Akkordsatz anzunehmen ist, weil bei 
Benutzung mehrerer Mas<·hinrn <lurch einPn Arbeiter 
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die Ausnutzung derselben nicht in dem MaLle erfolgt, 
als wenn eine jede von einem Arbeiter bedient wird; 

3. bei Herstellung von einzelnen und mehreren Teilen 
ein Mittelwert festgestellt und in Anrechnung gebracht 
wird. 

Aber auch den zufiilligen Verteuernngen eines Gegenstandes 
bei der Fabrikation, beispielsweise zu barter Gu13, wiederholter 
AusschuLI, erschwerte Montage usw., muLl bei der Kalkulation 
Rechnung getragen werden. Es ist nicht notig, daLl solche V er
teuerungen stets in die Kalkulation eingefugt werden, sondern 
€S empfiehlt o<ich, dieselben zusammenzustellen nnd als Anhang 
zu behandeln, nm dadurch eine Ubersicht tiber sogenannte un
vorhergesehene Ausgaben bei :ler Herstellung eines Gegenstandes 
zu bekommen. 

Alle Einzelheiten welche bei der Kalkulation zu beachten 
sind, bier aufzufiihren, diirfte zu weit fiihren. Ein jeder Kal
kulator wird mit Leichtigk•3it bald selbst herausfinden, was 
zum weiteren Ausbau seiner Kalkulationen notig ist und dann 
seine Erfahrungen benutzen, um die Einrichtungen zu verbessern 
und zu vervollkommnen. Ein jeder Betrieb hat andere Be
durfnisse und Eigentumlichkeiten, da kann nicht von dem 
Schreibtische aus schablor.enartig eine Einrichtung getroffen 
werden, sondern es sind alle obwaltenden V erhiiltnisse sorgfaltig 
zu beachten, damit denselben aueh Rechnung getragen wird. 

Gesamtkalkulation. 

Unter Gesamtkalkulation ist eine Selbstkostenberechnung 
zu verstehen, welche die Kosten nicht der einzelnen Teile iiber
sehen liiLlt, sondern nur die der ganzen auf einer Nummer aus
gefUhrten Lieferung. Es gibt Arbeiten, bei welchen es entweder 
nicht notig oder sogar ·1nmoglich ist, die Herstellungskosten 
eines jeden Teiles zu ermitteln, in solchen Fallen wird eine 
Gesamtkalkulation ausgefiihrt, welche weniger umstandlicher ist, 
als eine Einzelkalkulation. Beispielsweise wiirde es wohl sehr 
schwierig sein, im Schiffbau eine Einzelkalkulation durchzufiihren; 
dieses schlieat aber nicht aus, da13 auch bei einer Gesamtkal
kulation die Herstellungskosten verschiedener ~ti1cke oder Ar-
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beiten ermittelt werden klinnen. 'Viii man bei einer groLien 
Arbeit. bleihen wir eiumal beim 8ehiffsbau, dureh Gesamtkal
kulation die Kosten versehiedener Ausfiihrungen ermitteln, so 
hat man nur notig, das groLie Objekt in mehrere Arbeitsnummem 
zn teilen, und hierauf dann alle Lolm- und Materialienangaben 
ausschreiben zn lassen. Zunachst waren die Dampfmaschinen, 
danu die Kessel, Rohrleitungen, die Rchiffskorper, die Deckar
beitPn, die Schotten, Kohlenbunker usw. mit Arbeits- oder Kom
missionsnummern zu versehen. Wird jede Leistung ordnung:,;
miif3ig mit einer Nummer bezeichnet, so ist es ein Leichtes 
fi.ir die Kalkulatur, alles so auseinander zu halten, da/3 ein zu
treffendeE" Bild i.iber die Selbstkosten fiir bestimmte Arbeiten, 
aueh hei dm grol3ten Lieferungsobjekten, geschaffen werden 
kaun. 

Fi.ir diP ( ;et-::untkalkulation ist die Ausarbeitung eines Ver
zei(·hnisseR der 11:inzPlteil(' nicht ertorderlich. Die Zusammen
stellung der Materialien und Lohne braucht auch nicht in ein('m 
Buche gemeinschaftlich vorgenommen, sondern kann getrennt be
handelt werden. Bei einer Gesamtkalkulation konnen die Mate
rialien, ,.;o wie sie eingehen und berechnet worden sind, auch 
fortlaufend eingetragen werden. Ebenso werden nach jedem 
Lohntage aile Lohne sofort auf verschiedene Kommissions
nummern verteilt. Werden diese Arbeiten stets sorgfiiltig dureh
gt'fi.ihrt, Ko wird dadurch die Moglichkeit gesehaffen, gleich nach 
jedem Lohnabrechnungstage uine lJbersicht iiber aile Ausgaben 
zu lwsitzen, die ein Lieferungsobjekt erforderte. W enn man 
sich nun vergegenwartigt, daLI 'ein gro13er Seedampfer im Bau 
bdindlieh ist, dessen Fertigstellung Jahr und Tag beansprucht, 
daLl man bei solehen Arbeitcn nicht erst abzuwarten braucht, 
bi" alles zur Ablieferung hergestdlt ist, urn einen Uberblick 
ii ber die Hohe der entstan!lenen Kosten zu erhalten, so wird 
ma11 den \Vert einer Kalkulation zu ;-;chiitzen wisr~en, welehe 
an jcdem Tage und iiber jede bisher erfolgte Am;gabe r.uver
la~,.;ige Angaben zu maehen im::;tande ist. 

Wie .~chon bemerkt, geniigt es, wenn fiir die Material be
rechnnng einer jeden Kommission ein Konto, ein Buch oder ein 
Heft angelegt wird, worin forlaufend die eingegangenen oder 
zur Verwendung gekommenen Materialien eingetragen werden. 
HiPrlwi i;.;t n ur zn beachten, da/3 feste Bestimmungen getroffen 
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werden, von welchem Zeitpunkte ab die Eintragungen auf die 
verschiedenen Nummcrn zu erfolgen haben, damit nicht Ver
buchungen an Materialien ge~>chehen, welche zuerst fiir den be
treffenden Zweck bestimmt waren, aber infolge Anderungen der 
Ausfiihrung iiberhaupt nicht zur Verwendung gekommen sind. 
Hieriiber bestimmte Grenzen festzutellen, ist Sache jeder Ver
waltung: die ausfiihrenden I:eamten haben nur die Pflicht, sich 
streng an die gegebenen Vorschriften zu halten. Sie diirfen 
niemals ohne Genehmigung der verantwortlichen Leitung deren 
Bestimmungen auLler acht las:>en, sonst entstehen lrrti.imer, welche 
die Richtigkeit der ganzen Kalkulation in Frage stellen konnen. 
Wird eine Gesamtkalkulation iiber kleinere Lieferungen ausge
fi.ihrt, die der Kalkulator in ihren Einzelheiten zu iibersehen 
imstande ist, dann ist es nicht gerade notig, daLl die oberste 
Leitung des Werkes bei Abweichungen von der iiblichen Gescbiifts
handbabung in Anspruch genommen wird, denn dann wird ein 
erfahrener Kalkulator auch selbstiindig so zu handeln versteben, 
daLl Ungeborigkeiten oder Irrtiimer vermieden werden, 

Fiir die Lohnzusamm<3nstellung bei der Gesamtkalkulation 
diirften die Formulare 29 u. 30, Seite 204 u. 205, zweckmiiLlig 
sein. Im wesentlicben entsprecben dieselben den fiir Einzel
kalkulation aufgestellten Grundsiitzen, nur sind bier die iiber
fhissigen Spalten vermieden, dagegen solche angewandt worden, 
welcbe die Zablungen der Lohne fiir die einzelnen Lohnperioden 
kennzeichnen. Die Eintragung der Lohne erfolgt bier nicht be
sanders in Hohe des auf jedem Arbeitszettel angegebenen Lohnes, 
sondern die Betriige der verschiedenen Arbeitsleistungen werden 
zusammengerecbnet und dann deren Gesamtbetrag in die zu
treffende Spalte, neben dem Datum der Lohnung, eingesetzt. 
Sollen an einem bestimmten Tage die bisberigen Kosten einer Liefe
rungfestgestellt werden, also beispielsweise bei der Inventur, so hat 
man nur notig, alle Spalten des Kalkulationsbuches aufzurechnen, 
urn ohne weitere Umstiinde eine Ubersicbt iiber die bisher ge
babten Ausgaben zu erhalten. 

Ist in einem W erke eine Gesamtkalkulation eingerichtet, 
dann miissen auch alle Arbeiten ohne A usnabme fortlaufend 
kalkuliert werden; geschieht das nicht, dann besteht die Gefahr, 
daLl V erschie bungen oder U nterlassungen eintreten konnen, welche 
die Ricbtigkeit der Ka1kulation in Frage bringen, weil jede 
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zuverHissige Kontrolle unmoglich wird. Nur wenn eine jPde Arbeit 
mag flie auch noch so gering sein, mit einer Kommissions
nummer venH~hen ist, wird es dem Kalkulator moglich sein, 
zu pri.lfen, ob ein Irrtum in der Angabe oder eine Verschiebung 
eingetreten ist, denn er muLl den Lohnbetrag verbnchen, was 
ohne eine Kommissionsnnmmer nicht moglich ist. 

Dit:> SehluJ.Iabrechnung der Gesamtkalkulation ist in gl<'icher 
Weise wie lwi der Eim:elkalkulation zu behandeln. 

Die Verrechnung verschiedener Betriebe 
untereinander. 

l>er Verrechnung venwhiedener Betriebe untereinander wird 
zwecks Herstellung ei1wr richtigen Kalkulation und der Aus
rechnung de,- Gewinnes einer jeden Bdriebsabteilung in vielen 
Betrieben eine grof.le Aufmerkt~amkeit geschenkt. Trotzdem ist 
bis jetzt noch kein y erfahren bekannt, welches eine allgemeine 
Einfiihrung erlangt unci allen Bedi.irfnissPn und Wi.inschnn Rech
nung zu tragen imstande ist. Sollen die Selbstkosten der Erzeug
nisse der einzelnen Betriehe besonders festgestellt werden, so 
diirften nicht die gezahlten Lohnbetrage einP Schwierigkeit hierfiir 
bieten, :-<ondern die richtige Verteilung df~r General-Unkosten auf 
die einzelnen Abteilnngen. Selbst in einem W erke, das die 
Ausfiihrung ganzer Anlagen oder groLler Werkstiicke wie Schiff
hanten, LokomotiYen usw. i.ihernimmt, ist et~ nicht immer an
gebracht einen Durch:-<chnittt<-GnkostenRatz festzulegen nnd zu 
benutzen, denn es werden iiftPr~ Arbeiten oder Lieferungen 
vorkommen, bei denen ein Durehschnitts-Unkostensatz nicht 
angewandt werden kann, weil dadurch der eine Gegenstand zu 
billig, der andern zu teuer bewertet wird und infolgedessen 
das W erk in dem einen Faile ein zu niedriges und in dem anderen 
ein zu hohes Angebot abgeben konnte. Gesetzt, es handelt sich 
urn die Lieferung einer Dampfmaschine und urn einen Dampf
kessel an zwei verschiedene Personen, die gesamten General
kosten sind in einer Hohe festgestelt, daf.l sie nur durch einen 
Zuschlag von 200 Prozent auf alle produktiven Lohne gedeckt 
werden konnen. Werden nun diese 200 Prozent sowohl bei der 
Kalkulation der Dampfmaschine, al~ auch bei der des Kessels 
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gleichmal.lig in Anwendung gebracht, so wird zweifellos die 
Dampfmaschine zu gering und der mit einfachen Einrichtungen 
herzustellende Dampfkessel zu hoch im Preise zu stehen kommen. 
Die Folge wird sein, dal.l die billigere Dampfmaschine zum 
Nachteil des Werkes in Bestellung gegeben und der zu teure 
Dampfkessel anderweitig gekauft wird. Urn solche Vorkomm
nisse zu vermeiden, ist es notig die Betriebskosten auf die ein
zelnen Betriebe zu verteilen, daf.l damit auch dem wirklichen 
Kostenaufwande der einzelnen Betriebsabteilungen Rechnung ge
tragen wird. Selbstverstandlich darf sich diese Auseinander
setzung nicht blol.l auf die Betriebskosten beschranken, sondern 
sie muLl sich auch auf die allgemeinen Handlungsunkosten und 
die Amortisation fUr Maschinen, Gebaude, Werkzeuge und In
ventar erstrecken. 

Sobald nun die Gesamtunkosten fUr die einzelnen Betriebe 
ermittelt sind, tritt eine w eitere Frage in den V ordergrund, die 
einer sehr sorgfaltigen Priifung unterzogen werden muLl. Ist 
es notig oder iiberhaupt angangig, dal.l die Deckung der General
unkosten in allen Betrieben eines W erkes nur durch Aufschliige 
auf die ArbeitslOhne gescbieht? Konnen nicht Verhaltnisse be
stehen oder eintreten, we] che ein solches V erfahren fUr die 
Ermittelung der Selbstkosteu als falsch und widersinnig erscheinen 
lassen? Nehmen wir an, daf.l eine Maschinenfabrik ein gro.Lles 
Lager I-Trager unterhalt, welche mit den in der eigenen Gie.Llerei 
gegossenen Saulen fUr Bauzwecke abgegeben werden. Fur die 
Trager ist ein Lagerplatz angekauft, ein Lagerschuppen erbaut 
und fiir den Transport Hebewerkzeuge und W agen angeschafft. 
Da nun an solchen Tragern fast niemals, und wenn es geschieht, 
nur ganz geringe Bearbeit1ngen, ausgefiihrt werden, so wiirde 
bier der Fall eintreten, dal.l wenn eine Deckung der General
unkosten nur durch Zuschlage auf die ArbeitslOhne vorgenom
men werden sollte, keine Deckung fiir die V erzinsung des Platz
kapitals, Amortisation der Baulicbkeiten, Gerate und Utensilien, 
sowie der allgemeinen Geschaftsunkosten erfolgen wiirde. In 
solchen Fallen miil.lte also ein anderes Verrechnungsverfahren 
fiir die Generalunkosten eintreten und beispielsweise durch Fest
legung eines bestimmten Aufpreises auf die Gewichtseinheit 
der Trager die Deckung der Generalunkosten erfolgen. 
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Es ist ja sclbstnm;Hindlich, daf.l die Ermittelung der Selbst
kosten bei den Yerschiedenen \Verken und dann wieder bei den 
einzelnen Abteilungen der letzteren nicht nach einer Schablone 
erfolgen kann, sondern da13 stets den eigentiimlichen oder i.irt
lichen Verhaltnissen Rechnung getragen werden muG. Daher 
ist es auch nicht der Zweck dieser Auslassungen, bestimmte 
Vorschliige fiir die Auseinanderrechnung der Unkosten der ein
zelnen Betriebe und deren Deckung zn machen, sondern nur 
auf die Notwendigkeit einer solchen Arbeit hinzuweisen. 

Es diirfte nun noch die Frage zu erortern sein, in welcher 
Weise die Verteilung des erzielten Gewinnes auf die einzelnen 
Betriebe cines W erkes zu erfolgen hat. Die Frage la!3t sich 
sehr Ieicht beantworten, wenn festgestellt werden kann, in welcher 
Weise der V erkaufspreis des Fabrikates festgelegt · worden ist. 
J edem Angebot t<oll naturgemiiG eine Vorkalkulation zugrunde 
liegen. Nehmen wir nun an, daD es f'ich nm den Bau cines 
Seedampfers handelt, so werden bei demselben rnindestens drei 
verschiedenen Betriebsabteilungen in Frage komrnen; 1. die 
Schiffbauabteilung, 2. der Maschinenbau mit EisengieGerei, 3. 
die KeEselschmiede. Jede dieser Abteilungen stellt ihre Voran
schlage auf, welche dann vereint mit einem entsprechenden 
Gewinnzuschlag den Verkaufspreis des Dampfers ergeben. Der 
erzielte Gewinn oder richtiger der erhaltene Aufpreis wird im 
Verhaltnis der Voranschliige auf die einzelnen Betriebe Yerteilt 
nnd diesen als Gewinn angerechnet. Ob bei diesern Geschaft 
fiir die einzelnen Abteilungen wirklich ein Gewinn erzielt ist, 
kann spiiter durch die Nachkalkulation festgestellt werden. 

Nun liiuft neben der Ma:-;chinenfabrik, welche die Schiffs
rnaschinen, \Vinden, Purnpen usw. geliefert hat, die EisengieGerei, 
das Darnpfhamrnerwerk, die MctallgieLlerei usw. als Unterbetriebe 
nebenbei, welchen auch ein Anteil an dern erzielten Gewinn 
gut gebracht werden soll. Bei solchen Auseinanderrechnungen 
kann Ieicht des Guten zu viel getan werden, es ernpfiehlt sich 
daher nicht den Bogen zu straff zu spannen und nicht das 
Unmogliche mi.iglich zu maehen suchen, sondern sich auf den 
Geschaftsstandpunkt zu stellen, dal3 Eisengiel3erei, Darnpfharn
merwerk usw. gewohnliche Lieferanten der Maschinenfabrik sind, 
denen ihre Erzeugnisse zu dem iiblichen Tagespreise von der letz
teren bezahlt werden. Auf diese Weise erhalten die Unterbe· 

Ballewski, Fabrikbetrieb. 2. Auf!. 14 
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triebe ihren Gewinn an der Arbeit des Seedampfers zugeschrieben 
und di.i.rfte dann am Jahresschlu/3 festzustellen sein, ob diese 
Abteilungen bei den ublichen Tagespreisen imstande gewesen 
sind, einen entsprechenden Gesamtgewinn abzuwerfen. Naturlich 
kann durch Einzelkalkulationen in den Unterbetrieben bei ver
schiedenen Stlicken festgestellt werden, ob sich deren Herstellungs
kosten durch die ublichen Tagesrreise decken. 

Die Materialv erwaltung. 

Eine zuverHissige :Materialverwaltung zu erzielen, hat schon 
sehr vieles Nachdenken bewirkt, aber leider ist bis jetzt diese 
Frage noch nicht ganz zufriedenstellend gelOst worden. Zu ver
schiedenen Malen haben findige Kopfe versucht, in offentlichen 
BHittern Vorschriften anzugeben, in welc:her Weise die Material
verwaltung in Fabriken eingerichtet werden mu/3, urn zu jeder 
Zeit i.i.ber die Bestiinde des Lagers genau unterrichtet zu sein; 
wenn man aber diese Vorschlage sich etwas genauer ansah, 
dann kam man bald zu der Db,3rzeugung, da/3 sie in der Praxis 
nicht durchfiihrbar waren, od,3r ihren Zweck vollstiindig ver
fehlen. Schon bei ganz einfaehen Fabrikbetrieben der Textil
industrie, wo man es doch nur mit wenigen Materialsorten zu 
tun hat, halt es sehr schwer, den Zu- und Abgang derartig zu 
verbuchen, dal.l Bestand und Bucher stets ubereinstimmen; urn 
wieviel schwieriger ist aber die Materialverwaltung einer Ma
schinenfabrik oder Fabrik elektrotechnischer Erzeugnisse, wo es 
sich urn hunderte verschiederer Gegenstiinde, mit einer Unzahl 
von Abstufungen, handelt. Auch bei der Materialverwaltung 
sollte Amerika dem ratlosen Europa die Wege zeigen, wie man 
auf einfache Weise zu einer zuverliissigen Buchfi.i.hrung kommt. 
Es sollen Karten hergerichte·; werden, auf welche stets der Zu
und Abgang von Materialien vermerkt wird. Diese Karten sollen 
in Kasten geordnet und lEtztere dann in hierflir passenden 
Schriinken so aufbewahrt werden, da/3 sie leicht auffindbar sind. 
Das Kartensystem ist in vielen Fallen, wie wir an anderer 
Stelle gesehen haben, sehr zweckml:Wig und empfehlenswert, es 
pal.lt aber nicht fur alle Verhiiltnisse und kann daher auch nur 
dort in Anwendung gebracht werden, wo es tatsiichlich einen 
Wert hat. 
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W er in die Geheimnisse eines Fabrikbetriebes eingeweiht 
ist uncl dann in Zeitungen liest, daLl diese oder jene Fabrik 
auf Veranlassung ihrer aus dem Bankfache stammenden Auf
sichtsrate gezwungen wird, Halbjahresubersichten zu machen, 
bei welchen auf Grund der Materialverwaltungsbiicher Wertbe
rechnungen der Vorrate unternommen werden sollen, der wird 
sich der Ansicht nicht verschlieLlen konnen, daLl in solchen 
Fallen Arbeit, Zeit und Geld vergeblich aufgewanclt werden. 
Zuverliissiges kann durch solche Halbjahresabschlusse nicht 
erreicht werden, denn die Materialbucher werden niemals mit 
dem Materialbestande ii.bereinstimmen. Eine solche Ansicht 
wird in Kreisen, denen die praktischen Erfahrungen in einem 
Fabrikbetriebe fehlen, einen Widerspruch finden, aber es soll 
in einigen Beispielen ausgeflihrt werden, daLl die hier aufge
stellte Behauptung zutreffend ist. Nehmen wir das Stahllager 
einer Fabrik an. Hier finden wir Stahl, welcher zu Maschinen
teilen verwendet werden soll und solchen, welcher zu Vverk
zeugen client. .Jede dieser Sorten hat einen anderen Qualitats
preis. Dem Qualitatspreise gliedern sich die Dimensionspreise 
und die Preise ftir besondere Beschaffenheiten des Stables an. 
Ist es denkbar, daLl in einem Fabrikbetriebe, wo bestandig ver
schiedene Stucke bald groLl, bald klein zur Abforderung kommen, 
eine Material verwaltung so durchgeflihrt werden kann, daLl zu 
jeder Zeit der Sollwert des VorratR mit dem wirklichen Wert 
iibereinstimmt? Soll solche Dbereinstimmung wirklich statt
finden, dann muLl ftir jede Dimension und Preislage ein be
stimmtes Konto eingefiihrt sein, von welchem jeder Zu- und 
Abgang sorgfaltig abgebucht wird. Dies wiirde aber einen Ar
beits- und Zeitaufwand in der Materialverwaltung bedingen, 
welcher mit dem Nutzen dieser Aufwendungen in keinem Ver
haltnis steht. Nehmen wir weiter einfache Bedarfsartikel an. 
Da sind Holzschrauben mit Kopfen in verschiedenen Formen 
und in Dimensionsverschiedenheiten, daLl ganze Seiten damit 
gefli.llt werden konnten. Diese Holzschrauben werden in Original
packungen und anch einzeln von den Arbeitern abgefordert. 
Boll da ftir jede Schraubensorte ein besonderes Konto angelegt 
und jeder Zu- und Abgang sorgfaltig verbucht werden ( Die 
einzelne Schraube hat zwar nnr einen geringen Wert, aber m 
den Preisen weichen die verschiedencn Dimensionen doch so 

14* 
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sehr ab, daLl man zu einer ganz falsehen Ubersicht kommen 
wiirde, wenn man ein Konto fiir alle Schrauben zusammen 
anlegen und davon den Ausgang, in nicht immer zutreffender 
Weise, absetzen wollte. Und zutreffend diese Abbuchungen 
immer vorzunehmen, diirfte doch seine groLlen Schwierigkeiten 
haben, weil in der Materialverwaltung, auLler dem eigentlichen 
Abteilungsvorstand, doch nur Arbeiter verwendet werden, welchen 
man weitgehende, schriftliche Arbeiten nicht zumuten dar£. In 
jedem Fabrikbetriebe muLl dar Aufwand fiir eine Einrichtung 
mit dem Nutzen derselben in Einklang stehen. Einen Nutzen 
wird aber eine komplizierte Buchfiihrung in der Materialver
waltung niemals haben, denn die Biicher werden niemals den 
wirklichen Wert der Materialbestande zu jeder Zeit wiedergeben 
konnen. Daher ist es hesse,,, man unterlaLlt eine Einrichtung 
anzubahnen, welche zuverlassig in der Allgemeinheit nicht durch
fiihrbar ist. Hiermit soll aber nicht gesagt werden, daLl eine 
Buchfiihrung in der Materialverwaltung iiberhaupt zwecklos ist, 
nein, sie muLl bestehen, a'oer nur so weit ausgebaut werden, 
als sie niitzlich ist, sich den Verhaltnissen eines Werkes anpaLlt 
und nicht unnotigerweise m groLlem Arbeits- und Kostenauf
wand fiihrt. 

Ein ganz zuverlassiger Ein- und Ausgangsnachweis muLl 
tiber alle Materialien und Gegenstande gefiihrt werden, welcM 
Yon besonders hohem Wert sind und Ieicht der Verschleppung 
unterliegen. Hierzu gehoren Kupfer, Zinn, RotguLl, Messing, 
ferner fertig hezogene Armaturen wie: Hahne usw. Jede dieser 
Materialien muLl ein besonderes Konto erhalten, auf welchem 
der Ein- und Ausgang in Gewicht, Stuck oder MaLl verbucht 
wird, damit zu jeder Zeit der Bestand festgestellt werden kann. 
Die Formulare 31 und 3'2, Seite 214 und 215, geben fiir die 
Einrichtung solcher Bucher einen Anhalt. Wahrend das For
malar 31 sich fiir Materialien eignet, welche in der Fabrik 
weiter bearbeitet werden, ist das Formular 32 fiir fertig bezogene 
Gegenstande bestimmt. Alle iiberfliissigen Schreibereien sind 
in beiden Fallen vermieden, die Bucher, zu denen natiirlich 
Register angelegt werden miissen, konnen daher von unterge
ordneten Kraften, wenn sie sonst zuverlassig sind, leicht in 
Ordnung gehalten werden. Zu der Eintragung des Einganges 
sind keinerlei Erklarungen notig, sie erfolgen auf Grund der 
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zur Eingangsbestatigung vorgelegten Hechnungen. Der 'Vert der 
Materialien braucht in der Materialverwaltung nicht verbucht 
zu werden. Fiir den Ausgang liegen die Verabfolgescheine der 
Werkstatt oder der Versandabteilung vor, welche alle naheren 
Angaben iiber die Verwenclung des Materials enthalten miissen. 
In heiden Tafeln ist neben dem Datum des Ausganges der 
Empfanger, also der Arbeiter, zu vermerken, welcher den Ge
genstand abholt. Hiermit wird der Verbleib des Gegenstandes 
nachgewiesen. Dann kommt die Verwendung des Materials. 
Hier gibt die Nummer der Kommission, der Zeichnung und 
der den Gegenstand bezeichnende Buchstabe Auskunft. SchlieLl
lich ist das wirklich zur V erwendung gekommene Gewicht des 
Materials zur Eintragung zu bringen. Bei fertig aus der Ma
terialverwaltung entnommenen Gegenstanden werden die Spalten: 
Zeichnnng nnd Gegenstand des Formnlars B2 wohl in vielen 
Fallen unausgeflillt bleiben. Selbstverstandlich ki:innen diese 
Tafeln in beliebiger Weise erweitert, und beispielsweiRe das 
Konto ,.Profilkupfer" flir verschiedene Dimensionen geteilt 
werden. Im grol.len nnd ganzen diirfte aber wohl eine sum
marische Behandlung solcher Materialsorten geniigen, weil damit 
eine genligende Kontrolle ausgelibt und der Bestand des Lagers 
ii.bersehen werden kann. Flir welche Materialien und Gegen
stiinde ein solcher ausflihrlicher Zu- und Abgangsnachweir: ein
gefli.hrt werden soll, muLl dem Ermesr:en einer jed en 'V erkleitung 
ii.berla,.;sen bleiben. Soweit eine Einzelverbuchung mi:iglich und 
ohne Umstande nnd Unkor:ten durchfiihrbar ist, ~mllte sie nicht 
unterlat-:sen werden, aber fUr jede Kleinigkeit eine Verbuchung 
einzuflihren, bei welcher die Arbeit in keinem Verhaltnis zu 
dem Wert der: <*egem<tander: ;.:teht, ist iiherfiu:-;r:ig und zu ver
meiden. Nun ist er: aber nicht denkbar, daLI der Ein- und 
Ausgang aller kleinen oder minderwertigen Materialien einer 
jeden Kontrolle enthohen wird. Ein Nachwei;; mul.l tiber den 
Verbleib eines jeden Lagerstli.ckes gefiihrt werden, nur ist es 
nicht notig, dal.l derselbe immer vereinzelt erfolgt; es wircl viel
mehr oft genligen, wenn derselbe, bei Gegem;tiinclen von ge
ringerem Wert, in allgemeiner Weise erbracht wird. Blei ben wir 
bei den vorher angefiihrten Holzr:chrauben stehen. DaeineTrennung 
aller Sorten und Grol.len zu weit fli.hren wiirde, so konnen im 
Eingang alle Schrauben gemeinschaftlich verbncht werden, im 
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Ausgange aber, so wie sie abgeholt werden, in kleinen Partien. 
Natiirlich muLl bei jedern Ausgangsposten die Dimension oder 
Nummer der Schrauben angeftlhrt werden, weil, wie wir aus 
der Besprechung der Kalkulation ersehen haben, auf Grund der 
Angaben der Materialverwaltung die Materialberechnungen er
folgen miissen. Darum ist auch selbst bei Ausgabe von unter· 
geordneten Gegenstanden die Anfiihrung der Kommissions
nummer erforderlich. Wie Holzschrauben werden auch Splinte, 
Blechnieten, Verpackungen usw. behandelt. 

Es ist schon bemerkt worden, daLl Materialien nur auf 
Grund eines Auslieferungsscheines verabfolgt werden diirfen. 
Die Auslieferungsscheine - Formu.lar 33, Seite 217- werden, 
nachdem die Materialverwaltung die Gewichte, MaLle oder Stiick
zahl der verabfolgten Gegenstande eingeschrieben hat, an jedern 
Abend nach der Kalkulatur zur weiteren Benutzung abgegeben. 
Die Hauptaufgabe der Materialausgabe ist, daLl nicht der ge
ringste Gegenstand ohne nahere Angabe der V erwendung ver
abfolgt wird, sonst besteht die Gdahr, daLl Materialien bei 
der Kalkulation oder der Rechnungserteilung unberiicksichtigt 
bleiben. 

Der Ausgabe von Schmier· und Putzmaterial wird oft nicht 
groLle Beachtung geschenkt, weil fmgenommen wird, daLl es 
ziemlich zwecklos ist, ob besondere Angaben tiber die Verwen
dung gemacht werden oder nicht. Diese Auffassung ist nicht 
ganz zutreffend. Schmier- und Put2.material wird nicht allein 
fur die Betriebs- und Arbeitsmaschinen, sondern auch beim 
Probieren uncl Reinigen von Neuarbeiten verwendet. Da ist es 
doch sehr angenehm, zu erfahren, was beispielsweise bei den 
verschiedenen Betriebsmaschinen, was im Werkbetriebe und was 
bei der Fabrikation verbraucht wird, urn hieraus Schliisse tiber 
die bei jeder Verrichtung entstehenden Unkosten ziehen, zu
gleich aber auch eine Kontrolle iiber die Maschinenwarter aus
iiben zu ki:innen. 

Im groLlen und ganzen wird sich die Materialienverwaltung 
wohl nur auf die unter SchloLl und .Riegel befindlichen Materi
alien zu beschranken haben, dagegen bei Gegenstanden wie 
Stangeneisen, Blechen, Winkeleisen, Boheisen und dergl. nur 
auf den richtigen Eingang derselben zu achten brauchen, weil 
diese groben und oft umstandlich zu handhabenden Materialien 
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Werkstatt: K 

An Altmann ~o. 436 

ist zn verabfolgen: 

Komm.-No.: 336 Besteller: Weber 

' 
I Gewicht 

i kg 

I 

Stiick I 
I 

Gegenstand 

8 m Rundkupfer 20 mm zu Stehholzen 24,5 

40 Schrauben mit Muttern 16 i1 60 lg zum An-
schranhen von Armaturen an den Kessel 

Berlin, den 10./IX. 04. 
Urban 

X ame des }leisters. 

Formular :B. 

meistenteils in der Nahe der Arbeitsstatten lagern und dann 
unter die Aufsicht der betreffenden Werkstattsabteilung gestellt 
werden. Ober den Wert des Nachweises iiber das bei der Her
stellung cines Stiickes gebrauchte Stangen- oder Winkeleisen ist 
an anderer Stelle gesprochen worden. Bleche werden meisten
teils fiir bestimmte Zwecke bestellt und es bereitet daher keine 
Schwierigkeiten, das Lager derselben zu kontrollieren und die 
fiir die Kalkulation erforderlichen Gewichte zu ermitteln. Roh
eisen aber vor dem Einwerfen irnmer noch abzuwiegen und zu 
kontrollieren, diirfte doch wohl keinen Sinn haben und zwar 
als unnotige Arbeitslolmvergeudung anzu:oehen sein. 
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Das Magazin fii r Einzelteile. 

Im Magazin fiir Einzelteile werden alle Stiicke aufgenornmen, 
welche in gri:iLierer Anzahl hergestellt und erst bei der Montage 
fiir eine bestimmte Maschine oder hestimmtes Gerat Verwendung 
finden. Je mehr Stiicke auf einmal ausgefiihrt werden ki:innen, 
um so billigAr wird sich die Herf:tellung derselben ermi:iglichen 
lassen. Daher wird ein jeder Konstrukteur die Aufgabe haben, 
bei seinen Konstruktionen so vorz.ugehen, daLI die in der Fabrik 
in gri:iLierer Menge hergestellten Einzelteile auch bei verschiedenen 
Maschinen V erwendung fin den ki:innen. Da es nun nicht immer 
angangig sein wird, daLI ein und derselbe Gegenstand fiir Ma
schinen von verschiedener Gri:iLie ohne weiteres benutzt werden 
kann, so werden viele in gri:iLier,or Anzahl hergestellte Einzel
teile nur bis zu einer bestimmten Grenze vorgearbeitet werden 
und oft, wenn die endgiiltige Verwendung derselben feststeht, 
der Bestimmung entsprechend vollBtandig fertig gemacht werden. 

Zu den Einzelteilen gehi:iren nun nicht nur die einzelnen 
Stiicke, wie beispielsweise VentilEpindeln, Handrader, Gelenk
stiicke u. dgl., sondern auch die bis zu einer gewissen Grenze 
fertiggestellten Maschinenstiicke, wie Absperrventile, Regulatoren 
usw., welche erst in Verwendung kommen, wenn beispielsweise 
eine Dampfmaschine in der Montagewerkstatt zusammengestellt 
werden soll. Alle diese Stiicke wa11dern, sobald an ihnen augen
blicklich nichts mehr gearbeitet werden kann, in das Magazin. 
Als Vorsteher des Magazins wird gewi:ihnlich ein alter, in allen 
Teilen der Fabrikation bewandertE'r Meister oder Monteur ange
stellt, welcher imstande ist, alle Arbeiten beurteilen zu ki:innen. 
Dieser Magazinvorsteher nimmt jedes eingelieferte Stiick selbst 
ab und priift, ob dasselbe in vorschriftsmaLiiger Weise ausge
fiihrt und unbeschlidigt ist, und laLit es dann ordnungsmaLiig 
aufbewahren. Das Magazin dient also, auLier als Aufbewahrungs
statte, gleichzeitig als Kontrollstation fiir die ausgefiihrten Ar
beiten. Sollte dem Meister in der Werkstatt ein Fehler bei 
der Arbeit entgangen sein, so wird er dem Magazinvorsteher 
nicht so leicht entgehen, weil er in der Lage ist, jedes Stiick 
sorgfliltiger pri.ifen zu ki:innen, als der :Meister dies im Drange 
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der Gt>schiifte bei mangelhafter Beleuchtung und beengtem Raum 
tun kann. 

Ein l\Iagazin fiir Einzelieile ist auch in jeder Fabrik not· 
wendig, wo Maschinen und Gerate ohne vorherige Bestellung 
hergestellt werden. Die Arbeiten filr das Magazin ermoglichen 
nicht nnr die Anfertigung mehrercr Stitcke auf einmal, sondern 
sie schaffen auch die Moglichkeit, fiir eine gleichmal3ige Be· 
schaftigung der Arbeiter sorgen zu konnen. Es ist ja selbst· 
verstiindlich, da/3 fUr diese \" orratsarbeiten, wenn sie in groL1en 
Mengen bcwirkt werdcn, nur solchu Stucke zur Auswahl kommen, 
welche oftt•r gehraucht werdell und nieht jahrclang unbenutzt 
liegen hleiben mii::;sen. Wurde dies letztere eintreten, dann 
ware eine Masst'nher;,;tellung flir den Vorrat zvn~cklos, weil durch 
Zinl'· und andere Verlu~te der Xutzen derselben Yerloren gehen 
wurde. Die W erkstattverwaltung hat daher nach sorgfaltiger 
Ermittelung anzugcben, welche Stiicke odur Teile in Vorrat ge· 
arbeitet werden durfen, und hat cine znwrlas;;ige Ubersicht dar· 
tiber zu flihren, was in dem l\Iagazin Yorhanden ist, und wie 
weit in der BearlH'itnng die Gegenstiimle sich beiinden, um cines· 
teils zu verhuten, da/3 die Vorriite sich in:-; Ungeme~sene c:teigern, 
andererl:lcits aber in der Lage zu ~ein, untcr Beriicksichtigung 
der Lagt•rbt•:'tamle die kiirze,-tt·n Liefertermine zu jeder Stunde 
festsetzen zu klinnen. In einem grol3en Betriebe mit vielen aus· 
wiirtigen V ertretern m us~cn fast allc W ochcn Angaben u ber 
Liefertermine fiir die vert-~chiedenartigsten Err,eugni~se erlassen 
werden. Da~ ist aber nur miiglich, wenn die W erkstattleitung 
stet!' genau ii.ber alle Vorrate und den Stand der augenblick· 
lichen Beschaffenheit der Einzelteile unterrichtet ist. Der Ma· 
gazinvorsteher wird daher nicht nur die Pfiicht haben, alle ihm 
zugefiihrten Einzelteile anzunehmen und zu prii.fell, sondern 
auch darii.her Buch zu fiihren, in welchem Stand der Bearheitung 
sie sich befinden, mn hierii. bcr der \V crkstattleitung die zur 
Ausstellung d<'r Lieferlisten notwendigen Unterlagen geben zn 
konnen. DieRe Aufgabe gut zn lO,.;en, erscheint sehr sclnYPr 
und umstandlich, lal3t sich aber, praktiRch angefa13t, sehr leicht 
abwickeln. Zuniichst ist zu berii.eksichtigen, daf3 kleine Einzel· 
teile, welche c:tds in grol3er Menge hergestellt und zu den man
nigfaltigc:ten Mat<chinen uml Gerliten verwendet werden, YOn (ler 
huchmaHigen Festsetzung de,- zeitigen Zul'tandes ausgeschlossen 
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sind, weil solche Gegenstande gleich in einem Zuge hergestellt 
und dann fertig im Magazin abgeliefert werden. Bei diesen 
Sachen ist nur darauf zu acl:.ten, daH ein bestimmter Vorrat 
stets vorhanden ist. Der Schwerpunkt liegt darin, stets eine 
genaue Ubersicht uber den Zustand solcher Gegenstande zu haben, 
welche beim GieLlen und bei den verschiedenen Bearbeitungen 
stets eine langere Zeit in Anspruch nehmen. Bei Dampfma
schinen wurde in erster Linie der Zylinder, die Grundplatte, 
Kurbelwelle und Schwungrad, dann vielleicht die Steuerung und 
Kolben in Frage kommen. Vvird also der Dampfmaschinenbau 
als Spezialitat betrieben, so wurde fUr die wichtigsten Teile 
einer jeden Dampfmaschine ein Konto angelegt werden, aus 
welchem mit einem Blick ersehen werden kann, ob und wie
viel Stucke von jedem Teile vorhanden sind und inwieweit die 
Bearbeitung derselben vorgeschritten ist. Das Formular 34, 
Seite 221, gibt fUr cliese Buchfiihrung einen Anhalt. Die ein
zelnen Striche in jeder Spalt•:l deuten an, daLl die angegebenen 
Arbeiten ausgefiihrt sind. Zunachst ist ersichtlich, daLl acht 
Zylinder von der Dampfmas·Jhine Hd 6 zum AbguH aufgegeben 
sind, daLl zwei Zylinder davon vollkommen fertig sind und der 
eine derselben fur die Kommission No. 86 bestimmt ist, wahrend 
der zweite zur sofortigen Benutzung bereit liegt. Vier Zylinder 
befinden sich in verschiedenen bearbeiteten Zustanden, einer 
ist im RohguLl vorhanden, und einer erst der GieLlerei aufge
geben. Da nun feststeht, wieviel Zeit fUr jede Arbeit erforderlich 
ist, so ist die W erktattsverwaltung in der angenehmen Lage, 
auf Grund der ganz einfachen Aufzeichnungen mit voller Sicher
heit der Magazinverwaltung angeben zu konnen, in wieviel 
Tagen oder W ochen eine jede dieser acht Dampfmaschinen ge
liefert werden kann, wenn die anderen Teile derselben in der 
Bearbeitung ebenso weit vorgeschritten sind wie die Zylinder. 
Man sieht auch, wie der Absatz jeder Maschinensorte sich voll
zogen hat und kann daher stets rechtzeitig Schritte tun, urn 
den Vorrat in notwendiger GroLle zu erhalten. Nun ist es ja 
selbstverstandlich, daLl nicht die groLlen Stucke in das Magazin 
gebracht, dort deren jedesmalige Bearbeitung festgestellt und 
dann diesel ben wieder in die W erkstatten zuruckgeschleppt werden 
konnen, urn dort weiter hearbeitet zu werden. Da hat dann 
entweder der ::VIagazinverwalter oder dessen Helfer die Pflicht, 
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sich in den W erkstiitten in gewiEsen Zeitabschnitten nach den 
betreffenden Stii.cken umzusehen und sich nach dem Fortschritt 
der Arbeiten zu erkundigen, oder die Meister werden veranlaLlt, 
cler Magazinverwaltung die Fertigstellung einer jeden Bearbei
tungsstufe an groLlen Stucken mitzuteilen. Die Uberwachung 
und V erbuchung der Ausfuhrung der verschiedenen Arbeiten 
kann aber auch bei bestimmten groLlen Stucken ganz von der 
Magazinverwaltung getrennt und in das \Verkstattsbureau ver
legt werden, wo dann auf Grund der fertig geschriebenen 
Lohnzettel die Eintragung der e'Lnzelnen Bearbeitungen erfolgen 
kann. 

In verschiedenen Fabriken ist es eingefuhrt, daLl bei Vor
ratsarbeiten fiir die Spezialitat jedes Rtiick gleich bei der Ab
lieferung in das Magazin mit einem Zettel versehen wird, auf 
welchem die Nummer der Maschine, fiir die das Stiick dereinst 
in Verwendung kommen soll, verzeichnet ist. Diese Anordnung 
hat einen sehr praktischen Zweck. Treten Anderungen in der 
Ausfiihrung einer Maschine · ein, so erfolgt an die W erkstatts
leitung die Weisung, daLl diese Anderungen mit Nummer so 
und so der betreffenden Maschinenart beginnen sollen. Diese 
Anderungen werden naturlich eo weit hinausgeschoben, daLl die 
in Angriff genommenen Einzelteile erst aufgebraucht werden 
konnen. Bis zu dieser fiir die Anderung festgelegten Nummer 
kann also in der alten Weise fortgearbeitet werden. Damit aber 
nun die Neuausfuhrungen bei der Ausgabe aus dem Magazin 
nicht vorgezogen und die alten Stucke zuruckgesetzt und dadurch 
Erschwerungen oder Storungen in der Fabrikation herbeigefuhrt 
werden, so wird dadurch, daLl jedem im Magazin eingelieferten 
Stiick die Nummer der Maschine, fiir welche es dereinst ver
wendet werden soll, angeheftnt wird, allen Unzutdiglichkeiten 
vorgebeugt. 

Die Lage eines Magazins muLl derartig sein, daLl es von 
allen Werkstiitten bequem und schnell erreicht werden kann. 
Urn . eine Beschadigung von sauberen Stucken zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die A bliefe·:ungstische mit festem Filz zu be
legen, auch die Aufbewahrungsregale nicht aus Eisen, sondern 
nur von Holz herzustellen. Die zur Ablieferung gebrachten 
Stucke mit der Kummer deHjenigen Arbeiters zu verzeichnen, 
welcher die letzte Arbeit an clenselben ausgefiihrt hat, ist eben-
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falls <'me recht empfchlenswerte Einrichtung. Hierdurch eoll 
dem Arbeiter, welcher ein Shick aus verschiedenen Teilen zu
t:arnmengepaf.lt und fertig gemacht hat, die V erpfiichtung und 
Verantwortung aufgelegt werden, darauf zu achten, daLl nur 
fehlerfreie nn<l in guter Ausfi.ihrung befinclliehe Einzelteile bei 
seiner Arbeit zur V erwcn<hmg kommen. Es ist beim besten 
Willen oft nicht mi:iglich, daLl cin .Meister oder der pri.ifende 
Magazinverwalter einen fchlerhaften Tcil bei einem zusammen
gehanten Stuck herausfill(len kann, wiihrend jeder Arbeiter, der 
das Znsammcnpassen nnd Fertigmachen des Rtiickes ausfi.ihrt, 
geni.igcnd Gelegcnheit hat, jeden Einzelteil sorgfiiltig pri.ifen 
und bcurteilen zu ki)nncn. Es ist daher nur in der Ordnung, 
wcnn Arbeiter, wclchc fchlerhafte Einzclteile ungeri.igt verwenden, 
hierfi.ir verantwortlich gemacht werden. 

Die Abhebung von Einzelteilen aus dem Magazin erfolgt 
auf Grund von Ausliefernngsscheinen oder der Stucklisten. Die 
Auslieferungsscheine werden, nachdem sie verbucht und mit 
entsprcchenden V ermerken versehen ~<ind, der Kalkulatur i.iber
geben. Auf dcm Auslieferungsschein muf3 angegeben werden, 
inwicwcit der au:-;gegcbenc Teil in der Bearbeitung vorgeschritten 
ist, damit danach clie ent:<prechendc Lohne fUr die Arbeiten 
heri.ieksichtigt werden konrwn. Der Auslieferungssehein wird 
meistenteils nur zur Abhebnng von Teilen fli.r Reparaturzwecke 
benutzt werden, wiihrend die Sti.icklisten fiir N euarbeiten An
wendung finden. Hauptc;ache in <ler .Magazinverwaltung ist auch 
bier wieder, daLl alle Angaben so sorgfaltig und gewissenhaft 
gemacht werden, daB niemal:,; bei Berechnungen Arbeits
li:ilme oder ::\Iaterialien iibergangen werden konnen. Diese Auf
gabc ist schr leicht zu erfli.llen, weil alle Bnehungen in so ein
facher Weise erfolgen, daLl sclbst der einfachste Arbeiter die
selben ausfuhren kann. In einem Magazin muLl die peinlichste 
Ordnung und Sauberkeit herrschen. Es muLl darauf gesehen 
werden, daf.l alle Stucke vor Rost, Staub und Schmutz bewahrt 
bleiben, damit dieselb<m nicht unansehnlich und fi.ir altes Ma
terial gchaltcn werden ki:innen. Ist das l\Iagazin gut geordnet, 
sind aile zueinander gehi:irigen Teile stets zusammengehalten, 
dann vcreinfacht sich auch clie Inventur ganz wesentlich, weil 
die Aufnahme nicht erst vorbereitet zu werden braucht. Ein 
gut angelegtes nnd sauber gehaltenes .:\Iagazin i~t eine Zierde 
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emer jeden Fabrik; es ist aber auch die wertvollste Abteilung 
eines W erkes, und es muLl a us diesem Grunde demselben die 
groLlte Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Die Lagerverwaltung lertiger Gegenstinde. 

Die Verwaltung des Lagers an fertigen Fabrikaten unter
steht in Maschinenfabriken meistenteils der W erkstattsleitung, 
weil alle Mas chin en, welche dem V ersand noch nicht zur Ab
schickung iibergeben sind, nicht als fertig angesehen werden, 
tatsachlich es meistenteils auch nicht sind, weil an denselben 
vor ihrer Verladung immer noch etwas nachzuarbeiten ist. Fiir 
alle Fabriken empfiehlt es sich, die fertiggestellten Maschinen 
allgemein fortlaufend oder in ihren Gruppen zu nummerieren, 
und dann in die Lagerbiicher einzutragen, damit ein zuverlassiger 
Nachweis iiber den Verbleib eim's jeden fertigen Stiickes gefiihrt 
werden kann. Fiir ein solches Lagerbuch eignet sich das For
mular 35, Seite 225, zur Benutmng. Wie in aile Werkstatts
biicher, so konnen auch in diesf·s Lagerbuch alle Maschinen und 
Gerate in der in der Fabrik iiblichen Weise abgekiirzt einge
schrieben werden. Es ist nicht gerade notig, daLl nur die auf 
Lager gearbeiteten Gegenstande in das Lagerbuch aufgenommen 
werden, sondern es miiLlten iibe::haupt alle mit der fortlaufenden 
Nummer versehenen Maschinen durch das Lagerbuch gehen, 
weil dies eine recht angenehmo:l Ubersicht iiber die Ausgange 
gibt, die von allen Abteilungen des Werkes zu Nachschlage
zwecken benutzt werden kann. 

Der Versand und Eingang. 

In der Versandabteilung wird nicht nur der Versand der 
fertiggestellten Erzeugnisse bewirkt, sondern es werden auch die 
eingehenden Sachen empfangen und an die entsprechenden Stellen 
des Werkes weitergegeben. Nachdem von der Werkstattsver
waltung die Anzeige eingegangen ist, daLl ein Gegenstand zur 
Versendung bereit liegt, hat der Versand sich mit der kaufman
nischen Abteilung in V erbindung zu setzen, um die Genehmigung 
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zur Absenclung der betreffenden Gegenstande zu erhalten. Durch 
die Abschrift der Stiickliste iEt der Versand iiber die Art 
der Verladung und die Adressen unterrichtet, aber diese Auf
zeichnungen diirften nicht geniigen, urn :>ofort <lie Verladungen 
vorzunehmen; denn es konnen vor der V ersendung noch ver
schiedene Bedingungen von dem Empfanger zu erfiillen sein, 
die in die Stiickliste nicht eingeschrieben werden diirfen. Daher 
ist es notwendig, daLl die kaufmannische Abteilung vor der 
Verladung der Waren nochmals befragt wird. Ist alles zur 
Verladung bereit, dann werden die abzusendenden Teile mit 
der Stii.ckliste verglichen, verwogen, aufgeschrieben und verpackt. 
Sind zu der Verpackung mehrere Kisten erforderlich, so miissen 
natli.rlich die in jeder Kiste untergebrachten Teile besonders ver
merkt werden, damit der Empfhnger weiLl, was in jeder der
selben enthalten ist, und nicht notig hat, erst die ganze Sendung 
auspacken zu lassen, urn einen zuerst gebrauchten Gegenstand 
zu erlangen. Die V erpackung der Erzeugnisse erfolgt nicht 
allein in der Versandabteilung, sondern unter Aufsicht eines 
Beam ten der letzteren auch in den W erkstatten, damit ein 
wiederholter Transport von schweren Gegenstanden vermieden 
wird. Bei der Verpackung ist nieht allein darauf Riicksicht zu 
nehmen, daLl die Teile nicht auf dem Transport, sondern daLl 
sie auch bei dem Auspacken an Ort und Stelle nicht beschadigt 
werden konnen. Es kommt sehr oft vor, daLl die mit der 
Verpackung betrauten Arbeiter ghuben des Guten nicht genug 
tun zu konnen und daher die einzelnen Teile in den Packkisten 
und dann die letzteren selbst in 3iner Weise vernageln, daLl es 
oft eine Unmoglichkeit ist, die Kisten in gewohnlicher Weise 
zu offnen und die einzelnen Teile ohne Anwendung von Brech
werkzeugen heraus zu bekommen. Abgesehen davon, daLl solche 
V erpackungsarten unnotig teuer werden, EO wird auch das V er
packungsmaterial beim Auspacken ganz vernichtet und durch 
das gewaltsame Aufbrechen der Ki:3ten usw. der Inhalt derselben 
gefahrdet. Wenn zum Verschliel3en der Kisten nicht Holz
schrauben verwendet werden, welche zwar etwas langsam, aber 
ohne Beschadigung der ersteren leicht zu entfernen sind, so 
empfiehlt es sich wenigstens, die sogenannten Kistenschoner, 
d. h. eine Art Unterlagskorper zu \envenden, welche das Heraus
ziehen der Nagel ermoglichen oder erleichtern. 
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W eder fur den Balm- noch fi1r den Seetransport bestehen 
bestimmte Vorschriften fiir die Yerpackung, doch lassen die 
Bahnen sich Ofters von den Absendern schriftliche Erklarungen 
abgeben, daLl bei mangelhaft oder gar nicht verpackten, Ieicht 
einer Beschadigung ausgesetzten Gegenstanden die Bahnverwaltung 
von einer Ersatzpflicht befreit bleibt, wenn auf dem Transport 
die th1ter, infolge der mangelhaften Verpackung, beschadigt 
werden. Fi1r den Seetransport bestehen, wie schon bemerkt, 
Vorschriften uber die Verpackung der Guter uberhaupt nicht, 
es bleibt vielmehr ganz dem Ermessen der Absender uberlassen, 
ihre Sendungen gegen Beschadigungen so zu schutzen, wie es 
ihnen fi1r angemessen erscheint. Immerhin haben sich fUr den 
Seetransport bestimmte Regeln fur die V erpackung der Waren 
herausgebildet, welche ziemlich allgemeine Annahme gefunden 
haben, ohne daLl dafiir irgend welche geschriebene oder gedruckte 
Bestimmungen veroffentlicht sind. Leicht durch Feuchtigkeit zu 
beschadigende Gegenstiinde, rlarunter anch verschiedene Maschinen, 
werden in Kisten verpackt, wclche nicht allein mit dunnem Zink
blech ausgeschlagen, sondern in denen diese Blechplatten sogar 
miteinander verlotet sind. Bei weniger feinen Sachen werden 
die Kisten vielfach mit Dachpappe ausgenagelt und, wenn die 
Kolli wegen ihrer Grof.le auf Deck zur V erladung kommen, auch 
noch auLlen oft mit Dachpappe verkleidet. Bei der Verladung 
recht schwerer (~egenstande ist darauf Riicksicht zu nehmen, 
daLl an denselben Angriffspunktc vorhanden sind, an welchen 
die Ladeketten und Taue befestigt oder umgelegt werden konnen. 
Ferner ist zu beach ten, daf3 die Kisten und V erpackungen von 
schweren Gegenst1inden so stark hergestellt Rein miissen, daLl 
sie nicht durch das Umlegen von Tauen oder Ketten beim 
V erladen eingedrL1ckt werden konnen. Bei Seeverladungen kommt 
die Fracht nicht allein nach dem Gewicht, sondern auch nach 
clem Raum, den das Gut einimmt, zur Berechnung, daher tut 
man gut, beispielsweise eiserne GefaLle, Dampfkessel, Bassins 
nicht leer zu Yersenden, sondern mit Gegenstanden zu Hillen, 
welche einen derartigen Transport vertragen ki)nnen, ohne durch 
die etwas mangelhaft ausfallende V erpackung beschadigt zu 
werden. 

Bei fler Beladung von Eisenbahnwagen ist darauf zu sehen, 
daf3 die Ladegewiehte rler Wagen nicht i1bPrschritten und die 
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Ladeprofile, eingehalten werden, weil die Nichtbeachtung der 
hieruber bestehenden V orschriften fiir den Versender unliebsame 
Folgen nach sich ziehen kann. Tritt der Fall ein, da13 bei 
schweren und groLlen Gegenstanden die Einhaltung der Lade
profile nicht moglich ist, so pfl.egt die bayrische Staatsbahn auf 
Ersuchen eine nur ganz allein von ihr gefuhrte Sorte Wagen 
zur V erfiigung zu stellen, welche wesentlich niedriger als die 
aller anderen deutschen Bahnen sind. 

Die Aufzeichnung, welche uber die zur Versendung gekom
menen Sachen gemacht werden, E:ind so zu halten, da13 ihre 
W eiterbenutzung im kaufmannischen Bureau ohne V ermehrung 
der Schreibarbeit moglich ist. Vielfach besteht die Einrichtung, 
daf.l die abgegangenen Sachen in E>in V ersandbuch eingetragen 
und dann aus diesem Auszuge fiir die verschiedensten Zwecke 
gemacht werden. Ein solches V e rsandbuch, mit Auffiihrung 
aller zur Verladung gekommenen Einzelteile, hat eigentlich 
keinen groLlen Wert, weil dasselbe doch nur an einer Stelle 
und auch nur von einer Person benutzt werden kann. Fiir 
die V ersandabteilung genugt ein einfaches Buch, in das die 
Sendungen so eingeschrieben werden, wie sie auf den Fracht
briefen angegeben sind. Dagegen empfiehlt es sich, zur Her
stellung der V ersandanzeigen an die Empfanger sowie zur Aus
stellung der Rechnungen die ausfiihrlichen Aufzeichnungen der 
abgeschickten Gegenstande auf einzelne Blatter aufzuschreiben 
und nach dem kaufmannischen Bureau weiterzugeben, wo sie 
entweder, nach dem Datum geordnet, aufbewahrt, oder den 
Akten fiir die einzelnen Kommissionen beigelegt werden konnen. 
Durch die einzelnen Blatter wird eB ermoglicht, daf.l mehrere 
Personen zu gleicher Zeit die Weiterbearbeitung der Ausgange 
bewirken konnen; auch die Ausstellung der Rechnung uber 
verschiedene Sendungen wird durch die bessere Ubersichtlichkeit 
erleichtert. Wird es aber fUr notig befunden, auch in der Ver
sandabteilung eine Abschrift der ar'.sfiihrlichen Angaben uber 
die Sendungen zuruckzubehalten, so konnen dieselben durch 
Blaudurchdruck hergestellt und dann die einzelnen Blatter in 
gleicher Weise wie im kaufmannischen Bureau geordnet auf
bewahrt werden. 

Die eingehenden Guter miissen sofort nachgewogen und 
geprl.i.ft werden, damit Ausstellungen sogleich bewirkt werden 
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konnen. Die angekommenen Gegenstande werclen fortlanfend, 
wie sie in Frachtbriefen oder Begleitscheinen aufgefiihrt sind, 
in ein Eingangsbuch eingetragen. Stimmen die Eingange mit 
den Begleitpapieren iiberein und sind keine Beschadigungen an 
dem Gute bei dem Transport zu rugen gewesen, so hort die 
Verantwortlichkeit des Verfrachters auf und es bleibt nun noch 
zu priifen, ob die erhaltenen Gegenstande cler Bestellung oder 
der Rechnung oder cler V ersanclanzeige entsprechend eingegangen 
sind. Das heiLlt, ob die Qualitat, das Gewicht, die verpackten 
Stucke usw. so geliefert sind, wie sie geliefert werden sollen. 
Sofern es sich um die Feststellung der Stlickzahl und der Ge
wichte handelt, wircl die Annahmestelle stets in der Lage sein, 
die Richtigkeit priifen und bescheinigen zn konnen, sobald es 
sich aber um Qualitatsfeststellungen handelt, dlirfte es wohl 
Sache der Werkstattsverwaltung sein, ein Gutachten hieruber 
abzugeben. Daher ist der Werkstatt in solchen Fallen von dem 
Eingange sofort ~1itteilung zu machen, damit die notwendigen 
Untersuchungen sogleich vorgenommen werden konnen und die 
flir Ausstellungen an Sendungen bestehende Frist nicht versiiumt 
'vird. N achdem in dieser oder iihnlicher Weise die Eingange 
auf ihre Richtigkeit gepruft und entsprehende Vermerke hieriiber 
in Rechnungen oder Versandanzeigen gemacht worden sind, 
werden die ersteren ihrer Bestimmung, also den verschiedenen 
Liigern oder der W erkstatt, zugefiihrt. Dber die Behandlung 
des Versandes und des Einganges noch weitere V orschriften 
bier zu geben, di.irfte nicht notig sein, da es nicht schwer fallen 
wird, aus dem hier Angedeuteten eine bestimmte Ordnung aus
zuarbeiten. 

Die Feuerwehr. 

Mag ein W erk noch 80 klein sein, so ist es doch niitig, daLl 
flir den Fall, daLl pHitzlich Feuer eintritt, entsprechende Vor
sichtsmaLlregeln getroffen werden. Von seiten der Aufsichtsbe
horde sind Anordnnngen erlassen, daLl Notausgiinge angelegt 
werden, welche bei eintretender Feuersgefahr von den Arbeitern 
leicht erreicht nnd benutzt werden konnen. Aber mit solchen 
Bestimmungen allein werden Ungli.icksfalle, welche durch Feuer 
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hervorgerufen 'rerden konnen, nicht immer verhiitet, am aller
wenigsten aber der Enstehung des letzteren vorgebeugt, da miissen 
andere MaLlregeln getroffen werden. In vielen groLlen Betrieben 
bestehen, wie in den Stadten, gut organisierte Feuerwehren, 
deren Mitglieder weiter nichts zu tun haben, als darauf zu 
achten, daLl das Aufkommen eines Feuers vermieden und, wenn 
ein Brand entsteht, derselbe so schnell geloscht wird, daLl groLle 
Schaden dadurch nicht Yerumacht werden konnen. Eine gut 
eingerichtete Fachfeuerwehr kostet aber viel Geld, es konnen 
daher nur groLle und iiber bedeutende Mittel wrfiigende W erke 
es sich leisten, eine Feuerwehr nach grof.lstadtischem Muster 
einzurichten. Aber die bedeutenden Verluste, welche fiir jedes 
gewerbliche Unternehmen entstehen, wenn es durch Brande 
heimgesucht und in seinem Betriebe kiirzere oder langere Zeit 
gestort wird, sollten doch V eranlassung geben, der Frage 
naher zu treten, ob es nicht geboten ist, selbst fiir den kleinsten 
Betrieb eine Einrichtung zu t-~effen, welche das Aufkommen von 
Branden verhiitet oder das U msichgreifen derselben vermindert. 
J e gr6Ller ein W erk ist, urn so gr61ler wird auch die Gefahr 
sein, daLl Brande entstehen. Ist dieses zutreffend, so werden 
auch fiir kleinere Betriebe zur Bekampfung und Verhiitung von 
Feuer nicht solche umfangreichen V orrichtungen notwendig sein, 
als fiir groLle. W enn also in einem groLlen W erke eine standige 
Feuerwehr aus einer gr61leren Anzahl von Personen erhalten 
werden muLl, welche nichts weiter zu tun haben, als den Feuer
wehrdienst auszuiiben, so wird es in kleinen Betrieben gentigen, 
wenn einzelne Personen bestimmt werden, welche auf alles Feuer
gefahrliche acht geben und bei eintretendem Brande die ersten 
sein miissen, die das Unterdriicken desselben ausfiihren. Die 
Ausgaben fiir die Feuerwehr werden also iiberall den V er halt
nissen angepaLlt werden konnen, ohne daLl sie eine uner
schwingliche Belastung irgend eines Betriebes zu werden brauchen. 
Sehen wir also von ganz groLlen W erken ab, welche sich eine 
Berufsfeuerwehr wahlen kimnen, die bei eintretenden Branden 
in dem W erke und in den dazu gehorigen Arbeiterwohnungen 
sofort in Tatigkeit treten k:mn, so ist es nicht schwer, auch fiir 
kleinere Betriebe Einrichtungen zu treffen, daLl aus bestimmten 
Personen, welche mit anderen Arbeiten beschaftigt werden, eine 
Feuerwehr geschaffen wird, die auf alles Feuergefahrliche achtet 
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und im Bedarfsfalle wfort in Tiitigkeit treten kann. Zuniichst 
werden es die Meister F:cin, welche ihr Augenmerk darauf zu 
richten haben, daf.l Handlungen yermieden werden, welche ein 
Feuer hervorrufen konnen. Da ist in erster Linie das Anhiinfen 
von Putzmaterial an Stellen, wo durch Selbstentzundung desselben 
der Entstehung eines gruf.len Brandes leicht Vorschub geleistet 
werden bum; der MeiHter wird keine Ablenkung seiner sonstigen 
Tiitigkeit haben, 'renn er bei seinem Rundgange durch seine 
Werkstatt darauf zu achten verpfiichtet wird, daLl Putzmaterial 
nur in feuersieheren Behiiltern zur Aufhewahrung kommt. Das 
Putzmaterial bildet die Hauptursache fiir die meisten Briinde 
in Fabriken; wird diesem Um~tande i1berall entsprechende Be
ach tung geschenkt, dann i~t zur Verhiitung Yon Feuer scho11 
viel getan. X eben dem Meister Hind e:o: a her auch die Arbeiter, 
welche mit Anfriiumung:mrbeiten beschiiftigt werden, die Yer
pfiichtet werden miissen, alles Feuergefiihrliche sofort zu bet'eitigen 
oder zur Anzeige zu bringen. Gestatten e~ die V erhiiltnisse eines 
\Verkes, wenigsten~ einige Personcn fllr den Feuerwehrdienst 
anzustcllen, so haben dicse Tag uml Kacht Rundgiinge clurch 
alle Riiume des W erkes, einschlief.llich t ler Geschiiftszimmcr, zu 
machen, um auf allcs Feuergefiihrlicht· zu achten. Aber selbst 
diese Fcuerwehrmiimwr ki)nnen noch eine Nehenbeschiiftigung 
haben, welche den Hauptanteil des Lohnes tragen kann, denn 
in jeclem \Yerke liegen stets ~o viele kleine Arbeiten vor, bei 
welch en Arbeiter nicht immer voll beschiiftigt werden kiinnen, 
daf.l eH nicht schm·r halt, sir Per:-<om'n zu iibertragen, welche 
den Feuerwehrdienst ausi.iben 1ui.issen. Da sind zuniichst alle 
Aufdiumungsarbeiten und clas Reinhalten bestimmter Rium
lichkeiten und Pliitze. Wieviel Material Yerkommt oft in einem 
\V erke, oder liegt jahrelang unycnvendet herum, weil die ordnende 
Hand fehlt, welche es an Ort und Stelle bringt, wo es YOr 
Beschadigung bewahrt, oder im Bedarfsfalle leicht gefunden 
werden kann. Da ist ferner das Putzen der Fenster der \Verk
statten, cler Samariterdienst bei F nfiillen, die Beaufsichtigung 
der jugendlichen Arbeiter wahrend der Arbeitspausen, die Be
wachung der Fahrik in cler ~acht, die Beaufsichtigung der Be
leuchtung und Wasserleitung, sowie das Inordnunghalten cler
selben, das gelegentliche Zugreifen bei Arbeiten, wo schnell 
mehrere Arbritskriifte gebraneht werden usw. Je nach der GroLle 
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eines W erkes wird auch die Zahl der Person en zu bestimmen 
sein, welche den Feuerwehrdienst zu besorgen haben. Entsteht 
ein Brand, so ist zunachst ein Alarmsignal mittels Pfeife, Horn 
oder Glocke zu geben, damit die ganze Belegschaft unterrichtet 
wird und die zur Hilfeleistung bei Feuer bestimmten Arbeiter 
sich auf die ihnen fur solche Falle vorher angewiesenen Platze 
begeben. In jeder Werkstatt b',ldet sich unter dem Meister eine 
Li:ischabteilung, welche sich :mm Eingreifen bereit halt, urn, 
wenn der die Oberleitung ausfiihrende Werkstattsvorsteher ihrer 
Hilfe bedarf, sofort an die Brandstatte abriicken zu ki:innen. Die 
wenigen mit dem Feuerwehrdienst betrauten Personen haben 
inzwischen, nachdem sie das Alarmzeichen gegeben, ihre Tatig
keit am Brandherde entfaltet, sie haben die nachsten Li:ischgerate 
herangeschafft oder zum Gebrauch feriig gemacht, oder aus dem 
nachsten Hydranten Wasser gegeben. Das Schnelle Zugreifen 
dieser wenigen Leute wird in den meisten Fallen bewirken, daLl 
das Feuer gleich bei seiner Entstehung erstickt wird; nimmt 
dasselbe aber an Ausdehnung zu, so kann durch Heranziehung 
der verschiedenen Werkstattsabteilungen mit ihren Li:ischgeraten 
eine weitgehende Bekampfung des Brandherdes schnell vorge
nommen werden. 

Es ist eine bekannte T:ttsache, daLl alle schi:inen Einrich
tungen, welche zur Bekampfung von Branden in Fabriken, 
Theatern und anderen Gebauden angelegt sind, selten zur An
wendung kommen oder nicht benutzt werden, wenn ein Feuer 
pli:itzlich zum Ausbruch kommt. Der Grund dafii.r ist der, daLl 
man entweder nicht weiLl, wo sich die betreffenden Einrich
tungen befinden, oder wie sie gehandhabt werden, oder daLl 
dieselben bei eintretendem Bedarf nicht benutzbar sind. Soli das 
ganze Li:ischwesen im Ernstfalle richtig klappen, dann miissen 
auch ab und zu Ubungen vorgenommen werden, ,damit alle 
Li:ischgerate auf ihre Zuverlassigkeit gepriift und alle Arbeiter 
unterrichtet werden ki:innen, was sie bei einem ausbrechenden 
Brande zu tun haben. Vvie bei einer Berufsfeuerwehr fast 
taglich alle Feuermelder, Spritzen, Gerate und Hydranten einer 
Untersuchung auf ihre Brauchbarkeit unterzogen werden mtissen, 
so ist es auch notig, daLl dLe mit dem Feuerwehrdienst betrauten 
Arbeiter von Zeit zu Zeit alle zur Bekampfung von Branden in 
dem Werke angebrachten Einrichtungen nachsehen und ihre 
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Leistungen pri1fen; geschieht dies nicht regelmiU3ig, dann kann 
man Ieicht die unangenehme Erfahrung machen, daf.l im Falle 
eines Brandes die oft mit grof.len Kosten angelegten Feuerli:isch
einrichtungen ihren Dienst versagen. Es winl also nicht immer 
erforderlich sein, eine grof.lere Anzahl von Personen fUr den 
Feuerwehrdienst anzustellen, sondern es ist nur dahin zu wirken 
daH von bestimmten Pert<onen sorgsam darauf geachtet wird, 
daf.l feuergefahrliche Handlungen vermieden und, wenn ein Brand 
ausbricht, derartige Vorkehrungen getroffen sind, daf.l ein jeder 
Arbeiter weif.l, was er zu tun hat, und daf.l dadurch Kopflosig
keit und wildes Durcheinander vermieden wird. Sehr empfeh
lenswert ist es, die Aufsieht und Bedienung der Hydranten 
Arbeitern zu ubertragen, welche in der Nahe derselben ihren 
Arbeitsstand haben. Diese Personen haben bei ausbrechendem 
Feuer sich zu dem ihnen anvertrauten Hydranten zu begeben, 
die SchHiuche herzurichten und das Wasser anzustellen, urn, 
wenn notig, sofort in die Llischarbeit eingreifen zu konnen. Ist 
in dieser Weise beizeiten V orsorge getroffen, dann wird es nicht 
schwer halt en, bei eintretendem Brande dem W erke einen hin
reichenden Schutz gewahren zu ki:innen, ohne fiir die Einrich
tung einer standigen Feuenrehr bedeutende Unkosten fortwahrend 
tragen zu mlissen. 

Durch Errichtung einer Feuerwehr hat aber <las W erk auch 
einen Nutzen in der Feuerversicherung, welcher einen Teil der 
hierftir ansgegebenen Kosten deckt, denn alle Versicherungs
gesellschaften bewilligen den industriellen W erken, welche sich 
entschlief.len, eine standige Feuerwehr zu errichten, einen nicht 
zu unterschatzenden Pramienerlaf.l. Diese standige Feuerwehr 
braucht nicht aus einer grof.len Anzahl Personen zu bestehen, 
sondern es genligt, wenn einige Arbeiter verpflichtet werden, 
den Feuerwehrdienst bei Tag und Nacht im Werke vorzunehmen, 
damit feuergefahrliche Handlungen vermieclen und Brande gleich 
bei ihrer Ent.-tehnng untenlriickt werden. 
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Die Feuerversicherung. 
Ein groLles U ngliick fUr ein :tndustrielles U nternehmen ist 

es, wenn dasselbe von einem Brande heimgesucht wird, denn, 
mag eine Feuerversicherung auch noch so vorsichtig abgeschlossen 
sein und die Schadenregulierung seitens der versichernden Ge
sellschaft in der entgegenkommendsten Weise erfolgen, der Verlust, 
der durch Unterbrechung der Arbeiten, besonders bei fiotter 
Geschaftszeit, entsteht, kann dun;h keine V ersicherung gedeckt 
werden. Der Feuerversicherung wird in sehr vielen Fallen nicht 
die Beachtung geschenkt, welche sie verdient, gibt es heute doch 
noch recht viele Personen, welche die verhaltnismal3ig doch nur 
geringen Ausgaben fUr dieselben scheuen, weil sie der Ansicht 
sind, da£3 Feuer bei ihnen nierr.als ausbrechen kann. Nun, die 
groLlen Brande, welche in sogenannten feuersicheren Gebauden 
so oft entstanden sind und von kaum glaublicher, verheerender 
Wirkung waren, sollten doch den Beweis geben, da£3 Umstande 
eintreten konnen, durch welchn selbst die solidesten Bauwerke 
einem Feuer zum Opfer fallen konnen. Besonders im gewerb
lichen Betriebe soll eine Feuerversicherung niemals fehlen, auch 
miiLlte dieselbe stets in solcher Weise abgeschlossen sein, da£3 
bei einem Brande die Begleichung des Schadens zu keinen Weit
laufigkeiten und Enttauschungen fiihrt. 

Tritt ein Brandschaden ein, so dient die V ersicherung, wie 
sie in der Police zum Ausdruck gebracht ist, zur Grundlage 
fUr die Regulierung. Es ist daher in erster Linie darauf zu 
sehen, da£3 die versicherten Betrage auch den wirklichen Ver
haltnissen entsprechen und nur das versichert wird, was vor
handen ist. In einem Fabrikgeschafte mit wechselnden Vorraten 
hat es seine Schwierigkeiten, stets die zutreffenden Summen fur 
die Feuerversicherung bestimmen zu konnen, aber die Gesell
schaften verlangen die Festsetzung einer bestimmten Versicherungs
summe fUr die verschieder.en Titel, und da ist es Sache des 
V ersicherungsnehmers, sich mit den bestehenden Vorschriften 
abzufinden. Der Abschlu£3 einer Feuerversicherung ist fast immer 
mit Leichtigkeit auszufiihren, Schwierigkeiten entstehen nur, 
wenn ein Brandschaden erfolgt und an die Erstattung desselben 
geschritten werden muLl ; dann zeigen sich gewohnlich erst die 
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Fehler, welche beim Abschlul.l der Versicherung begangen worden 
sind. Die Hauptsache bri Eingehung einer Feuerversicherung 
ist, daf.l die Betriige der einzelnen Titel nicht nach Gutdii.nken 
sondern unter Zugrundelegung von Aufnahmen oder Taxen ein
ge~etzt werden. Hierbei ist zu beachten, daf.l bei einem Brand
schaden die Vergii.tung nur nach den Titeln erfolgt und Ver
rechnungen, von einem auf den anderen Titel, nicht angangig 
sind. Ist also eine Versicherung abgeschlossen auf 100000 M. 
Werkzeugmaschinen flir den Betrieb und 150 000 M. Maschinen
yorrate und es ergibt sich bei der Abrechnung des Brandschadens, 
daLl der Wert der Werkzeugmaschinen nur 80000 M., dagegen 
der der Masehinenvorriite 170000 M. betrug, so werden nicht 
die beiden Titel zusammengeworfen und gesagt: versiehert sind 
100000 l\1. und 150000 M. = 250000 M., der Sehaden be
triigt 80000 M. und 170000 l\I., = 250000 M., mithin stimmt 
die V er::;icherung mit dem 8ehaden ubcrein, sondern es wird 
angcnommen, dal.l bei den W erkzeugmaschinen eine Dberver
sicherung von 20000 M. und bei den Maschinenvorraten eine 
Selbstversicherung yon 20000 M. stattgefunden hat und hier
nach der Schaden berechnet. Um also einerseits nicht unno
tigerweise Priimien fUr die V ersicherung von W erten zu zahlen, 
welche nicht vorhanden t>ind, anderseits sich nicht der Gefahr 
auszusetzen, mit einem Tcil des erlittenen Brandschadens als 
Selbotvcrsicherer angesehen zn werden, ist es notig, cine sorgsame 
Zusammenstellung der versiehertcn Gegenstiinde nach den vor
gesehriebenen Titeln anzufertigen und diese jiihrlich einer Nach
prilfung zn unterziehen, dam it, wenn wesentliche V erschieden
heiten zwischen der Versicherung und den Bestiinden eingetreten 
sind, diese durch N achtriige zur Versicherung beseitigt werden 
konnen. Die hierdurch entstehenden Arbeiten und Unkosten 
sind im Vergleich zu dem Nachteil, der durch eine unzutreffende 
V ersicherung entstehen kann, so gering, daLl sie von keinem 
V ersicherungsnehmer gescheut, sondern regelmaDig durchgefiihrt 
werden sollten. Unerwiihnt soll es nicht bleiben, daLl bei einzelnen 
Yersicherungsverbiinden die Eestimmung besteht, daLl die Mit
glieder derselben in jedem Jahre neue Taxen der versicherten 
Gegenstiinde auszuflihren und einzureichen haben, welche, wenn 
dariiber eine Yortaxklausel in der Police auf genommen ist, 
dann als Unterlage hei einer Brandschadenregulierung dienen. 
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Uber die Schritte, welche b8i einem eintretenden Brande 
der Versicherte zu tun hat, urn seine Anspruche auf Schadener
satz zur Geltung zu bringen, geben die Versicherungsbedingungen 
genaue Auskunft. Hat der VerEicherte die erforderlichen An
zeigen erstattet, so ist seine niiehste Aufgabe, zur Vertretung 
seiner Rechte sich entsprechende Sachverstandige zu erwahlen 
und mit denselben die W erte der verbrannten Gegenstande zu
sammenzustellen, damit, wenn die Festsetzung des Brandschadens 
seitens der Versicherungsgesellschaft erfolgt, sein Sachverstandiger 
tiber alle entstandenen Verluste so unterrichtet ist, daLl er sie 
bei den V erhandlungen zur Geltung bringen kann. Es besteht 
in den Kreisen der Versicherten vielfach die Auffassung, daLl 
bei Regulierung der Brandschaden von seiten der Versicherungs
gesellschaften mit einer gewissen Harte oder Rucksichtslosigkeit 
gegen die Versicherten vorgegangen und berechtigte Anspruche 
oft in ungehoriger Weise zuruekgewiesen werden. Es mag ja 
vorkommen, daLl ab und zu die Forderungen einiger Versicherten 
mit MiLltrauen von Sachverstandigen der Versicherungsgesell
schaften behandelt werden, doch liegt es den letzteren in aen 
meisten Fallen fern, berechtigte Anspruche zu bestreiten, denn, 
von der unparteiischen Seite betrachtet, tragen die Versicherungs
nehmer in den meisten Fallen selbst die Schuld daran, wenn 
bei einer Brandschadenregulierung Meinungsverschiedenheiten 
entstehen. Man sehe sich einmal die Brandstatte einer Fabrik 
an, wie dort Mauertrummer, Maschinen, Transmissionen, und 
W arenvorriite bunt durchein ander liegen. A us diesem Chaos 
sollen nun die Sachverstancligen feststellen, welcher wirkliche 
Schaden dem Versicherten durch den Brand entstanden ist. 
Wohl in den meisten FaileD fehlen zuverlassige Unterlagen, urn 
fUr die Beurteilung der Bestiinde einen sicheren Anhalt zu haben, 
es muLl oft aus Fragmenten ein SchluLl auf das Vorhandenge
wesene geschlossen werden, und da darf es nicht Verwunderung 
erregen, wenn die Sachverstandigen der Versicherungsgesell
schaften nicht immer alle Anspruche der V ersicherten gutheiLlen. 
Die Versicherungsgesellschaften haben nur die Pflicht, einen 
wirklich entstandenen Schaden zu ersetzen, und zwar nur einen 
solchen, der durch die eingegangene V ersicherung tatsachlich 
gedeckt ist. Es ist nun aber eine bekannte Tatsache, daLl von 
Versicherten oft Ansprucbe erhoben werden, welche vollstandig 
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unberechtigt sind. Es ist daher einer Versicherungsgesellschaft 
nicht r.u verdenken, wenn sie bei Regulierung von Brandschaden 
stets mit Vorsicht oder auch Mil.ltrauen vorgeht, wenn ihr nicht 
entsprechende Unterlagen beigebracht werden konnen, welche 
das V orhandensein und den wirklichen Wert der als vernichtet 
angegebenen Gegenstande zu beweisen imstande sind. Darum 
ist es Sac he des V ersicherten, stets die Moglichkeit eines pliitz
lichen Brandungluckes vor Augen zu haben und iiber alle Be
stande derartige Aufzeichnungen zu fiihren, da/3 dieselben bei 
einer Brandschadenregulierung als Beweis fiir die erhobenen 
Anspriiche dienen kiinnen. Die Feuerversicherung ist ein Ge
schaft wie ein jedeo: industrielle Unternehmen, so gut ein Fabrikant 
eine jede Forderung seines Abnehmers zuriickweist, welche i.i.ber 
die eingegangenen Verpflichtungen hinaus erhoben wird, ebenso 
halten sich die Feuerversicherungen Anspriichen gegeniiber ab
lehnend, welchc nicht den Versicherungsbedingungen entsprechen, 
oder auLlerhalb der Y en;icherung iiberhaupt liegen. Bei einer 
Brandschadenregulierung Btehen sich die Sachverstandigen der 
Versicherung und des Versicherten gleichberechtigt gegeniiber. 
Beide haben ihre Ansichten und das Intert'ssc ihrer Auftraggeber 
gegeneinander zur Geltung zu bringen. Da kann es allerdings 
vorkommen, da/3 der V ertreter des V ersicherten dem gewiegten 
und erfahrenen Sachwalter der V erRicherung nicht gewachsen 
ist und dann in seinen Anopriichen hinuntergedriickt wird. Urn 
so etwas zu verhiiten, muLl der Versicherte darauf bedacht sein, 
sich als Sachverstandigen bei einer Brandschadenregulierung nur 
solcher Personen zn bedienen, welche in diesem Fache Erfah
rungen besitzen und sich nicht so leicht von ihrer Gegenpartei 
die Butter vom Brote nehmen lassen. 

Lehrlinge und jugendliche Arbeiter. 

\Venngleich Lehrlinge jugendliche Arbeiter sind, so sind 
jugendliche Arbeiter nicht immer als Lehrlinge anzusehen. Es 
sind daher auch nicht alle Bestimmungen, welche in einem 
\Yerke hetreff der Lehrlinge erlassen werden, auch fiir die ju
gendlichen Arbeiter ii.berhaupt in Anwendung zu bringen. Der 
Lehrling soll sich fllr seinen kiinftigen Beruf vorbereiten, er 
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soll lernen und belehrt werden, er ist daher in einem \Verke 
anders zu behandeln als ein jugendlicher Arbeiter, der nur als 

Handreicher anzusehen ist und der niemals die Absicht hat, 
sein Brot durch Handwerkerarbeit erwerben zu wollen. Aus 
diesem Grunde wird die Auslohnung eines jugendlichen Arbeiters 
anders ausfallen, als die eines Lehrlings. Der jugendliche Ar
beiter wird einen Lohn erhalten, welcher sich seiner Leistung 
und seiner Arbeit anpai3t, wiihrend bei einem Lehrling dies nur 
zu einem Teile geschehen wird, weil ein bestimmter Betrag des 
Verdienstes fiir die Ausbildung des3elben in Anrechnung ge
bracht werden mui3. 

Betreff der durch die Gewerbeordnung vorgeschriebenen 
Arbeitspausen stehen aile Arbeiter, mogen sie Lehrlinge oder 

jugendliche Hilfsarbeiter sein, unter einer Bestimmung, sofern 
sie ein bestimmtes Lebensjahr nicht iiberschritten haben. In 
diesen Pausen sollen solche jungen Arbeiter sich nicht in den 
W erkstattsraumen aufhalten, sondem sich mciglichst in der freien 
Luft bewegen. Damit nicht durch diese jungen Burschen in 
den Pausen Unfug angerichtet wird., werden sie, entweder von 
einem Meister oder Feuerwehrmann, beaufsichtigt. In verschie
denen W erken miissen die jugendlichen Arbeiter antreten und 
einen Rundgang ausfiihren, wobei sie dann ihre mitgebrachten 
Stullen verzehren konnen. Bei anderen \Verken werden in den 
Pausen Turniibungen ausgefiihrt, welche von dem die Aufsicht 
Fiihrenden geleitet werden. Genug, wohl in allen W erkstatten 
ist man recht bedacht, den jugendlichen Arbeitern die ihnen 
von der Gewerbeordnung zugestandenen Ruhepausen nicht zu 
verkiimmern, jedoch aber auch dahin zu wirken, dai3 diese 
Pausen nicht zu Unzutraglichkeiten, Unfug, Raufereien usw. be
nutzt werden. 

Bei Eintritt eines Lehrlings ist es notig, dai3 mit den Eltern 
oder dem Vormund desselben ein Kontrakt gemacht wird, in 
welchem die gegenseitigen Pfiichten schriftlich festgelegt werden. 
Von Seiten der Werkbesitzer d2.rf man wohl annehmen, daLl 
von ihnen die Bedingungen, unt•~r welchen ein Lehrling aufge
nommen wird, auch erfiillt werden, denn sie haben kein Inte
resse daran, einen jungen Bursc':1en, welcher seine Arbeiten zur 
Zufriedenheit verrichtet, vor Ablauf der Lehrzeit zu entlassen, 
weil der Werkbesitzer gerade in der vorgeFJchrittenen Lehrzeit 
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er~t einen wirklichen ~ utzen a us der Tatigkeit eines Lehrlings 
ziehen kann, der in den ersten Jahren ausgeschlossen ist. An
ders ist es aber mit den Lehrlingen. Raben <liese etwas gelernt, so 
fiihlcn sie sich schon so selbstandig, da.f.l sie gerne vor Ablauf 
der Lehrzeit eine andere Arbeitsstelle einnehmen mochten, in 
welcher sie gegen hiiheren Lohn Beschaftignng finden. Solchen 
Burschen gegenuber winl die Geuuld eines W erkbesitzcrs und 
dessen Beamten auf eine harte Probe gestellt, denn alle Mittel 
werden angewandt, urn aus clem Arbeitsverhaltnis herauszu
kornmen, in das hineimmkommen man fruher sich die gri:iLlte 
Muhe gegeben hat. Helfen alle Auflehnungen gegen die An
ordnungen der Vorgesetzten nicht, dann wird schlieLllich zum 
Kontraktbruch geschritten. Die Lehrlinge zurn Aushalten der 
eingegangenen Lehrzeit zu zwingen, gibt es nur eine Moglich
keit und die ist, da.f.l dcnselhen ein pekuniarer Nachteil entsteht, 
wenn sie die kontraktlich ubernornmenen Verpftichtungen nicht 
erfiillen. Fur gewiihnlich pftegen Lehrlinge in Fabriken einen 
Lohn zu erhalten von wi:ichentlich M. 3,60 irn ersten, 4,60 im 
zwc'iten, 4,80 im dritten und 6 M. im vierten Lehrjahre. Es 
ist nun irn Kontrakt hierfi.1r ein Lohn von M. 2,40, M. 3,00, 
l\I. B,60 und ~I. 4,80 fl1r die vVoche zu setzen und dann die 
Zusicherung zu geben, da.f.l nach Ahlauf der Lehrzeit und tadel
loser Fuhrung wiihrend clerselben dem Lehrling ein Geschenk 
i1berwiesen werden soll, welches M. 1,20 filr jede wahrend der 
Lehrzeit gearbeitete Woche betragt. Zur Sicherung des Lehr
lings kann dieser Betrag jahrlich bei einer Sparkasse eingezahlt 
werden, doch wird dieHes Sparkassenbuch erst nach Ablauf der 
Lehrzeit dem Lehrling oder dessen Angehcirigen ausgehandigt. 
In einern Zeitraum von vier Jahren wird Rich hierdurch fUr den 
Lehrling ein Betrag von 250 :M. ansarnmeln. Dieses Geld wird 
von den jungen Burschen oder deren Angehiirigen nicht so leicht 
aufgegeben, vielrnehr werden die ersteren ihr rnoglichstes tun, 
um die Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten wahrend der Lehrzeit 
zu Prwerben, um cladurch die GewiLlheit zu erhalten, dal.l ihnen 
nach Ablauf der Lehrzeit die Spareinlage nicht vorenthalten 
werden kann. Dieses Ansammeln der Lohngutschrift hat aber 
auch fUr die Zukunft des jungen Burschen eine grol.le Bedeu
tung. Ist er solicle veranlagt, so wird er das Geld bei der Spar
ka:-J~e ;;tehen lassen und efi spater zur Einrichtung eines Haus-



240 Lehrlinge und jugendliche Arbeiter. 

stan des benutzen, oder er wird, wenn er in die Welt gehen will 
sich gut einkleiden und entsprechende Zehrgroschen mitnehmen, 
welche bei nicht gleich aufzufindender, anderweitiger. Beschiif
tigung ihm den Lebensunterhalt zu sichern imstande sind. In 
keinem Faile wird aber der Lehrling einen Nachteil aus dem 
hier angegebenen Verfahren haben, denn mag auch der ausge
zahlte Lohn wiihrend der Lehr;~eit nur gering sein, so wird ihm 
doch eine entsprechende Vergutung fUr seine Tiitigkeit schlieLllich 
bei treuer PflichterfUllung nicht vorenthalten. 

Es gibt ja viele Arbeitsstatten, in welchen man es den Lehr
lingen uberliil.lt, sich so gut wie sie es konnen, fUr den von 
ihnen gewiihlten Beruf vorzubereiten. Ein solches V erfahren 
ist aber verwerflich. Werden Lehrlinge angenommen, dann hat 
das Werk auch die Verpflichtung fi.ir deren Ausbildung in ge
wissenhafter \V eise zu sorgen. Will man einen tuchtigen Ar
beiterstand haben, so mul.l man hierzu bei der Ausbildung der 
Lehrlinge die Grundlage legen. Ein jeder Lehrling mul.l einem 
alteren, erfahrenen Arbeiter zuget3ilt werclen, den er bei jeder 
Gelegenheit urn Auskunft bitten kann. Da naturlich die Unter
weisung der Lehrlinge den Arbeiter von seiner eigentlichen 
Tiitigkeit abhiilt, so pflegen mehn·re Lehrlinge unter die Bot
miil.ligkeit eines tuchtigen Arbeiters gestellt zu werden, welcher 
die Tiitigkeit der Lehrlinge zu uberwachen und ihnen mit Rat 
zur Hand gehen soll. Fur diese Aufsicht erhiilt der betreffende 
Arbeiter eine Vergutung, welche, wenn die Lehrlinge schon Ak
kordarbeiten verrichten konnen, in einer Beteiligung desselben 
an dem Mehrverdienst der Lehrlinge liegt. Arbeiten die Lehr
linge nur in Lohn, dann erhiilt der aufsichtfUhrende Arbeiter 
wochentlich einen besonderen Be1;rag fUr die Unterweisung 
der Lehrlinge a us der W erkkasse ausgezahlt. Selbstverstiindlich 
haben sich auch die Meister urn die Ausbildung der Lehrlinge 
zu kummern und darauf zu achten, dal.l nicht allein etwas 
tuchtiges gelernt, sondern auch wahrend der Arbeitszeit stetR 
Ordnung gehalten wird. 
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F abrikordnung. 

Ein jedes Werk mu13 bestimmte Satzungen haben, nach 
welchen sich da:-; Verhaltnis des Arbeitgebers und seiner Beamten 
zu den Arbeitern regelt. Die Reichsgewerbeordnung, sowie die 
Arbeiterschutzgesetze legen dem Arbeitgeber bestimmte Verpfiich
tungen auf; es ist daher nur billig, da13 auch fiir die Arbeit
nehmer Vorschriften bestehen, welche sich den V erhaltnissen 
angliedern und ein gedeihliches Zusammenwirken beider Inter· 
essenten herbeifiihren konnen. Es ist versucht worden, eine 
Fabrikordnung herzustellen, welche als Muster fiir die verschie
densten Betriebe benutzt werden sollte; will man aLer nicht nur 
dem Schein geniigen, sondcrn etwas Gutes schaffen, dann darf 
eine Fabrikordnung :-;ich nicht nur mit einzelnen, allgemein ge
fa13ten Hestimmungen begniigen, sondern sie muf.l sich wirklich 
den ortlichen VerhaltnitJsen anpassen und alle das Arbeitsver
haltnis und <lie Sicherheit behandelnden Fragen erledigen. 

Unter Zugrundelegung dieser Auffassung mogen folgende 
Andeutungen dazu dienen, urn eine zweckma13ige Fabrikordnung 
ausarbciten zu kiinnen. Eine Erklarung fiir die Einzelbestim 
mungen soll nicht gcgeben werden, da sie sich aus dem Wort
laut cines jeden Satzes Helb8t ergibt. 

~\ r h ei ts vertrag. 

1. Die Fabrikordnung vertritt die Stelle eines zwischen 
der Firma N. N. und ihren Arbeitnehmern abgeschlossenen Ver
trages. 

Ein tri tt. 

2. Die Annahme der Arbeiter erfolgt durch die W erkstatt
leitung. Ist ein Arbeiter aufgenommen worden, dann erhalt 
er einen Abdruck der Fabrikordnung ausgehandigt .. Durch 
Unterschreiben einer ausgelegten Fabrikordnung hat sich der Ar
beiter zu verpflichten, da13 er deren Be8timmungen in jeder 
Weise piinktlich nachkomm en wird. 

Ausweis. 

3. Mit der FaLrikordnung zugleich erhalt der Arbeiter auch 
eine Nummermarke oder Karte, linter welcher er in den Biichern 

B a 11 e w ski. Fabrikbetrieb. ~- Auf!. 16 
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und Kontrollen geftihrt wird, und welche er zn seinem Aus
weis bei Empfangnahme von Materialien, Zeichnungen, Werk
zeugen usw. zu benntzen hat. 

Austritt. 

4. Die Anfhebung des Arbeitsverhaltnisses kann zu jeder 
Zeit von heiden Teilen ohne Aufkundigung erfolgen. 

Bei dem Austritt ist der Arbeiter verpflichtet, die erhaltene 
Fabrikordnung, Nummermarke und Werkzeuge in sauberem und 
unbeschadigtem Zustande zuruckzugeben. Verunreinigte oder 
durch Beschadigung unbrauchbar gemachte Gegenstlinde sind 
von den Arbeitern zu ersetzen. Die hierfiir gezahlten oder vom 
Lohn abgezogenen Betrage werden an die Unterstutzungskasse fiir 
kranke oder hilfsbedurftige Arbeiter abgeliefert. 

Beurlau bung. 

5. Falls aus irgend welchen Grunden fiir einzelne oder meh
rere Arbeiter Arbeit nicht vorhanden sein sollte, ki::innen die
selben mit ihrer Zustimmung vori.ibergehend beurlaubt werden, 
damit sie ihre Anspruche an die verschiedenen Kassen nicht 
verlieren. Solche beurlaubten Arbeiter haben keinerlei Anspruche 
auf Lohnentschadigung fiir die beschaftigungslose Zeit, auch 
wenn nach Ablauf des Urlaubes ·~ine Wiedereinstellung nicht 
mehr stattfinden sollte. Ebensowenig kann der Arbeiter fiir 
solche Zeiten einen Lohn beanspruchen, in denen er durch einen 
in seiner Person liegenden Grund an der Arbeit verhindert worden 
ist. Auch entschuldbare Versaumnisse und solche von nicht er
heblicher Dauer schlieLlen jede Lohnzahlung aus. 

Arbeitstage. 

6. Arbeitstage sind samtliche W ochentage mit Ausnahme 
der gesetzJichen Feiertage. 

Der gewi::ihnliche Arbeitstag dauert von 7 his '<V/2 Uhr, 
sowie von 9 bis 12 Uhr vormittagE und von 11/2 bis 6 Uhr 
nachmittags. 

Die Werkleitung behalt sich vor, die Grenzen der gewi::ihn
lichen Arbeitszeit zu verlangern, oder dieselbe zu verlegen. Fur 
die gekurzte Arbeitszeit ki::innen keinerlei Anspruche auf Lohn
entschiidigung gemacht werden: 
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Anfang und SchluLl der Arbeitszeit. 
7. Fur Beginn und SchluLl der Arbeitszeit ist die auf dem 

Werke befindliche Normaluhr maLlgebend. 
Der Beginn und SchluLl der Arbeitszeit wird durch Pfeifen 

(Lauten) mit der Dampfpfeife (Fabrikglocke) angezeigt. 
Bei Eintritt in das Werk hat jeder Arbeiter seine Nummer 

(Karte) von der Nummertafel (Kartentafel) am Eingangstor ab
zunehmen und (nachdem er die Karte abgestempelt) in der 
Werkstatt an die dort angebrachte Nummertafel anzuhangen 
(Kartentafel einzustecken). 

Arbeiter, welche bis 10 Minuten nach erfolgtem Pfeifen 
(Lauten) zu spat zur Arbeit kommen, verfallen einer Ordnungs
strafe. 

Den Anordnungen des Pfortners ist beim Betreten oder 
Verlassen der Fabrik stets Folge zu leisten. 

Beginn oder Beendigung der Arbeit. 
8. Jeder Arbeiter hat so zeitig an seiner Arbeitsstelle zu 

erscheinen, daLl er mit dem Glockenschlage seine Arbeit auf
nehmen kann. Das Rtisten zum Verlassen der Arbeit vor 
SchluLl der Arbeitszeit, sowie die verspatete Aufnahme derselben 
ist verboten. 

Arbeitspausen. 
9. Wahrend der Frtihsttickspause ist dem Arbeiter das 

Verlassen der Fabrik nicht gestattet. Wahrend der Mittags
zeit haben alle Arbeiter die W erkstatten zu verlassen. Von den 
in der Fabrik speisenden Arbeitern sind die ftir Speisezwecke 
eingerichteten Raume zu benutzen. Das Essen, sowie das Trinken 
geistiger Getranke ist wahrend der Arbeit nicht gestattet. 

Sonn- und Festtage. 
10. Die Arbeiter sind verpfiichtet, an Bonn- und Festtagen 

in den gesetzlich zulassigen Fallen zu arbeiten. Am Tage vor 
dem ersten Oster-, Pfingst- und W eihnachtstage endet die Ar
beit urn 12 Uhr mittags. 

Uberstunden. 
11. Als Uberstunden gelten die Stunden, welche tiber eine 

zehnstiindige Arbeitszeit hinaus taglich gearbeitet werden. Fur 
16* 
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alle in Lohn gearbeiteten Uberstunden erfolgt ein Zuschlag von 
20 Prozent zu dem gewohnlichen Stundenlohn. 

Werkzeuge und Zeichnungen. 

12. Die Ausgabe von Werkzeugen und Zeichnungen erfolgt 
gegen Hinterlegung einer Nummermarke des Arbeiters. Jeder 
Arbeiter ist fur die ibm uhergebenen Werkzeuge und Zeich
nungen verantwortlich und hat dieselben nach Gebrauch in sau
berem und unbeschadigtem Zustande an die dazu bestimmten 
Stellen abzugeben. Fehlende Werkzeuge hat der Arbeiter bei 
seinem Abgange zu ersetzen. 

W erkz eugmaschinen. 

13. Alle Werkzeugmaschinen sind stets in sauberem Zu
stande zu erhalten. Jeden Sonnabend wird die allgemeine Tatig
keit urn 51/2 Uhr eingestellt; die Zeit his zum Arbeitsschlull 
ist zum griindlichen Reinigen der Maschinen, W erkzeuge und 
der Arbeitsplatze zu benutzen. 

Benutzung fremder "\\' erkzeuge. 

14. Die Benutzung der "\\'erkzeuge eines anderen Arbeiters 
ohne dessen Erlaubnis ist untersagt. 

Monteure. 

15. Alle mit Arbeiten au~;erhalb des Werkes beschaftigten 
Arbeiter sind als Monteure nnd Montagearbeiter anzusehen. 
Fur die Monteure gilt dieselbe Arbeitszeit wie fiir die in dem 
W erk beschaftigten Arbeiter, doch sind sie verpflichtet, den 
Anweisungen der Herren, fur die sie die Arbeit auszufiihren 
haben, Folge zu leisten, wenn dieselben eine Verlegung der 
Arbeitszeit und Arbeitspausen fiir notig halten. 

Fortbleiben von der Arbeit. 

16. Ist ein Arbeiter durch Krankheit oder andere triftige 
Griinde verhindert, zur Arbeit 2,u kommen, so hat er hiervon 
dem Pfortner oder seinem Meister Mitteilung machen zu lassen. 
Wer wahrend der Arbeitszeit die Fabrik verlassen will, hat dies 
seinem Meister anzuzeigen, von dem er dann einen Erlaubnis-
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schein erhalt, den er beim V nlassen des vV erkes (lem Pforbwr 
abzugebcn hat. 

Tor k on trulle. 
17. Der Pfort.ner ist berechtigt, Arbeiter mit PakE'ten, deren 

Inhalt von aul.len nicht ;m erkennen ist, anzuhalten und sich 
den Inhalt dersclben zeigen zu la:,;sen. Leibesvisitationen di.1rfen 
nur in Gegenwart eines Meister~ in cinem abgesonderten Raume 
vorgenommen werden. 

Lohn- und Akkordarbeit. 

18. Der Lohn wird entweder nach einem Yorher verein
barten Stundenlohnsatze oder nach einem jedesmal vor Beginn 
der betreffenden Arbeit festzustellenden Akkordsatz bezahlt. 
Wahrend der Dauer eines Akkordes erhalten die Arbeiter ihren 
gewohnlichen Stundenlohnsatz alR Abschlagszahlung. Die Aus
zahlung des Restes erfolgt am Zahltage der Lohnperiode, m 
welcher der Akkord bPendet unci abgerechnet ist. 

Lohnwoche unci Lohntag. 

19. Die Lohnwoche rechnet von Donnerstag friih bis Mitt
woch abend. Aile diP Lohnung betreffenden Zettel miissen bis 
spatestens Domwrstag friih in der Lohnabteilung abgegeben 
werden. Die Auszahlung des ArLeitslohnes erfolgt an jedem 
Sonnabend von 6 Uhr abends ab. Fallt ein Zahltag auf einen 
Feiertag, so wird am vorhergehenden Tage die Liihnung bewirkt. 

Lohnabziige. 

20. Vom Lohne werden in Abzug gebracht: (ieldt!trafen, 
Ersatzleistungen, Auslagen und V orschi.isse, sowie die dem Ar
beiter gesetzlich zur Last fallenden Beitrage zu Kranken-, Ver
sorgungs- und Unterstiitzungskassen. Ersatzforderungen fliT Be
schadigungen an \Verkzeug, Maschinen, )faterial und sonstigem 
Eigentum des Werkes konnen gemaJ3 § 273 des BGB. so lange 
vom Lohn zuri.ickbehalten werden, bis der ArLeiter die ihm 
obliegende Leistung erfiillt hat. 

Lohn beanstand u ngen. 

21. Der Arbeiter hat sich von der Dbereinstimmung des Gel des 
mit dem auf dem Lohnzettel angegebenen Betrage zu i.iberzeugen 
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und etwaige Beanstandungen sofort bei dem auszahlenden Be
amten anzubringen. Spatere Einwendungen werden nicht mehr 
beriicksichtigt. Reklamationen gegen die Richtigkeit der Lohn
berechnung sind am nachsten Arbeitstage nach der Lohnung 
zu erheben, spatere Vorstellungen finden nur Beriicksichtigung, 
wenn Abwesenheit oder Krankbeit den Arbeiter hieran ver
hindert haben, doch sind nach W egfall der Behinderung, die 
Einspriiche sofort aufzubringen. 

Besuche. 
22. Besuche fremder Personen sind in den Arbeitsraumen 

nicht gestattet. In dringenden F'allen kann der Meister dem 
Arbeiter die Erlaubnis zu einer kurzen Besprechung beim Pfortner 
erteilen. 

Geldsammlungen. 
23. Das Einsammeln von Ge:d und Verteilen von Druck

sachen ist ohne Genehmigung de,s W erkstattleiters im W erke 
nicht gestattet. 

Verletzun gen. 
24. Jede im Dienst erhaltene Verletzung ist, unter Angabe 

der Zeugen des Vorfalls, sofort dem Meister zu melden. 

Wohnungsangaben. 
25. Jede Wohnungsveranderung ist dem Pfortner sofort 

anzuzeigen. 
Tabakrauchen. 

26. Das Rauchen ist im ganze:1 Werk wahrend der Arbeit 
verboten. 

Strafe. 
27. Fiir die Nichtbeachtung der Fabrikordnung konnen 

von der W erkleitung Strafen bis zu 5 M. festgesetzt werden, 
welche zur Unterstiitzung hilfsbediirftiger Arbeiter des W erkes 
zu yerwenden sind. 

Feuersgefa hr. 
28. Bei ausbrechendem Feuer haben sich alle Arbeiter an 

die ihnen vorher bestimmten Platze zu begeben und sich auf 
Anordnung ihrer V orgesetzten an den Losch- und Rettungsar
beiten zu beteiligen. 
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Verhalten der Arbeiter und Angestellten. 

29. Den Anordnungen der Beam ten, Meister und V orar
beiter ist jederzeit, solange Hie nicht eine Gefahr fiir die Ge
sundheit oder das Leben der Arbeiter in sich schlieLlen, Folge 
zu leisten. Die Arbeiter solleu ihren Vorgesetzten und Mitar
beitern mit Anstand begegnen. 

Die Beamten und Meister sind zu einer crnsten, ruhigen 
und gerechten Behandlung der Arbeiter verpftichtet, jeder Tadel 
ist in sachlicher nnd nicht beleidigender Form auszusprechen. 

Glaubt ein Arbeiter Grund zur Beschwerde gegen einen 
Vorgesetzten oder Mitarbeiter zn haben, so hat er solche beim 
Betriebsleiter oder dem vVerkvorstande anzubringen. 

Ar bei ter-A ussch uLl. 

30. Zur Wahrung der Interessen der Arbeiter besteht ein 
ArbeiterausschuLl, dessen Aufgabe es ist, alle Angelegenheiten 
der Arbeiter im W ege friedlichen Zusammenwirkens mit der 
W erkleitung zu fordern. 

Der Arbeiter-AusschuLl bcsteht aus Arbeitern. Die Zusammen
setzung desselben ist so zu bewirken, daLl jede Abteilung de8 
W erkes mindestens durch ein Mitglied vertreten ist. 

Die Wahl des Aussehusses findet jahrlich im Monat . . . 
statt. Die Mitglieder des Ausschusses werden auf - Jahre ge
wahlt. Fur jedes AusschuLlmitglied wird auch ein Ersatzmann 
gewahlt, welch~r im Behindenmgsfalle das AusschuLlmitglied zu 
vertreten hat. Die Wahl der AusschuLlmitglieder erfolgt durch 
personliche Abgabe eines Stimmzettels. Uber den W ahlakt wird 
von den W ahlleitern ein Protokoll gefiihrt. Der W ahltermin 
wird von der W erkleitung durch Anschlag in den Werkstatten 
den Arbeitern bekannt gemacht. Den AusschuLlmitgliedern wird 
fiir dienstliche Handlungen von dem W erke eine Entschadigung 
gezahlt, welche den anderthalbfachen Stundenlohn des betreffen
den Mitgliedes betragt. 
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Vorschriften zur Verhiitung von Unfallen. 

Allgemeines. 

§· 1. 

Jeder Arbeiter hat seine Beschaftigung erst dann aufzu
nehmen, wenn ihm ein Exemplar der fUr Arbeiter erlassenen 
Unfallverhiitungsvorschriften ausgehandigt ist, under deren Emp
fang bescheinigt hat. 

§ 2. 

Betrunkene Arbeiter diirfen die Arbeitsstiitte weder betreten 
noch sich dort aufhalten. 

§ 3. 

Arbeiter, welche mit Arbdten beauftragt werden, die ihnen 
fremd sind, miissen sich zuvor von dem betreffenden Vorge
setzten unterrichten lassen. 

§ 4. 

Dem Arbeiter ist verboten, sich an Maschinen zu schaffen 
zu machen, deren Bedienung, Benutzung oder Instandhaltung 
ihm nicht obliegt. Dies gilt besonders von Holzbearbeitungs
maschinen. 

§ 5. 

Riiume flir Motoren, Dampfkessel und Werkstiitten diirfen 
nur von den dazu befugten Arbeitern betreten werden. 

§ 6. 
Motoren- und Dampfkesselriiume, Trockenkammern in Giel3e

reien, sowie die Raume, in denen Gasgeneratoren aufgestellt 
sind, diirfen weder zum Trocknen von Kleidungsstiicken noch 
als Schlafstatten benutzt werden. 

§ 7. 

Verkehrswege diirfen durch Anhaufung von Material nicht 
versperrt werden. 

J eder Arbeiter hat fiir Reinlichkeit und Ordnung an seinem 
Arbeitsplatze zu sorgen. 
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R 8. 

Jeder Arbeiter ist ycrpflichtet, etwa von ihm wahrgenom
mene Beschadigungen oder sonstige auffallendc Erscheinungen 
an den Triebwerken, Maschinen oder deren Schutzvorrichtungen 
seinem Vorgesetzten sofort anzuzeigen. 

R 9. 

In dringenden Fallen ist jeder Arbeiter verptlichtet, den 
sofortigen Stillstand der Bctriebsmaschine oder der Wellenleitung 
oder fler betreffenden Ma~chine ohne vorherige Anzeige sofort 
zu veranlassen. 

R 10. 

Das Auflegen, Reparil'ren und Schmieren von Riemen, das 
Olen, Reinigen und Reparieren von Triebwerken darf nur von 
den seitens der Vorgesetzten damit beauftragten Personen aus
gefiihrt werden. 

Die auf den Stufenscheiben der Arbeitsmaschinen laufenden 
Riernen durfen nur von den diese Maschinen bedienenden Ar
beitern gewechselt werden. 

R 11. 

Die an :l\Iotoren, Triebwerken, Riemen, \Verkzeug- und Ar
beitsmaschinen oder sonst im Betriebe angebrachten Schutzvor
richtnngen di'trfen YOn den Arbeitern nicht eigenmachtig entfernt 
werden. Erfordert eine bcstimmte Arbeit die zeitweise Beseiti
gung einer sol chen V orrichtung, so ist die V orrichtung nach 
Vollendung der betreffenden Arbeit sogleich wieder anzubringen. 

R 12. 

Jeder Arbeiter hat die Ptiicht, die ihm zur Hilfeleistung 
oder Unterweisung beigegebencn Personen, namentlich Lehrlinge 
und jugendliche Arbeiter, auf die mit ihrer Beschaftigung ver
bundenen Gefahren aufmerksam zu machen nnd zur Befolgung 
der Fnfalh·erhiHungsvor,.:chriften anzuhalten. 

R 1:\. 

Bei Ausfilhrnng yon Arbeiten, bei denen durch abspringende 
Splitter, durch Funken nsw. Angcnverletzungen entstehen kiinnen, 
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hat der betreffende Arbeiter die vora Betriebsunternehmer bereit
gehaltenen Augenschutzmittel fiir sich selbst in Anwendung zu 
bringen. A uch hat er durch passende Stellungnahme oder durch 
Aufstellung von Schutzschirmen und drgl. darauf Bedacht zu 
nehmen, da/3 andere Person en vor V erletzungen durch die ab
springenden Splitter geschi.itzt we:·den. 

§ 14. 

Arbeiter, welche nicht schwindelfrei sind, di.irfen Arbeiten 
auf hohen Geri.isten, freistehenden Mauern, Diichern usw. nicht 
i.ibernehmen. 

§ 15. 

Arbeiter, welche an Fallsucht, Krampfen, zeitweisen Ohn
machten und dgl. leiden, di.irfen Arbeitsposten als Kessel-, Mo
toren-, Transmissions- oder Aufzugwarter nicht i.ibernehmen, 
haben sich i.iberhaupt yon allen gefahrlichen Stellen fern zu 
hal ten. 

§ 16. 

Personen unter 16 Jahren di.irfen als Warter von Kesseln, 
Dampfmaschinen, Gas- und Petroleummotoren, Transmissionen 
oder Aufzi.igen nicht tatig sein. 

§ 17. 

Jede, auch die geringste Wunde ist sofort zu reinigen und 
gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und dgl. sorgfiiltig 
zu schi.itzen. 

Arbeiten mit atzenden oder giftigen Stoffen sind bei ein
tretender V erwundung sofort einzustellen. 

§ 18. 

Aile Verletzungen oder Unfalle, auch die geringsten, sind 
sofort, entweder durch den Verletzten selbst oder durch seine 
Mitarbeiter, dem Vorgesetzten anzuzeigen. 

§ Hl. 

In Betrieben, welche mit Schienengleisen ausgestattet sind, 
hat sich jeder Arbeiter vor Uberschreiten eines Gleises zu i.iber
zeugen, ob sich ein Fahrzeug auf demselben nahert. Das Gehen 
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innerhalb oder unmittelbar neben dem Gleise vor in Bewegung 
befindlichen Fahrzeugen ist verboten. 

§ 20. 
Fremde Personen diirfen ohne Erlaubnis der Betriebsleitung 

nicht in die Betriebsraume eingefiihrt werden. 

Vorschriften fiir Dampfkessel warter. 

§ 21. 

Der Dampfkesselwarter hat sich mit dem Inhalt der ,Dienst
vorschrift fiir Kesselwarter" vertraut zu machen unJ dieselbe 
gewissenhaft zu befolgen. 

~ 22. 
Der Dampfkesselwarter hat Unbefugten das Betreten des 

Kesselhauses und den Aufenthalt in demselben zn untersagen. 

~ 23 . 
• J ede Uberlastung der Sicherheitsventile ist verboten. 

~ 24. 
Das Kesselhaus ist rein und in Ordnung zu halten, die Zu

gange zum Kesselhause und zum Kessel, ebenso auch die zu 
den Sicherheitsvorrichtungen, sind frei zu halten. 

~ 25. 
Der Kesselwarter hat fiir die rechtzeitige Beleuchtung des 

Kesselhauses, insbesondere der Manometer und \Vasserstands
apparate Sorge zu tragen. 

§ 2G. 
Bei Reinigung eines Kessels, der mit anderen in Betrieb 

befindlichen Kesseln in Verbindung steht, sind vorher alle V er
bindungen zwischen den zu reinigenden und den anderen Kesseln 
sorgfaltig zu schlieLlen. 

V orschriften fiir Motoren warter. 

~ 27. 
Die mit Beaufsichtigung von Motoren beauftragten Arbeiter 

haben fiir sorgfaltige Reinigung nnd Instandhaltung derselben, 
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sowie der zugehi:irenden Teile (Pumpen, Rohrleitungen, Haupt
iibertragungen usw.) Sorge zu tragen und sind dafiir verant
wortlich. 

§ 28. 

Die Motorenwarter haben U abefugten das Betreten oder 
den Aufenthalt in den Motorenraumen zu untersagen. 

§ 2H. 

Die Raume, in welchen Motoren mit ihrem Zubehi:ir auf
gestellt sind, miissen rein und in Ordnung gehalten werden, 
namentlich ist darauf zu achter,, da£1 die FuLibi:iden, Treppen, 
Leitern usw. durch iiberflieLiendes 01 nicht schliipfrig werden. 

Die Zugange zu den in den Motorenraumen angebrachten 
Signal- oder Ausriickvorrichtungen sind stets frei zu halten. 

§ 30. 

Bei eintretender Dunkelheit, oder falls geniigende Beleuch
tung bei Tageslicht nicht vorhanden ist, sind die in Bewegung 
befindlichen Maschinen zu be1,euchten. 

§ 31. 

N ach jeder Betriebspause hat sich der Warter vor Anlassen 
des Motors von dem ordnungsmaLiigen Zustande aller Teile und 
Schutzvorrichtungen zu iiberzeugfln, insbesondere auch fiir aus
reichende Olung zu sorgen. 

Vor Inbetriebsetzung hat der Warter etwa vorgefundene 
Mangel, soweit er dazu imstande ist, zu beseitigen, anderen
falls dem Vorgesetzten zu melden. 

§ 32. 

Das Putzen und Repar;,eren bewegter Teile und diesen nahe 
liegender feste Teile dar£ bei Motoren nur wahrend des Still
standes und nachdem vorher die Abstellvorrichtung geschlossen 
worden ist, vorgenommen werden. 

§ 33. 

Das Anlassen und Abstellen des Motors ist stets durch das 
dafiir bestimmte Signal rechtzeitig anzuki1ndigen. 
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§ 34. 
Sobald aus irgend einer Abteilung des Betriebes das Halte

signal ertont, ist der Motor sofort still zu setzen und darf nicht 
eher wieder in Betrieb gesetzt werden, als bis aus der betreffenden 
Betriebsabteilung eine entsprechende Benachrichtigung erfolgt ist. 

~ 35. 
Beim Anlassen von Motoren, namentlich beim Drehen an 

den Schwungriidern derselben, ist besondere Vorsicht zu i.lben. 

R 36. 
Die Motorenwarter haben am,chlief.lende Kleidung zu tragen. 

Von:chriften fiir die ""iirter von Triebwerken. 

s 37. 
Die mit der W artung der Triebwerke einer Anlage beauf

tragten Arbeiter haben fUr Instandhaltung dieser Teile und 
ihrer Schutzvorrichtungen Sorge zu tragen und sind daftir ver
antwortlieh. 

Vor lnbetriebsetzung hat der Warter etwa vorgefundene 
Mangel, soweit er dazu imstande ist, zn beseitigen, anderenfalls 
dem Vorgesetzten zn melden. 

$i cl.S. 
Das Schmieren, Olen, Reinigen und Reparieren der Trieb

werke darf nur wiihr<!nd des Stillstandes erfolgen. 

§ ;)\). 
Das Auflegen und Abwerfen von Riemen oder Seilen mit 

Ausnahme der auf den Stufenscheiben der Werkzeug- und 
Arbeitsmaschinen laufenden Riemen darf nur bei stillstehender 
oder ganz Iangsam laufender \Velle erfolgen. 

~ 40. 
Das Ausbes:'lern von Riemen und Seilen wahrend <le~< Be

triebes darf nur in der \V eise vorgenommen werden, daf.l sich 
der Riemen auLler Beruhrung mit der laufenden \V elle oder 
Riemenscheibe befindet. - Das Abhalten des Riemens von der 
'Yelle mit der Hand ist verboten. 
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§ 41. 
Die Triebwerkwarter haben die Zugange zu den Signal- und 

Haupt-Ausriickvorrichtungen von fremden Gegenstanden frei zu 
halten. 

§ 42. 
Die Triebwarter haben anschlieLlende Kleidung zu tragen. 

Vorschriften fur die an Werkzeug- und Arbeits
maschinen beschaftigten Arbeiter. 

§ 43. 
Jeder mit der Bedienung von Werkzeug- oder Arbeits

maschinen beauftragte Arbeiter hat dieselben am Schlusse der 
Arbeitszeit auszurucken. 

§ 44. 
Das Putzen und Reparieren der W erkzeug- und Arbeits

maschinen darf nur wahrend des Stillstandes derselben vorge
nommen werden. 

§ 45. 
Jeder an Werkzeug- und Arbeitsmaschinen beschaftigte Ar

beiter hat die Pfiicht, die an seinen Maschinen angebrachten 
Schutzvorrichtungen gewissenhaft zu benutzen und, soweit er 
dazu imstande ist, selbst in hetriebsfahigem Zustande zu erhalten, 
andernfalls etwaige Beschadigungen dieser Vorrichtungen dem 
V orgesetzten anzuzeigen. 

Vorschriften fur die an Kranen und Hebezeugen 
beschaftigten Arbeiter. 

§ 46. 
Krane und Hebezeug;e durfen fUr eine groLlere als die an 

ihnen angegebene Belastung nicht benutzt werden. 

§ 47. 
Bei den fUr Handbetrieb eingerichteten und nicht mit 

Selbsthemmung versehen,OJn Kranen und Winden muLl beim Heben 
der Last stets die Sperrklinke im Sperrad liegen. 



Vorschriften znr Verhiitnng von Unfallen. :255 

§ 4S. 

Erfolgt das Niederlassen der La:::t mit Hilfe der Bremse, so 
darf diese nicht frii.her geli\st werden, als bis die iibrigen Arbeiter 
die Kurbeln losgelassen haben uml zur Seite getreten sind. 

§ 4H. 
Unter frei an Kranen oder amleren Hebezeugen hangenden 

Lasten diirfen Personen ohne (lringende Veranlassung nicht ver
kehren oder sich aufhalten. 

§ 50. 
Auf sorgfaltige Befestigung der zu hebenden Lasten ist 

besonderc Aufmerksamkeit zu verwenden. 

Vorschriftcn hi.r die an A ufziigen beschiiftigten 
Arbeiter. 

§ 51. 
Die an den Schachtzug~ingen angegebene grof.lte zulassige 

Belastung des Fahrkorbes darf in keinem Faile iiberschritten werden. 

§ 52. 
Der mit Beaufsichtigung und Bedienung einer Aufzuganlage 

betraute Arbeiter hat sich von der guten Beschaffenheit der 
Ketten, Seile, Gurte usw., sowie der Sicherheitsvorrichtungen zu 
ii.berzeugen; etwaige Mangel sind dem Vorgesetzten sofort zu 
melden. 

§ -~3. 

Unberufene diirfen den Aufzug nicht bedienen. 

§ 54. 
Die Verschluf.lvorrichtungen der Zugange zum Fahrschacht 

sowie die Steuerungsvorrichtungen und etwa vorhandenen Signal
vorrichtungen sind gewissenhaft nach Vorschrift zu benutzen. 

§ 5.5. 
Das Beladen des Fahrkorbes hat in der Weise zu erfolgen, 

daf.l die aufgebrachten Gegenstancle weder herabfallen noch 
irgendwie anstof.len konnen. 
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§ 56. 
Handaufziige und diejenigen mechanisch hetriebenen Auf

zuge, welche ausschliel3lich zum W arentransport bestimmt sind, 
diirfen, soweit es sich nicht urn die Untersuchung und Instand
haltung der Anlage handelt, zur Befi.irderung von Personen nicht 
benutzt werden. 

Vor schriften flir die 1m GieLlerei b etrieb beschaftigten 
Arbeiter. 

§ 57. 
Die mit dem Absteehen von Schmelzi.ifen und mit dem 

Reinigen der Dusen derselben beauftragten Arbeiter haben bei 
Ausfiihrung dieser Arbeiten eine Schutzbrille zu tragen. 

§ 58. 
Wahrend des GieLlens haben alle in der GieLlerei beschaf

tigten Arbeiter feste FuLlbekleidung(Stiefel, Lederschuhe, zu tragen. 

§ 5H. 
Abstechstangen und Krammsti.icke miissen, bevor sie ge

braucht werden, geniigend angewarmt sein. Es ist darauf zu 
achten, daLl nur gut ausgetrocknete GieLlpfannen beim Giellen 
benutzt werden. 

§ 60. 

Bevor das GieLlen beginnt, sind alle W ege, auf denen 
fiussiges Eisen transportiert werden soll, von umherliegenden 
Gegenstanden zu befreier und tunlichst zu ebnen. 

§ 61. 

Bei den an Kranen oder mittels anderer V orrichtungen 
transportierten, mit fiusEigem Eisen gefiillten Pfannen mussen 
die das Umkippen derselben verhindernden Vorrichtungen solange 
benutzt werden, bis das AusgieLlen der Pfanne erfolgen soll. 

§ 62. 
Beim Tragen von g·~fiillten Gabelpfannen sind Blenddeckel 

zu benutzen. 
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~ 63. 
Beim Umlegen oder Umdrehen schwerer Formkasten sind 

Unberufene fernzuhalteu. 

~ 64. 
Das Unterkriechen unter frei am Kran hangende Form· 

kasten oder Kern:-tiicke ist verboten. 

~ G5. 

Offene Dammgruben u. dgl. sind beim Sehlussc der Arbeit 
sicher einzufriedigen 

~ 66. 
\Viihrend des Gief.lens sind Unhefugte aus cler Gief.lerei fern

zuhalten. 

Yo r s c h rift en fli r d i <' an Fall we r ken be s c haft i g ten 
Arbeiter. 

§ 67. 

Die an Fallwerken !Jeschiiftigten Arbeiter haben etwa wahr· 
genommene Mangel an den Ketten, Zangen, Winden un<l Schutz
wanden dem V orgesetzten zu melden. 

§ 6S. 
Bevor der Fallklotz abgezogen wird, hat die Bedienungs

mannschaft sichere Deckung zu suchen, auch sind etwa in der 
Niihe befindliche Personen auf geniigende Entfernung zuriick
zuw<'isen. 

Vorschriften fur die in ~chmieden und Hammerwerken 
beschaftigten Arbeiter. 

~ 6H. 

\Vahrend des Betriebes eines mechanisch bewegten Hammers 
diirfen keinerlei Verrichtungen auf dem Ambos mit der Hand 
,·orgenommen werden. 

~ 70. 
Das Auswechseln der Ambos- oder Hammereinsatze darf nur 

geschehen, nachdem der angehobene Bar sicher festgestellt ist. 
Ballewski. Fahrikbetrieh. 2. Aufl. 17 
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V or s ch r i fte n hi r die in S c hle i fereie n be sc hliftigten 
Arbeiter. 

§ 71. 
.J ecler neu einzurichtende StEin ist vorher genau auf voll· 

stlindig gesunde Beschaffenheit zu untersuchen. 

§ n. 
Beim Behauen der Steine sind Schutzbrillen zu tragen. 

§ 73. 
Die Schleifsteingruben sind stets so weit abzudecken, da.!l 

zwischen Schleifstein und Grube nirgends ein gr6Lierer Abstand 
als 50 mm verbleibt. 

Vorschriften, die besondns fur die in handwerks· 
maf.ligen Schlossereien beschaftigten Arbeiter gelten. 

~ 74. 
Die an Bohrmaschinen angebrachten Rlider-Schutzvorrich

tungen dlirfen nur abgenommen werden, wenn sie bei der Arbeit 
hinderlich sind und auch dann nur mit Genehmigung des Vor
gesetzten. Nach Fertigstellung der betreffenden Arbeit sind die 
Schutzvorrichtungen sofort wieder anzubringen. 

§ 75. 
Das Putzen von BohrmaEchinen mit Hand-Kurbelbetrieb 

darf nur beim Stillstand der Maschinen geschehen. Beim Putzen 
von Trittbohrmaschinen ist die Verbindungsstange zwischen FuLl
tritt und Schwungradkurbel auszuhlingen. 

Vorschriften fur die in Tis,~hlereien und sonstigen Holz
bearbeitungswerkstlitten beschaftigten Arbeiter. 

§ 76. 
Die zur Bedienung von Holzbearbeitungsmaschinen neu ein

tretenden Arbeiter haben ganz besonders der Vorschrift des § 3 
zu beachten. 
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§ 77. 
Jeder mit Bedienung einer Holzbearbeitungsmaschine be

traute Arbeiter dar£ die Benutzung durch andere, hierzu nicht 
berufene Arbeiter nicht gestatten. 

§ 78 . 
.Teder mit der Bedienung einer Holzbearbeitungsmaschine 

beschaftigte Arbeiter hat die an derselben angebrachten Schutz
vorrichtungen gewissenhaft zu benutzen und fiir ihre Instand
haltung Sorge zu tragen. 

§ 79. 
Spline und Abfalle diirfen nur beim Stillstand der Holz

bearbeitungRmaschinen aus denselben entfernt werden. 

§ HO. 
:Nlit Feuer und Licht, sowie mit leicht brennbaren Gegen

standen (Spiritus, Lack usw.) uncl mit leicht entziindlichen 
Beleuchtungsmitteln (01, Petroleum und dergl.) ist auf das sorg
faltigste umzugehen. 

§ 81. 
Das Tabakrauchen in den Tischlereien oder Holzbearbei

tungswerkstatten sowie das Anziinden von Pfeifen, Zigarren oder 
Zigaretten innerhalb derselben ist unbedingt verboten. 

§ 82 . 
.Jeder in Holzbearbeitungswerkstatten beschaftigte Arbeiter 

hat dafiir zu Sorgen, daf.l olige Putzlappen, Spane und kleinere 
Abfalle Uiglich bei Schluf.l der Arbeit a us der W erkstatt ent
fernt werden. 

Vorschriften hir Transportarheiter. 

§ 83. 
Die mit clem Transport von Lasten beschaftigten Arbeiter 

haben folgendes zu beach ten: 
1. Die von den Betriebsbeamten, Meistern und Vorarbeitern 

gegebenen Anordnungen sind streng zu befolgen. 
2. Die beim Transport verwendeten Ketten, Seile, Wagen 

usw. sind der Last entsprechend stark genug zu wahlen, 
17* 
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und diir£en, wenn schadhaft, nicht benutzt werden, viel
mehr ist dem Vorgesatzten Meldung davon zu machen. 

3. Das Auf- und Abladen sowie der Transport selbst ist 
mit der notigen Vonicht zu bewirken. 

4. Werden schwere Gegimstande frei bewegt, so miissen 
geniigende Mannschaften zur Stelle sein. Werden hohe 
Gegenstande gerollt oder auf W agen transportiert so 
ist dabei besondere Vorsicht zu iiben. 

5. Die am Bestimmungsort angelangten Gegenstande miissen 
so aufgestellt werden, daLl sie nicht umfallen, ausrutschen 
oder weiter rollen konnen. 

Auf erhOhten Platzen abgelagerte Gegenstande miissen 
gegen Herabfallen von ihrer Unterlage gesichert werden. 

Vorschriften fiir den Betrieb von Eisenbahngleisen 
innerhalb der Betriehswerkstatten. 

§ 84. 
Sind, Fahrzeuge auf Gleisen durch Arbeiter zu bewegen, so 

diirfen letztere nur an den Seiten oder von hinten schieben. 
Das Bewegen solcher Fahrzeuge mittels Seilen oder Ketten 

ist nur dann gestattet, wenn diese Zugmittel geniigend lang sind. 

§ 85. 
Begleitungsmannschaften der Fahrzeuge haben andere, neben 

dem Gleise oder vor dem Fahrzeug befindliche Personen recht
zeitig zu warnen. 

§ 86. 
Das Besteigen oder Vflrlassen Yon in Bewegung befindlichen 

Fahrzeugen ist nur in dringenden Fallen gestattet. 

§ 87. 
Zum Anhalten der Fahrzeuge diirfen, falls Bremsen an 

denselben nicht vorhanden sind, nur Holzstangen oder Brems
schuhe vor das Rad gelegt werden; die Benutzung eiserner 
Stangen fiir diesen Zweck ist verboten. 

§ 88. 
Zwischen zusammenhangenden W agen durchzukriechen oder 

iiberzusteigen ist besondns bei Gleisen mit Lokomotivbetrieb 
verboten. 
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Vorschriften hi. r die bei Hochofen beschaftigten 
"\rheiter. 

R 89. 
Der Gasfang darf erst dann geschlossen werden, wenn mit 

dem Anblasen des Ofens bep:onnen ist. 

§ DO. 
Die Arbeiter auf der Uicht hahen das Niedergehen der 

Gichten fortgesetzt zn beobachten, Sti:irungen im Niedergange 
hat der Vorarbeiter sofort zu melden. 

R 91. 
Reparatnren und sonstige Arbeiten ii.ber der offenen Gicht

offnung diirfen nm im Beisein eines Vorgesetzten und hilfs
bereiter Arbeiter Yorgenommen werden. 

R !l:Z. 
Auf der Gicht miissen stet~ mindestens zwe1 Arbeiter an

wesend Rein. 
~ 98. 

Bevor dat' Eisen abgestochen oder der \Vind abgestellt wird, 
mii.ssen die Schmelzer ein dentliches Signal nach der Gicht 
geben. 

~ 94. 
Beim Verarbeiten des Materials fii.r die Laufrinne und Sand

betten des flii.ssigen Eisens :-ind aile groben Teile durch Aus
harken zu entfernen. 

~ 95. 
Die abnehmbare Haube der Schlackenkasten ist vor Einlassen 

der Schlacke sorgfaltig gegen ihre Fnterlage abzudichten. Die 
Haube darf nur dann von dem Schlackenklotz abgenommen 
werclen, wenn derselbe geniigencl erkaltet ist. 

§ 9(). 

Reparaturen an Gasleitungen sowie clas Reinigen derselben 
cliirfen nur auf Anordnung cler V orgesetzten vorgenommen werden. 
Vor Beginn der "\rbeiten sind samtliche Heinigungsstutzen, 
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FahrlOcher und Explosionsklappen zu i:iffnen. Wahrend der Aus
fiihrung der gedachten Arbeiten miissen Mitarbeiter zur etwa
igen Hilfeleistung bereit stehen. 

~} 97. 
Das Gas dar£ in Verbrennungsapparate nur eingelassen 

werden, wenn an den Eintrittsstellen ein lebhaftes Feuer brennt 
oder Entziindungstemperatur herrscht. 

§ 98. 
Das Unterhi:ihlen von Erzhaufen ist durchaus verboten. 

§ 99. 
Die zur Behandlung deR fl.ussigen Eisens oder der fl.iissigen 

Schlacke bestimmten Gerate miissen vor dem Gebrauch ange
warmt werden. 

§ 100. 
Gegen versicherte Personen, welche den allgemeinen sowie 

den fUr einzelne Betriebsabteilungen erlassenen Unfallverhiitungs
vorschriften fUr Arbeiter zuwider handeln, oder welche die ange
brachten Schutzvorrichtung;en und vorhandenen Schutzma13nah
men nicht benutzen, diesel ben mi13brauchen, beseitigen oder absicht
lich beschiidigen, kann auf Antrag des Genossenschaftsvorstandes 
durch den Vorstand der Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse oder, wenn 
eine solche fUr den Betrie b nicht errichtet ist, durch die Orts
polizeibehi:irde eine Geldstrafe bis zu 6 Mark festgesetzt werden. 
Diese Strafe fl.ieLlt in diE Krankenkasse, welcher der zu ihrer 
Zahlung Verpfl.ichtete zur Zeit der Zuwiderhandlung angehi:irt 
oder, wenn er keiner Krankenkasse angehi:irt, in die Kasse der 
Gemeinde -Krankenversicherung des Beschaftigungsorts. (V er
gleiche § 113 Absatz 1, Ziffer 2, § 116 und § 154 Absatz 1 

·des Gewerbe- Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900.) 

Die Versor;gung der Angestellten. 

Die Versorgung der Angestellten bei eintretender Erwerbs
unfahigkeit diirfte eine der vornehmsten Pfl.ichten einer jeden 
Geschaftsleitung sein. Pr~rsonen, welche in treuer Pfl.ichterfiillung 
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die meisten und be!'lten Jahre ihre~ Lebens einem \Verke 
gewidmet haben, besitzen in ihrem Alter oder bei eintretender 
Invaliditat einen Anspruch auf Gewahrung einer Pension, welche 
sie vor Not zu schiitzen imstande ist. Die Frage der V ersor
gung der Unbemittelten bei eintretender Erwerbsunfahigkeit ist 
von mir bereits in den siebenziger .Jahren aufgenommen und 
durch Wort und Schrift kriiftig gefordert worden. Zu jener Zeit 
gab es keine Arbeiterversicherungen. Nur die Hirsch-Dunker
schen Gewerkvereine batten Yersucht, durch Errichtung einer 
Kasse, welche die Arbeiter bei eintretender Invaliditiit unter
stiitzen sollte, die Frage der Arbeiterversorgung einer praktischen 
Losung naher zu fiihren. Leider waren diese Kasson ohne geni.i
gende Sachkenntnis errichtet und da bei V erspreclmngen in die 
Welt hinausgerufen wonlen, die nie erfi.illt werden konnten. Die 
Folge war, dai3 die Kassen langsam ihrem Ende entgegengingen 
und schliei3lich vom Ministerium aufgelOst werden muf.lten. 
Ohne irgend welchen Anhalt versuchte ich yor dreii3ig Jahren 
der Versorgungsfrage der Unbemittelten cine festc Gestalt zu 
geben. An alle VersorgungskaSR(m, \"On denen ich horte, schrieb 
ich und erhat mir niihere Angaben iiber die Einrichtung der
selben. W at< ich mitgeteilt erhielt, war nichts Vollkommenes; 
es geniigte wohl ftir bestimmte Fiille und heschrankte Kreise, 
aber fiir die Allgemeinheit war es unanwendbar. Unter Zu
grundelegung der von mir gef'ammelten Erfahrungen arbeitete 
ich nun einen Entwurf a us, in welchem V on;chlage zur V ersor
gung der Unbemitteltcn und deren \Yitwen nnd Waisen gemacht 
wurden. Diesen Yorschliigen waren Begriindungen beigefiigt, 
aus welchen die Notwendigkeit der Errichtung von Versorgungs
kassen aus wirtschaftlichen und politischen Grunden klar hervor
ging. Meine Arbeit sandte ich allen deutschen Fursten, den 
Spitzen der Reichs- und Staatsbehorden sowie allen denjenigen 
Personen zu, welehen ich einen Einiiui3 auf die Erfiillung meiner 
Bestrebungen zutrauen konnte. Von verschiedenen Seiten gingen 
zwar ancrkennende Zuschriften ein, aber leider fand ich nirgends 
eine tatsachliche Untersti.itzung meiner Plane. Der Oberpra
sident der Provinz Sachsen, Staatsminister a. D. von 
Patow, schrieb mir sogar auf Veranlassung der hochsten Stellen, 
dai3 die Errichtung yon Versorgungskassen ftir Unbe
mittelte zwar l'ine sehr schone und zweckmai3ige Saehe 
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sei, daLl der Staat aber n;cht in der Lage ware, diese 
Frage anzuriihren, weil die Folgen davon nicht zu iiber· 
sehen sind. Dieses wurde mir Ende Januar 1879 ge
schrieben, aber wenige Jahre spater wurde die erste staatliche 
Versicherung ins Leben gerufen, welche die Arbeiter bei ein
tretender Invaliditat zu schiitzen bezweckte. Zu meiner Freude 
konnte ich wahrnehmen, daLl verschiedene meiner in den sieben
ziger Jahren gemachten Vorsehlage in den sozialpolitischen Ge
setzen Aufnahme gefunden batten, beispielsweise die Mitwirkung 
der Post bei Annahme der Beitrage und Auszahlung der Renten, 
die Schiedsgerichte usw., aber mein Hauptgedanke, die Witwen 
und Waisen in die Versorgung einzuschlieLlen, ist bisher un
erfiillt geblieben; hoffentlich hringt noch die Zukunft eine Losung 
dieser wichtigen Frage. 

Kachdem von seiten der Regierungen meine Plane zur all
gemeinen Losung der Frage der V ersorgung der U nbemittelten 
abgelehnt worden waren, suchte ich die V ersorgungsfrage der 
in Privatstellung tatigen Beamten durch Selbsthilfe zu lOsen. 
Ich griindete den Deutschen Privatbeamten-Verein und dann 
die Privatbeamten-Pensions-, die Privatbeamten-Witwen- und die 
Begrabniskassen, und rief dann, unter dem Namen ,Kaiser 
Wilhelm-Waisenstiftung", eine Kasse ins Leben, welche armen 
Privatbeamtenwaisen UnterBtiitzung gewahren sollte. Auf diese 
Unternehmen hier naher einzugehen, ist nicht angebracht, die
selben stehen heute in jeder Weise soli de da, haben bereits 
viel Gutes geleistet und werden jedenfalls auch spiiter fiir den 
Privatbeamtenstand von g::oLlem Nutzen sein. Die Hoffnung, 
daLl alle groLlen Geschaftsinhaber ihre Angestellten zum Beitritt 
bei dem Deutschen Privatbeamten-Verein und dessen Kassen 
veranlassen und dann einen Teil der Beitragszahlungen auf sich 
nehmen wiirden, hat sich nicht erfiillt. Zwar haben einige 
\Yerke und Geschafte sieh den Bestrebungen des Deutschen 
Privatbeamten-Vereins angeschlossen und die Zahlung der Bei
triige oder wenigstens eines Teiles derselben fiir ihre Angestellten 
auf sich genommen, aber eine wirkliche allgemeine A ufnahme 
bei den Geschafts- und W erkinha.bern ist nicht eingetreten, wird 
auch kaum jemals stattfinden, denn die Verpflichtung zu einer 
dauernden Beitragszahlung fur die Beamten wollen nicht viele 
Personen auf sich nehm·~n. 
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Trotz dieser Abneigung, die Beamten in eine der Allge
meinheit geoffneten Kassen einzukaufen, if't man doch in vielen 
Werken der Versorgungsfrage der Angestellten naher getreten. 
Fast alle V ersicherungsget<ellschaften, viele grol3e Banken ui1d 
bedeutende industrielle W erke haben Kapitalien zuriickgestellt, 
aus welchen die Pensionen der arbeitsunfahig gewordenen Be
amten beRtritten werden konnen. So anerkennenswert auch solche 
Fi.i.rsorge Hir die Angestellten ist, :::o ist <lieselbe doch nicht 
immer zuverlassig, wei] verschiedene Umstande eintreten konnen, 
welche die Hoffnnng der Beamten, bei eintretender Arbeitsun
fahigkeit den Lebensunterhalt gesichert zu sehen, vernichten 
konnen. Da diese Pensionskassen ganz privaier Xatur sind, eine 
bestimmtr Verpflichtnng nieht eingehen und iiberhaupt nur in 
Tatigkeit treten, wenn ein irn Dienste befindlicher Beamter ar
beitsunfahig wird, so werden schon in erster Linie alle dieje
nigen Personen von einer Pensioniernng ausgeschlossen, welehe 
vor eintretender Erwerbsunfahigiieit aus ihren Stellungen ausge
schieden oder entlassen sind. Man denkc nur, dal3 ein Beamter 
zwanzig und dreil3ig Jahre treu 8eine Verpfiichtungen erfiillt hat 
und dann plOtzlich durch Intrigen O<ler ganz willkiirliche Hand
lungen aus seiner Stellung gebracht wird, mit deren Aufgabe 
er auch seine Hoffnungen auf einen gesicherten Lebensabend 
verliert. Was niitzt da der angcsammelte Pensionsfonds, wenn 
mit dem Ausscheiden des Beamten aus seiner Stellung alle 
seim· Anspri.iche oder Hoffnungen an denselben zu Grabe ge
tragen werden miissen '! Ein soleher Beamter steht oft schlechter 
da, als derjenige, dem niemals eint> Au:<sicht auf eine Pension 
bei eintretender Erwerbf'tmfahigkeit zugesichert worden ist. A ber 
dies ist nicht der eimigt> Punkt, 'velcher den ~Wert solcher priva
ten Pensionskasl'en sehr zweifelhaft erscheinen l1113t, es gibt deren 
noch viele andere. Ein humaner Geschafts- oder \Verkinhaber 
hat jlihrlich von :,;einem Gewinn einen hestimmten Betrag fiir 
die Sieherheit der Zukunft seiner .\ngestellten zuriickgestellt. 
Diese Znrii.ckstellungen erfolgen a ber ohne jede Verbindlichkeit 
gegen die Angestellten, die Fond!' hleiben stets Eigentum der 
Geschafts- und Werksbesitzer nnd gehen bei ihrem Tode auf 
deren Erben tiber. \Venn nun diese Erben andere Auffassungen 
als der Erblasser tiber die Verpflichtnng, fi_1r die Angestellten und 
deren Hinterblit>bene zu >'orgen, haben, die Fonds einfach 
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einziehen und unter sich verteilw, wer will sie daran hindern? 
Oder, wenn bei einem sonst ganz soliden Unternehmen infolge 
schlechter Zeitverhaltnisse oder leichtfertiger Geschaftsfiihrung 
der Fall eintritt, daLl dasselbe seinen Konkurs ansagen muLl, 
was niitzen da die angesammelten Pensionsfonds den Beamten? 
Sie wandern einfach, wie es bei dem Zusammenbruch der Leip
ziger Bank geschehen ist, in die Konkursmasse und die recht
losen, langjahrigen Angestellten haben das Nachsehen. Sollen 
private Pensionskassen einen Wert haben, dann mi.i.ssen sie so 
eingerichtet werden, daLl den Angestellten unter allen Umstanden 
ein unantastbares Recht an denselben erhalten bleibt. Bei ei
nigen groLlen Unternehmungen sind daher in richtiger Wiirdigung 
dieser Sachlage Pensionskassen errichtet worden, welche die 
Rechte der Beamten so festlegen, daLl denselben, solange sie in 
ihrer Stellung sind, ein Anspruch an den Pensionsfonds gesichert 
bleibt. Nach dem Abgange der Beamten aus der innegehabten 
Stellung miissen leider auch die Rechte derselben an solche 
Pensionskassen aufhoren, wei:. letztere doch nur Privatunter
nehmen sind, die fiir einen bestimmten Kreis von Personen 
unter ganz bestimmten Voraussetzungen errichtet wurden. 

Eine sehr empfehlenswerte Pensionskasseneinrichtung besitzt 
eines unserer groLlten W erke. Der W erkbesi tzer stiftete fiir die 
Versorgung seiner Beamten e'.n bedeutendes Kapital, das er von 
Jahr zu Jahr durch Zuwendungen aus dem Gewinn zu erhohen 
sich verpflichtete. Aile Beamten sind gehalten, von ihrem Ge
halt einen bestimmten Prozentsatz an die Pensionskasse abzu
fiihren und erhalten dadurch das Recht auf eine sich von Dienst
jahr zu Dienstjahr steigernde Pension bei eintretender Erwerbs
unfahigkeit. Tritt ein Beamter vor seiner Pensionierung aus 
seiner Stellung, so erhalt e~~ alle seine Einlagen, jedoch ohne 
Zinsen, zuriickerstattet. Die Pensionskasse steht vollstandig selb
standig da, ihr Bestand kann daher von keiner Seite angetastet 
werden. Soweit also moghch und nach der eigentiimlichen 
Lage des Privatbeamtenstandes iiberhaupt denkbar sind bei dieser 
Kasseneinrichtung die Rechte der Angestellten des W erkes gewahrt. 

Eine solche PensionskasE.e kann aber nur eingerichtet werden, 
wo eine groLle Anzahl von J3eamten angestellt ist; bei kleinen 
W erken wird es schwer halten, die Tatigkeit derselben aufrecht 
zu erhalten. 
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Eine andere Art, die V ersorgungsfrage der Angestellten zu 
li:isen, besteht in einem Unternehmen, das bedeutende Werke 
in den verschiedensten Gegenden Deutschlands und auch im 
Auslande besitzt. Allen Beamten wird Yom Tage ihres Eintritts 
in ihre Stellung eine Gutschrift von zehn Prozent ihres Gehaltes 
gemacht, und dieser Betrag dann zinstragend auf den Namen 
des Beamten angelegt. Gehaltszulagen flieLlen in dem ersten 
Jahre gleichfalls in den Sparfonds. J e nach dem Geschafts
gange wird jahrlich ein bestimmter Betrag vom Gewinn fiir 
die Beamten abgesondert, hiervon ein Teil an dieselben aus
gezahlt, der Rest aber dem Sparfonds i.iberwiesen. Solange ein 
Beamter in seiner Stellung bleibt, hat er kein Verfiigungsrecht 
iiber die Sparsumme, wird er arbeitsunfahig oder stirbt er, so 
wird der angesammelte Bctrag sofort an die Rrben ausgezahlt. 
Gibt ein Beamter seine Stellung auf, so kommt das ersparte 
Geld nebst Zinsen erst zwei .Jahre nach seinem Fortgange vom 
W erke zur Auszahlung, vorausgesetzt, daLl derselbe in dieser 
Zeit nicht in ein Konkurrenzwerk eingetreten ist. DaLl das 
Spargeld erst nach zwei Jahren nach dem Austritt am; dem 
\Verke zur Auszahlung gebracht wird, soll verhindern, duLl Be
amte, um einmal schnell in den Besitz der Sparsumme zu 
kommen, nicht in leichtfPrtiger Weise ihre Stellungen aufgeben. 
Dim;e Art der Fiirsorge fi.ir diP Beamten hat bei allen Ange
stellten dPs groLlartigen Unternehmens allgemeine Anerkennung 
gefunden. Die Beamten wissen stets, was sie haben und iiber 
was sie mit Sicherheit nach einer bestimmten Reihe von Jahren 
verfi.igen ki:innen. Den Hinterbliebenen wird erhalten, was der 
Vater, der Bruder oder ein anderer Nahestehender erworben 
hat, sie brauchen nicht in Sorge sein, daLl sie bei einem pWtz
lich eintretenden Tode des Ernahrers ganz mittellos dastehen. 

Es ist ja ;;elbstverstandlich, daLl es noch andere Mi:iglich
keiten gibt, die Versorgung der Angestellten bei ihrer Erwerbs
unfahigkeit zu betatigen, doch di.irfte es geni.igen, wenn bier 
die beiden Wege angedeutet werden. Ist es einem Unternehmer 
wirklich ernst, die treuen Dienste seiner Angestellten durch 
Sicherung ihrer Zukunft zu belohnen, so wird er darauf Bedacht 
zu nehmen haben, daf.l sein menschenfreundliches V orhaben 
nicht dnrch irgend welche Vorkommnisse vereitelt werden kann. 
In allen geschaftlichen Handlungen muLl Klarheit herrt:chen, 
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gebe man daher auch jedem menschenfreundlichen Unternehmen 
in jeder Weise Klarheit, damit den langjahrigen, treuen Mit
arbeitern niemals durch irgend welche unvorhergesehenen Er
eignisee Enttauschungen und Sorgen im Alter oder bei Krank
heit erwachsen. 

Patente. 

Antrage auf Erteilung einas Patentes zu stellen, ist ein 
jeder berechtigt, doch empfiehlt es sich in Patentangelegenheiten 
einen Patentanwalt heranzuziehen, wenn man nicht selbst im
stande ist, allen Vorschriften, welche bei Einholung eines Pa
tentes erforderlich sind, zu geniigen. Der Patentanwalt ist nicht 
allein tiber den Geschaftsgang beim Patentamt genau unter
richtet und daher in der Lage, durch sachliche Behandlung das 
V erfahren zu fordern, er kann auch bei der Festlegung der Pa
tentanspriiche so wesentliche Dienste leisten, da/3 dadurch der 
Wert des Patentes erheblich g·asteigert wird. Eine N otwendig
kei t, nur einen Patentanwalt mit der Vertretung beim Patent
amt zu betrauen, besteht nicht, vielmehr kann man seine Sache, 
wenn man es nicht selbst tun will, auch durch eine andere 
geeignete Person vertreten lassen. Der Prasident des Patent
amtes hat aber das Recht, die Vertretung durch Nichtanwalte 
zuriickzuweisen, wenn diese die Vertretung berufsmaGig betreiben. 

Fur dicjenigen, welche ihre Patentangelegenheiten bei dem 
Patentamt selbst erledigen wollen, miissen folgende Vorschriften 
beachtet werden: 

Die Anmeldung einer Erfindung behufs Erteilung eines 
Patentes geschieht in der Form eines schriftlichen Gesuchs, dem 
die erforderlichen Stucke als Anlagen beizufiigen sind. 

Das Gesuch muG enthalten : 
a) die Angabe des :~amens und des Wohnorts oder der 

Hauptniederlassung des Anmelders; 
b) eine fiir die Veri:iffentlichung (§ 23 Abs. 2 des Patent

gesetzes vom 7. ~\.pril 1891) geeignete Benennung der 
Erfindung; 

c) die Erklarung, 
gesucht werde. 

d:t/3 fiir die Erfindung ein Patent nach
Bei Zusatzanmeldungen ist die Angabe 
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des Hauptpatentes nach Gegenstand und Nummer oder 
der Hauptanmeldung nach Gegenstand und Aktenzeichen 
erforderlich ; 

d) die ErkHirung, da13 die gesetzliche Gebiihr von 20 Mark 
an die Kasse des Kaiserlichen Patentamts gezahlt worden 
sei oder gleichzeitig mit der Anmeldung gezahlt werde ; 

e) die Auffiihrung der Anlagen unter Angabe ihrer Num
mer und ihres lnhalts; 

f) falls der Anmelder einen V ertreter bestellt hat, die An
gabe der Person, der Berufsstellung und des Wohnorts 
des V ertreters; als Anlage ist eine V ollmacht beizu
fiigen (§ 2R der Kaiserlichen V erordnung vom 11. J uli 
1891). 

g) die U nterschrift des Anmelders oder seines V ertreters. 
Zur Angabe der Person des Anmelders geh(irt, da13 jeder 

Zweifel dariiber ausgeschlossen wird, ob das Patent von Einzel
personen oder von einer Gesellschaft, ob von einem Manne oder 
von einer Frau, ob auf den biirgerlichen Namen oder auf die 
kaufmannische Firma nachgesucht wird. Bei Einzelpersonen ist 
der Rufname, bei Frauen au13erdem der Familienstand und der 
Geburtsname anzugeben. 

Die Angabe des W ohnorts mul.l bei gro13eren Stadten auch 
Stra13e und Hausnummer, bei kleineren Orten und bei Orten, 
deren Name mehrfach vorkommt, sowie in der Regel bei aus
landischen Orten den Staat und Bezirk enthalten. Dies gilt 
auch fiir den Fall, da13 der Anmelder einen Vertreter bestellt hat. 

Fiir den Fall der V ertretung ist zu beach ten, daf3 nach 
§ 28 der Kaiserlichen Verordnung vom 11. Juli 1891 die Voll
macht auf prozef.Wihige, mit ihrem biirgerlichen Namen bezeich
nete Personen - nicht auf eine Firma - amozustellen ist. 

Eine Beglaubigung der Unterschrift des Anmelders unter 
der Vollmaeht ist nur auf besonderes Erfordern des Patentamts 
beizubringen. 

Falls mehrere Personen ohne Bestellung eines gemeinsamen 
Vertreters anmelden, soll diejenige Person namhaft gemacht 
werden, der die amtlichen V erfligungen zugesandt werden sollen. 

Die Beschreibung ist in zwei Ausfertigungen einzureichen. 
Dasselbe gilt fiir alle Kachtrage. Die Schriftstiicke, welche die 
Beschreibung hilden, miissen :-owohl am Rande als auch zwischen 
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den Zeilen ausreichenden Raum fi.ir Zusatze und Anderungen 
frei lassen. 

Fi.ir den Gegenstand der Erfindung ist der Gebrauchszweck 
anzugeben. 

Die Beschreibung hat sich aller nicht streng zur Sache 
gehi:irigen Ausfi.ihrungen zu enthalten. Sie beginnt zweckmal3ig 
mit der Darstellung der Aufgabe, welche die Erfindung li:isen 
soll. Hieran schlie13t sieh die Beschreibung der Erfindung im 
einzelnen. 

Besteht die Erfindung in der Vereinigung von bekannten 
Einzelheiten zu einem neuen Ganzen, so wird die Beschreibung 
zum Ausdruck bringen mi.issen, da13 die Einzelheiten weder als 
neu, noch fi.ir sich als schutzfahig angesehen werden, und daLl 
der Schutz sich nur auf die neue Gesamtheit beziehen soll. 

Soweit Hinweise auf Bekanntes oder Geschi.itztes, ins
besondere auf i:iffentliche Druc'l\:schriften oder Patente, zur klaren 
Abgrenzung der Erfindung erforderlich sind, werden sie gleich
falls in die Beschreibung aufzunehmen sein. 

MaLle, Gewichte sowie elektrische Einheiten mi.issen nach 
den gesetzlichen Vorschriftec. Temperaturen nach Celsius an
gegeben werden. Bei chemiE.chen Formeln sind die in Deutsch
land i.iblichen AtomgewichtEzeichen und Molekularformeln an
zuwenden. 

Die Einfi.igung von Figuren in die Beschreibung ist nicht 
zulassig. 

Die fi.ir die Veranschaulichung der Erfindung bes.timmten 
Zeichnungen sind auf das zur Klarstellung der Erfindung Er
forderliche zu beschranken. Sie sind in zwei Ausfertigungen 
einzureichen. 

Fi.ir die Hauptzeichnung ist wei13es, starkes und glattes 
Zeichenpapier, sogenanntes Kartonpapier, fi.ir die Nebenzeich
nung Zeichenleinwand zu verwenden. 

Das Blatt der HauptzE:ichnung soll 33 em hoeh und 21 em 
breit sein. In Ausnahmefallen ist, falls die Deutlichkeit es 
erfordert, ein Blatt in der Hi:ihe von 33 em und in der Breite 
von 42 em zulassig. Die Nebenzeichnnng muLl bei beliebiger 
Breite 33 em hoeh sein. Fiir die Hauptzeichnung wie fi.ir die 
Nebenzeiehnung ist die Yerwendung mehrerer Blatter zulassig. 



l'atente. 271 

Auf den Xebenzeichnungen sincl die Figuren und Be
zeichnungen so zu stt:llen, daJ3 fiir den Beschauer die 33 cm
Kante aufrecht steht. Am linken und rechten Rande ist ein 
mindestens 3 em breiter Raum frei zu lassen. 

Fiir die einzelnen Teile der Figuren sind Bezugszeichen 
nur so weit zu verwenden, als ein Hinweis. auf die Darstellung 
des betreffenden Teiles in der Beschreibnng zum Verstiindnis 
cler Erfindung erforderlieh ist. 

Dieselben Teilc milssen in allen Figuren gleiche Bezugs
zeichen erhalten. Fiir verschiedene Teile diirfen die gleichen 
Bezugszeichen nicht verwendet werden, auch wenn die Figuren 
auf verschiedenen Bliittern steh,en. Bei Zusatzanmeldungen 
werden fiir Teile, die bereits in dem Hauptpatente sich vor
finden, die dort fii.r diesP Teile gewahlten Bezugszeichen bei
zubehalten sein. 

Fiir die Bezugo;zeichen sind die kleinen lateinischen Buch
staben (a, 1, c) in einfacher, leicht lesbarer Schrift zu ver
wenden. Sind mehr als 25 Zeichen notig, so sind arabische 
Ziffern zu verwenden. Zur Bezeichnnng von Schnittlinien dienen 
die groJ3en lateinischcn Buehstaben. Winkel sind mit kleinen 
griPchiHchen Buchstaben (a, fl, y) zn bezeichnen. 

Die Beifiigung von Strichen, Hiikchen oder Ziffern zu den 
Bezugszeichen ist zu vermeiden. Nur wenn innerhalb derselben 
Figur ein Teil in mehreren Stellungen gezeichnet wird, ist, 
unter Beibehaltung desselben Buchstabens fllr alle Stellungen, 
die Unterscheidung durch obcn rechts angebrachte Striche oder 
Ziffern herbeizufiihren. 

Ist unmittelbar bei llen dargestellten Teilen kein geniigen
der Raum fiir die Bezugszeichen vorhanden, so sind die Teile 
mit den moglichst nahe zu setzenden Zeichen durch geschwungene 
Linien zu verbinden. 

Bewegungsrichtungen sind durch Pfeile anzudeuten, falls 
tladurch das Verstiindnis erleichtert wird. 

Projektions- und Mittellinien sind in der Regel wegzulassen. 
Die Figuren und Schriftzeichen sind in tiefschwarzen, kraf

tigen, scharf begrenzten Linien auszufiihren. Auf der Haupt
zeichnung sind Querschnitte entweder tiefschwarz anzulegen oder 
durch Schrag8triche in tiefschwarzen Linien zum Ausdruck zu 
bringen. Ist zur Darstellung unebener Flachen aumahmsweise 
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eine Schattierung erforderlich, so darf sie ebenfalls nur in tief· 
schwarzen Linien ausgefiihrt werden. Die Anwendung bunter 
Farben ist bei der Hauptzeichnung unzulassig. 

Alle auf den Zeichnungen angebrachten Schriftzeichen 
miissen einfach und deutlich sein. Die Hauptzeichnung mu£1 
sich zur photographischen V erkleinerung eignen. 

Die einzelnen Figuren miissen durch einen angemessenen 
Zwischenraum voneinander gatrennt sein und sind nach ihrer 
Stellung fortlaufend und ohne Riicksicht auf die Anzahl der 
Blatter mit Zahlen zu versehen. 

Erlauterungen sind in die Zeichnung nicht aufzunehmen. 
Ausgenommen sind kurze A::1gaben wie ,Wasser", ,Dampf", 
, Schnitt nach A B (Fig. 3)", sowie Inschriften, die auf den 
dargestellten Gegenstanden angebracht werden sollen, z. B. 
,offen", ,zu". 

In der rechten unteren Ecke jedes Blattes ist der Name 
des Anmelders anzugeben. 

Die Hauptzeichnungen diirfen weder gefaltet noch gerollt 
werden, sondern sind in glattem Zustande vorzulegen. 

Die fiir die Veranschaulichung der Erfindung bestimmten 
Modelle und Probestiicke brauchen nur in einer Ausfiihrung 
eingereicht zu werden. 

Proben sind stets einzureichen zu den Anmeldungen, welche 
die Herstellung neuer chemischer Stoffe betreffen. Ausgenom
men sind explosive und leicht entziindliche Stoffe, deren Ein
sendung nur auf besondere Aufforderung zulassig ist. 

Bildet ein chemisches Yerfahren von allgemeiner Anwend
barkeit, nach dem ganze Gruppen von Stoffen hergestellt werden 
ki:innen, den Gegenstand der Anmeldung, so sind Proben der 
typischen Vertreter der Gruppen einzureichen. Werden jedoch 
besondere Ausfiihrungsformen eines chemischen Verfahrens unter 
Aufzahlung der einzelnen nach ihnen entstehenden Stoffe bean
sprucht, so sind die Stoffe samtlich mit Proben zu belegen. Bei 
Farbstoffen sind auLlerdem .Ausfarbungen auf Wolle, Seide oder 
Baumwolle in je einer Ausfiihrung beizufugen. 

Uber die Beschaffenheit der Modelle und Probestiicke gilt 
folgendes: Modelle und Probestiicke, die leicht beschiidigt werden 
ki:innen, sind in festen Hiillen einzureichen. Gegenstande von 
kleinem Umfange sind auf steifem Papier zu befestigen. 
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Proben von giftigen, ~itzenden, explosiven oder leicht ent
ziindlichen Stoffcn sind auf der l' mhiillung und, soweit mogliclt, 
auf dem Gegenstande sclbst durch eine deutlichc Aufschrift als 
solche zu kennzeichnen. 

Proben chcmischer Stoffe sind in Glasftaschen ohne vorsprin
genden FuLl von etwa il em au13erem Durchmesser und 8 em 
Gesamthohe einzureichen; die Flaschen sin<l mit einem haltbaren 
Siegel zu verschlie1Jen und mit einer dauerhaft befestigten Inhalts
angabc zu ver~ehen. Den Proben i~t ein nach der Beschreibung 
oder dem l'atentansprnehe geordnetes Ver,-;eichnis beizulegen. 

Ausfa.rbungen miissen mi)glichst ftach auf stcifem Papier von 
:33 em Hohe und 21 em Breitc daucrhaft befestigt und mit 
genauen, den Angal>en der Hesch rei bung entsprechenden Aufschrif
ten ven;ehen sein. Den Ausfarbungen ist cine Beschreibung des 
angewendeten Filrbeverfahrens beizulegen mit genauen Angaben 
iiber den Gehalt der Flotte an Farbstoff, die et\m gebra uchten 
Beizen, die Temperatur u~w., sowie auch dariiber, ob die ge
brauchte Flotte er~chopft war, oder crheblichere :VIengen von 
Farbstoff zuriickgchalten hat. 

Die Anlagen ctes Gesuches miissen mit einer ihre ZugP
horigkeit zur Anmeldung kennzeichnenden Aufschrift versehen 
sein. Dasselbe gilt fiir l\[odelle und Probestiicke. 

Schriftstiicke, dir zur Mitteilung an andere Personen be
stimmt Rind, sind in der dazu erforderlichen Zahl ,-on Aw
fertigungen einzureichen. 

Zu allen Schriftstiicken ist dauerhaftes, nicht durchschei
nende~ wei1Je~ Papier zu Yerwen!len, zu Schriftstiicken, die An
trage enthalten oder zur Beschreibung der Erfi.ndung gehoren, 
Papier in der Seitengriii.le von riB em zu 21 em. 

Allc Schrift~>tiicke mi_issen leicht lesbar sein. Die Hchriftzi.ige 
miif'sen in dnnkler Farlw ausgefiihrt Hein. Schriftstiicke, die 
mittels der Schreibmaschine hergestellt sind, miissen deutliche 
Druckzeichen und zwischen den einzelnen Buchstaben, W orten 
und Zeilen einen angemesstmen Zwischenranm aufweiHen. 

Auf <len spater eingen•ichten Anmeldestiicken ist der Name 
de::; AnmelderB und das Aktenzeichen anzugeben. 

Die Anmddegebiihr ist zweckrna13ig entweder umuittelbar 
bei der Kasse !leo; Kaiserlichen Patentamts (Berlin, SV{. () 1, 
Gitschinerstra13e }17 :lOi\) einzuzahlen oder nnter genau!:'r Angabe 

Ballc•wski. Jo'abrikbt'lril·b. ~- Aufl. lS 
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der Anmeldung, fiir die das Geld bestimmt ist, durch Post
anweisung zu iibersenden. 

Die BeifUgung baren Geldes als Anlage der Anmeldung ist 
nicht erwunscht. Wird das Geld gleichwohl beigefUgt, so ist 
dariiber in dem Gesuch ein deutlicher Vermerk in Rotschrift 
zu machen. Enthii1t eine Sendung das Geld fUr mehrere An
meldungen, so ist ein besonderes Verzeichnis tiber die Zugehorig
keit des Geldes beizufUgen. 

Alle Gelder und Pakete sind porto- und bestellgeldfrei ab
zusenden. Die Aufschrift der Sendung iEt mit dem Verrnerk 
zu versehen: ,Frei einschlieLllich Bestellgeld ". Fur Postsendungen 
aus Bayern sind die Bestellgebuhren in bar dem Kaiserlichen 
Postamt zu uberrnitteln. Die Bestellgebuhren fUr Pakete Ill 

Postbestellbezirk Berlin betragen: 
fUr gewi:ihnliche Pakete bis I) kg {i Pf. 

schwerere Pakete 20 
W ertpakete und Einschreibpakete . 20 , 

Ein Antrag auf Aussetzung der Bekanntmachung (§ 23 
Abs. 4 des Patentgesetzes) wird entweder in einem besonderen 
Schriftstuck einzureichen oder, falls er mit dem Anrneldegesuch 
oder mit anderen Erklarungen verbunden wird, augenfallig z. B. 
durch Unterstreichen oder in Rotschrift, hervorzuheben sein. 

Fur die Aussetzung der Bekanntrnachung auf liinger als 
drei 1Ionate bedarf es einer B·:Jgriindung. Es ernpfiehlt sich, 
die Begriindung erst gegen Ende der ersten Frist beizubringen. 

Falls der Anrnelder die Rechte a us einer fruheren Anmeldung 
in einem Staate, mit dem das Detctsche Reich einen entsprechenden 
V ertrag geschlossen hat, gel tend mach en will, soU dieser An
spruch gleichfalls in das Gesue:h aufgenomrnen werden. 

Soll fUr den Fall der Zuruckweisung einer Patentanrnel
dung derselbe Gegenstand in die Rolle fUr Gebrauchsrnuster 
eingetragen werden, so bedarf es hierzu einer besonderen an das 
,, Kaiserliche Pai;entarnt, Anmeldestelle fur Gebrauchsmuster" zu 
richtenden Anmeldung. 

Der Anspruch geht zweckmaJ3ig von dem Gattungsbegriff 
aus, dem die Erfindung mi:iglichst nahe untergeordnet ist. Dieser 
Gattungsbegriff wird auch der fUr die Veri:iffentlichung bestimmten 
Benennung der Erfindung zugrunde zu legen sein. Zur Unter
scheidung von anderen Gegenstanden derselben Gattung sind in 
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den Anspruch nnr solcheBestimmung~merkmale aufzunehmen, 
die flir die Kennzeichnung <les \Vesens cler Erfindung notwendig 
sind. Gehiirt der Zweck z;u dieser Kennzeichnung, so ist auch 
er im Anspruch zu erwahnen. 

Allgemeine Hinweise auf die Zeichnung oder die Beschrei
bung, z. B. ., wie gezeichnet und beschrieben", sind zu vermeiden. 
Hauptanspruch und Nebenanspriiche 8ind mit fortlaufenden 
arabischen Ziffern zu versehen. 

In dem Ansprnch cines Zusatzpatentes ist auf das Haupt
patent Bezug 7.U nehmen und zum Ansdruck zn bringen, was 
an der fri.iheren Erfindung durch die neue Erfindung abgeandert 
oder erganzt werden soll. 

Langere Anspriiche werden zweckmiii.lig der Beschreibung 
nicht unmittelbar angefiigt, sondern als besondere Anlage m 
zwei Ausfertigungen eingC'rcicht. 

Bci der Einreichung von Modellen und Probestticken ist zu 
erkliiren, ob sie im Faile <ler Entbehrlichkeit zuri.i.ckgegeben 
werden sollen oder vernichtet werden konnen. 

Raben Modclle ocler Probestlicke einen besonderen Wert, 
so ist in dcm Anschreiben him·auf hinzuweisen. Ki:innen sie 
schon durch ein unvorsichtiges Auspacken leicht beschadigt 
oder durch die Einwirkung von Licht, Feuchtigkuit u. dgl. 
verdorben werden, r;o i8t die Umhi.lllung mit der deutlichen 
Aufschrift zu versehen: .. Ungt>offnet in den Geschiiftsgang. '' 

In allen Hchriftstl1cken Hind entbehrlichc Fremuwiirter zu 
vermeidcn. 

Schriftsatze, die mehrere Seiten umfassen, sind mit Seiten
zahlen zu versehen. J n allen Schriftsatzen ist an der link en 
Seite ein Raum von mindestens fi em fiir amtliche Vermerke 
frei zu lassen. 

In allen Eingaben, zu denun j_nlagen gehoren, sind die 
Anlagen besonders aufzuzahlen. 

Betreffs der A uslandspatente kann bier auf Einzelbestim
mungen nicht eingegangen werden, weil dies zu einer zu weit 
gehenden Abschweifung flihren wiirde. Als Grundsatz zur Anf
rechthaltung aller Patt>ntrechte mag aber gelten, daf.l jede Ver
offentlichung i..1ber die Erfindung so lange zu vermeiden ist, 
bis die Anmeldung des PatC'nts an znstiindiger Stelle im Aus
lande erfolgt ist. 

18* 
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Die durch das Gesetz vom 7. April 1891 § 19 angeord
nete Veroffentlichung der Beschreibungen und Zeichnungen, auf 
Grund derer die Erteilung der Patente erfolgt, wird in besonderen 
Heften bewirkt, welche unter der Bezeichnung , Patentschriften" 
getrennt ausgegeben werden. Die Patentschriften konnen von 
dem Kaiserlichen Patentamt bezogen werden und kosten das 
Stuck eine Mark. Bei der Bestellung ist die Kummer der 
Patentschrift anzugeben und der Betrag hierfiir bar - nicht in 
Briefmarken - an die Kasse des Patentamtes, Berlin, SW. 61, 
Gitschinerstral3e 97/103, einzu.senden und die Bestimmung des 
Geldes auf dem Abschnitte der Postanweisung anzugeben. 

Uber das Besitzrecht d·3r Erfindungen von Angestellten 
eines W erkes bestehen keinerlei bestimmte Vorschriften. Ublich 
ist, da/3 die Erfindungen des Angestellten dem betreffenden 
W erke zugute kommen, wenn die Erfindung a us der Tatigkeit 
desselben im W erke entstanden ist, da!.l aber Erfindungen, 
welche in keinem Zusammenhange mit der dienstlichen Beschaf
tigung des Angestellten stehen, unumschranktes Eigentum des 
letzteren bleiben. Gewohnlich werden in jedem Dienstvertrage 
bestimmte Vereinbarungen hieriiber festgelegt, damit Streitig
keiten iiber diese Angelegenheit vermieden werden. 

Gebrauc:hsmusterschutz. 

Arbeitsgeratschaften, Gebrauchsgegenstande oder Teile der
selben, soweit dieselben dmn Arbeits- oder Gebrauchszwecke eine 
neue Gestaltung oder VerVI endung geben, geniel3en einen gesetz
lichen Schutz. Solche Gegenstande gelten nicht als neu, wenn 
sie zur Zeit der Anmeldung bereits offentlich beschrieben oder 
im Inlande offenkundig benutzt sind. Bestimmte Verfahren zur 
Herstellung eines Gegenstandes konnen nicht als Gebrauchsmuster 
geschiitzt werden, dies kann nur durch das Patentgesetz geschehen. 

Die Anmeldung eines Gegenstandes zum Schutz mu/3 in 
ahnlicher Weise, wie bei der Patentnachweisung, bei dem Kaiser
lichen Patentamt erfolgE:n. In dem Gesuche ist anzugeben, wie 
der Gegenstand der Anmeldung bezeichnet werden, und in 
welcher Form oder Weise er dem Arbeits- oder Gebrauchszwecke 
dienen soll. Jeder An-.neldung ist eine Nach- oder Abbildung 
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<les zum Schutz gestellten Gegen~tandes liei;mgeben nnd zu 
gleicher Zeit eine Annwldcgebi.ihr von 1 :') Mark bei der Ka~se 
<les Kaiserliehcn l'atentamtes einzuzahlen. Entspricht die An
meldung den erlaHt'enen Yon,chriften - Bekanntmachung des 
Patentamtes vom 31 .• \ugust 1881 - dann verfligt das Patcntamt 
ohne Vorpri.ifung die Ein1ragung in die Liste flir Oebrauehsmuster. 
Da,; Ge:-:etz ist hauptsiichli<'h fUr kleine Erfimlungen ge::;chaffen, 
die Wirkung des~elhen ist 'ri<' die eines l'atcntes. Die Dauer 
des Schntzec< ist drei Jahre, di<'Relb<' kann alwr, gegen Zahlung 
einer zwPiten (;ehi!ltr YOJl ()() Mark, noch UJJI tlrei Jahre ver
Uingert werdf'n. 

Zubehor. 

Die Frage de~ Zubehiir~ zn ein<·r Sache :<cheint sehr ein
fach zn beantworten zu sein, ist aber oft <;in<· ,-o sehwer liisbare 
daH selbst geiibte Faehleute nicht immer mit Bestimmtheit cine 
zntreffemle .\ n~knnft hieri.iber geben konnen. Das Zubehiir zu 
einer Sache spielt in jedem geschiiftlichen Vt'rkehr cine groLle 
Rolle, hanpts1ichlich diirfte aber illl Maschinenbau diese Frage 
recht oft zu unliehsamen Ausein:mdersetzung<'n ftihren. Beim 
Kauf einet< \Verkes muLl das ZubehL)r zn demselben genau ge
priift und fPstgestellt werden, damit Meinungsverschiedenheiten 
bei der C'bergabe nicht Pnt:<tehen konnen. Fnd ebenso ist beim 
Verkauf nnd bei der )cbgabe von Maschinen darauf zn achten, 
daLl dieselhen nicht bevor t'ie bezahlt sind, zu einem Bestand
teile einet< Grundsttiekes wPrden und darlurch aufhoren, ein 
Gegenstand bePonderer Hechte zu sein. Die Frage, welche das 
Zubehiir zu einer Naehe regeln :<oil, ist in den ~~ !)3 his 98 
des Bi.irgerliehen Gesetzbnclws hehamlelt. Liest man dieE<e Be
stimmungt>n durch, so erReheiilt eF auf den erst<m Augenbliek 
nicht schwer, sich mit dt>nsdben abfinden zu konnen. Tritt 
aber der Fall ein, daLl man gezwungen ist, in einer 1-~olehen 

Sache den Hechtsweg zu besehreiten, dann wircl man bald die 
Erfahrnng mach en, daD di<'Se so einfachen Gesetzesbestimrnungen 
so viele Auslegungen znlal'sen, daLl es sehr schwer halt, bier 
zuverHissig "tets da;;; Richtige zu finden. 
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Es ist im :\Iaschinenbau gebr.iuchlich, da13, wenn ein Be
steller nicht recht zahlungsfahig zu sein seheint, man sich das 
Eigentumsreeht auf einen gelieferten Gegenstand so lange vor
behalt, bis die Bezahlung desselhen erfolgt ist. Weder dem 
Besteller der Bache, noch dem Lieferanten wird der Gedanke 
kommen, da13, wenn beide Teile dariiber einig sind, diese V er
einbarung ehrlich zu halten, von dritter Beite Anfechtungen ent
stehen ki:innen, welche dieses Abkommen iiber den Haufen zu 
werfen und ungiiltig zu mach en imstande sind. U nd doch ist 
es so! Der § 93 des Biirgerlicben Gesetzbuehes sagt: 

., Bestandteile einer Bache, die von einander nicht getrennt 
werden ki:innen, ohne daG der eine oder andere zer
sti:irt oder in seinem W esen verandert wird, ki:innen nicht 
Gegenstand lJesonderer ReJhte sein. '· 

Ferner bestimmt § 94: 

,Zu den wesentlichen Best:mdteilen eines Grundstiickes ge
hi:iren die mit dem Grund und Boden festverbundenen Bach en 
insbesondere Gebaude, sowie die Erzeugnisse des Grund
stiicks, solange sie mit dem Boden zusammenhangen. 
Bamen wird mit dem Aussaen, eine Pfl.anze wird mit dem 
Einpfl.anzen wesentlicher Bestandteil des Grundstiicks." 

Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebaudes gehoren 
die zur Herstellung des Gebaudes eingefiigten Bachen. 

Welche Auslegung diesen '?aragraphen gegeben werden kann, 
mag a us folgenden Entscheidungen zu ersehen sein: 

Eine Maschinenfabrik iibernahm die Lieferung und Auf
stellung einer vollstandigen Kiihlanlage mit Motor fiir eine 
Molkerei und behielt sich bis zur vollen Tilgung des Kaufpreises 
das Eigentum an diesen Gegenstanden vor. Bevor der Kauf
preis voll bezahlt und die Anlage ganz aufgestellt war, wurde 
das Konkursverfahren gegen den Besteller eri:iffnet. Der Kon
kursverwalter erkannte das Abkommen zwischen Besteller und 
Lieferant als verbindlich an und gestattete die \Vegnahme der 
gelieferten Bachen, dagegen machte ein Hypothekenglaubiger 
Rechte an dieselben geltend, weil er der Ansicht war, da13 sie 
Zubehi:ir des MolkereigrundEltiickes geworden sind. Das Land
gericht, von dem Hypothekenglaubiger angerufen, verurteilte den 
Lieferanten dem Klageantrage entsprechend, dagegen hob das 
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Oberlandesgericht die Entscheidung auf und wies den klagenden 
HypothekengHiubiger ab. Die Angelegenheit kam hieraUf vor 
das Heichsgericht; dast'elbe stimmte der Ent~cheidung des Ober
landesgerichtes zu und gab hierbei Griinde an, welche flir jede 
Maschinenfabrik, 'relche sich ihr Eigentnm an den von ihr ge
lieferten Sachen bis zur vollen Bezahlung derselben sichern will, 
von nicht zu untero:chatzender Bedeutung sind. Der ~ 93 des 
Biirgerlichen GeHetzbuches scheidet als iiberhaupt nicht zutreffend 
aus und die Voraussetznngcn des ~ 94 sind nicht gegeben. Als 
mit dem Grund und Boden fest verbnnden kann nnr der Kom
pressor in Betracht kommen. Solche Maschinen wi.1rden er
fahrungsgemaf.l auf einer besonders hergerichtcten, gemauerten 
Unterlage oder auch nur auf Steinsockeln festgeschraubt und 
kiinnten demnach un<l ohne daf.l Grund und Boden in Mitleiden
schaft gezogen wiirde, abgenommen werden. Eine solche 
durch Schrauben herget-:tellte Verbindung einer Ma
schine mit Grun<l und Boden ist keine fe,;te Verbiu
dung im Sinne des ~ !l-! Absatz 1. Ebens!l\venig trifft der 
Absatz 2 des s !!4 zu, da nicht erst die Kraftanlage das An
wesen zu einer Molkcrei babe machen sollen, die Molkerei viel
mchr auch ohne sir bestamlen babe und bestehe. Die streitigcn 
Gegem;tiinde sin<l demnach nicht znr Herstellung des Gebliudes 
eingefi.igte Sachen. Die Fruge, ob eine dmch Aufschrauben auf 
eine fe~tc Unterlage oder in iihnlicher ·weise vorgenommene 
Befestignng eirwr Ma~chine als feste Yerbindung mit dcm Grund 
und Boden angesehen wenlen kann, darf keincsfalls schl e ch t
hin und rechtsgrun<lslitzlich fiir allc Ji'iille bcjaht wer
den. In dem vorliegenrl.en Prozesse ist di(• Frage, ob die ~Ia
schinen zur Herstcllung des Molkereigcbliudcs eingefiigte Sachen 
seien, unbedenklich wmeint worden. Die Maschinen :-;ind in 
einem schon yorhandenen, nicht erst mit Riicksicht auf die be
absichtigte Kraftaulage errichteten Gebiiude aufgestellt und konnen 
wieder weggenommen werden, ohne daf.l dieses Gebiiude in 
s einem \¥ esen oder ~ einer fri.1h eren Besti m mung cine 
Anderuug erleidet. 

Man kann davnn ausgehen, da£3 die Maschinen den wirt
schaftlichen Zwecken der 1\[olkerei dienen und daf.l sie zu der 
Gesamtanlage in cinem dieser Bestimmung cntsprechend raum
lichen Yerhilltnisse stelwn. Diesen Yerhaltnissen gemaf.l wiirden 
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sie an sich wohl nach Allgemeinem Landrecht, wie nach dem 
Biirgei'lichen Gesetzbuch als Zubehor der Molkerei anzusehen 
sein. Allein nach der positiven Vorschrift des § 108 des All
gemeinen Landrechts Teil I Titel 2 bat, was sonst ein Pertinenz
stli.ck ist, diese Eigenschaft nicht, sobald es einem andern, als 
dem Eigentiimer der Hauptsache, gehort; durch diese Vorschrift 
ist der Zugriff der HypothekengLiubiger auf die dem Hypo
thekenschuldner nicht gehorigen Maschinen ausgeschlossen. Auf 
anderem W ege gelangt das Biirgerliche Gesetzbuch zu dem gleichen 
Ergebnisse. Die §§ 95 bis 98 dieses (ie8etzes Iauten: 

~ 95. Zu den Bestandteilen eines Grundstiickes ge
horen solche Sachen nicht, die nur zu einem voriiberge
henden Zwecke mit dem Grund und Boden verbunden 
sind. Das gleiche gilt von einem Gebaude oder anderem 
Werke, das in Ausiibung eines Rechtes an einem fremden 
Grundstii.cke von dem Berechtigten mit clem Grundstiicke 
verbunden worden ist. 

Sachen, die nur zu einem voriibergehenden Zwecke in 
ein Gebaude eingefiigt sind, gehoren nicht zu den Bestand
teilen des Gebaudes. 

s 96. Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grund
stii.ck verbunden sind, gelt•on als Bestandteile des Grund
stiicks. 

~ 97. Zubehor sind bewegliche Sachen, die, ohne Be
standteile der Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen 
Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu 
ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden raumlichen 
Verhaltnisse stehen. Eim: Sache ist nicht Zubehor, wenn 
,;ie im Verkehre nicht als Zubehor angesehen wird. 

Die vorii.bergehende Benutzung einer Sache fiir den 
wirtschaftlichen Zweck einer anderen begriindet nicht die 
Zubehoreigenschaft. Die voriibergehende Trennung eines 
Zubehorstii.ckes von der Hauptsache hebt die Zubehor
eigenschaft nicht auf. 

~ 98. Dem wirtschafdichen Zwecke der Hauptsache 
,.:ind zu dienen bestimmt: 

1. bei einem Gebaud3, clas fiir einen gewerblichen Be
trieb dauernd eingerichtet ist, insbesondere bei einer Mii.hle, 
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einer Schmiede, einem .Brauhaus, einer Fabrik, die zum 
Betriebe bestimmten Ma,.;chinen und sonstigen Geriitschaften 

2. bei einem Lamlgute, das zum \Virtschaftsbetriebe 
l1estimmte neriit und Vieh, die landwirtschaftlichen Er
zeugnisse, soweit sie zur Fortfiihrung der Wirtschaft bis 
zn der Zeit erforderlich sind, zu wclcher gleiche oder iihn
liche Erzeugnisse vomussichtlich gcwonnen werden sowie 
der vorhandene, auf dem Gute gewonnene Dtinger. 

Die ~~ 97 U!Hl 9<"1 haben die ldentitiit des Eigentiimers 
an Hauptsache und Zubehiirstiiek nicht zur Voraut<setzung; be
wegliche Sachen wenlen alHn l>eim V orliegen der vom 
G e set z e auf g estell ten E rf or de rn iss e au e h dan n Z u be
hi_ir, wenn sie dem Eigentiimer der Hauptsache nicht 
gehoren, jedoch unter Fortdauer (les fremden Eigentums. Dieser 
M6glichkeit selbstandigen Eigcntums an Zubehorstiicken triigt 
der ~ 1120 des .Biirgerliehen Gesetzbuehes Heehnung, indem er 
vorsehreibt, daf.l die Hypothek :-;ich nicht auf die Zubehorstiicke 
erstreckt, die nicht in das Eigentnm des Eigentlimers des Grnnd
stiiekes gelangt sind. 

ln einem andcrn l'ruzcs:-;e, welcher der Entscheidung des 
Reichsgerichts vorgelegen hat, handelte CH sich darum, ob eine 
mit Eigentumsvorbchalt gckaufte Lokornobile ohne Fahrriider 
Zubeh6r des Grundstiicke8 gewonlen ist. Die Lokornohile diente 
zum Betriebe einer Holzwarenfabrik, war in cinem besonderen 
Sehuppen auf einem gemauerten Sockf,] aufgestellt und mit 
Schrauben auf dicsem befestigt. Als der Konkurs iibcr den Be
steller der Lokomobile eriiffnet wnrde und die vcreinbarten 
Ratenzahlungen nicht gelPistet wurclen, verlangte der Lieferant 
der Lokomobilc von clem Konkursverwalter (lie Hiickgabe der
selben, welche aber mit der Begriindung abgelehnt wurde, daf.\ 
die Lokomobilc Bestandteil des Fabrikgrundstiicke,.: geworden ware 
und Aomit nach ~ 1m des Blirgerlichen Gesetzbuches 11icht 
Gegenstand beson(lercr HPchte ~ein kann. Die auf Herausgabe 
der Lokomobile von dem Lieferanten derselben angestrengte Klage 
wurde yon dem Landgeriehte und die eingelegte Berufung auch 
von dem Oherlandesgerichte abgewiesen. Das Reich:-;gericht hob 
infolge der beantragten Revision das Urteil unter folgender Be
griindung auf und wies die Sacbe an ein anderes Oberlandes
gericht znr nochmaligen Prilfnng und Entscheidung zurtick. 
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Da es sich urn die sachenrecrtliche Frage handelt, ob die 
Lokomobile infolge ihrer V erbindung mit einem Gebaude ihre 
Eigenschaft als selbsUindige SachE verloren hat, und da diese 
Verbindung im friiheren Geltungsbereiche des preuLlischen All
gemeinen Landrechts geschehen ist, so ist die Anwendung des 
Allgemeinen Landrechts an sich nicht zu beanstanden. Zu Be
denken gibt aber die Begriindung AnlaLl, mit welcher der Be
rufsrichter zu seiner Annahme der Substanzeigenschaft der Loko
mobile gelangt ist. Die Praxis dEs Reichsgerichts hat den § 4 
Teil I Titel 2 des Allgemeinen Landrechts, wonach alle Teile 
und Eigenschaften einer Sache, ohne welche dieselbe das nicht 
sein kann, was sie vorstellen soll oder wozu sie bestimmt ist, 
zur Substanz gehoren, auf Fabrik~;rundstiieke dergestalt als an
wendbar erkHirt, daLl Maschinen dann als Teil eines solchen 
aufzufassen sind, wenn durch die Einfligung das Grundstiick 
erst zum Fabrikgrundstiick geworc,en ist und mit der Trennung 
aufhoren wiirde, es zu sein, wenn also die Maschine mit dem 
Grundstiick ein einheitliches, individuelles Ganzes bildet. Es ist 
dabei auch nicht die Unterscheidung gemacht, daLl nur die fiir 
den betreffenden Fabrikationszweig bestimmten Maschinen als 
Bestandteile des Fabrikgrundstiick<ls gelten sollen, nicht dagegen 
Maschinen, die nur als Kraft- oder Antriebsmaschinen verwendet 
werden. Der Berufsrichter erachtet lediglich flir bewiesen, daLl 
die Lokomobile in das Fabrikgebaude des Kaufers eingebracht 
und dort - in der iiblichen Art - auf einem gemauerten 
Fundamentc mit Steinschrauben befestigt sei, und kniipft daran 
die Bemerkung, daLl sie unstreitig dem Fabrikationsbetriebe zu 
dienen bestimmt gewcsen sei und auch gedient babe; daraus 
folge die Substanzeigenschaft der Maschine, denn die Fabrik sei 
erst durch deren Einbringung als solche entstanden. Aus der 
Zweckbestimmung der Maschine [olgt jedoch noch nicht ohne 
weiteres ihre Eigenschaft als Teil der Fabrik, sie wiirde dem
nach Zubehiir sein. Der Berufsricbter will augenscheinlich sagen, 
daLl aus jener Bestimmung und aus der Verbindung der Loko
mobile mit dem Fabrikgebaude d'or gezogene SchluLl sich recht
fertige. Aber der Berufsrichter sagt andererseits, indem er von 
dem Einfi.igen in das Fabrikgebaude spricht, daLl auch schon 
vorher ein solches vorhanden gew,osen sei. Es kann also nicht 
erst mit der Einbringung entstanden sein. Ist dies der Fall, so ist 
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nieht ersiehtlieh, W<~i-lhalb die Holzbearbeitungsfabrik des Ge
meintlehuldners nach 'l'rennung der Maschine aufhoren soll, eine 
solche zn sein. - W enn sie ohnc die letztere betriebsfahig ge
wesen ist, ::;o kann sie auch mit deren W egnahme nicht ihr 
Gepriige als solche wrloren hahcn. Au::; der Art der Befestigung 
der Lokornobile folgt <~bensowenig, daLl sie Bestandteil des Grund
stiieks gewordcn ist, die Maschino kann anscheinend von dem 
Fundament, auf welehem sie rnht, abgcschraubt und ohne bc
sondere Sehwierigkcit entfernt wm-den. Am;sehlaggebendes Ge
wicht ist auf die griil.lerc oder gcringere Festigkeit der V erbin
dung nicht zu legen. Entseheidend ist immer, ob dureh die 
'l'rennung das Gebaudn in scinem W esen veriindert werden mnf.l. 
Fur die Bejahung dcr Frage fehlt es umsomehr an einer aus
reichenden Grundlage, al~ der Bernfsrichter der Behauptung der 
Klagerin, daLI die Lokomobile in einem Sehuppen untergebracht 
sei, nicht naher getretcn ist. Ware diese Behauptung richtig, 
so wiirde cine meehanischc Verbindung mit dem Fabrikge
biiude deR Gt)meim;ehnldners iiberhaupt nicht bcstehen und 
es konntc Yon einem J~infUgen oder Einbauen in die H o lr. be
arbeitungsfabrik kcine Rede ,;ein. 

Der Berufsrichtcr hat auch angcnommen, dafJ nach den 
Normen de:-; Biirgerlichen Gesetzbuche;; ebenso zu entscheiden 
Bein wiirde, wie nach dem Allgemeinen Landreeht. Allein er 
bezicht sieh lcdiglich auf <len 9 93 des Burgerlichen Gesetz
buehes, danaeh sei die Lokomobile wesentlieher Bestandteil der 
Fabrik deH Gemeim:ehuldnPrs. Der Anwendung des § 93 des 
Burgerlichcn Gesetzhuches stehen jedoeh die gleichen Bedenken 
entgegen, wi<" der Anwnndung des 9 4 Teil I Titel 2 des All
gemeinen Landrechts. Die veriinderte Bestimmung del:l Begriffs 
der Hubt<tanz bedingt hine abweichende Entseheidung der vor
liegenden Frage, wie in dem Urteil deH fiinften Zivilsenats vom 
fi. Marz 1902 ausgefiihrt ist. Es kommt ferner der 9 !l4 des 
Biirgerliehen Gesetzbuches in Betraeht. Was dessen ersten Ab
satz anbetrifft, so ist nicht ersiehtlich, dai1 die Maschine cine 
unmittelbar mit <lem Grnn<l und Boden fest verbundene 
Sache ist. ;';n (~rwagen ware dann nur, ob die Lokomobile 
als eine zur Herstellung des ( lebandes, in dem sie sich befindet, 
eingefUgte Saehe, mithin auch wescntlicher Bestandteil des 
Gebandes, mittelhar auch W('Sentlicher Bestandteil des Grund-
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stli.ckes ist. Hierbei handelt es sich wiederum um die gleiche 
Frage, wie bei Anwendung des § 93 des Bii.rgerlichen Gesetz
buches und der § 4 Teil I Titel 2 des Allgemeinen Landrechts. 
Es kommt immer darauf an, ob die Lokomobile in eine 
als Einfugung zu bezeichnende, hi.r die Erfullung des 
wirtschaftlichen Zweckes deE Gebaudes notwendige 
V cr bind ung mit diesem eingetreten i st. 

In einem weiteren Faile wurde eine auf einem gemauerten 
Fundament aufgestellte Lokomobil•3, welche uberhaupt nicht 
mit Schrauben mit dem Fundament verbunden war, als Bestand
teil eines Fabrikgrundstuckes ang•3Sehen, weil die auf dem 
Mauerwerk ruhenden TragfUJ3e der Lokomobile an den Seiten 
mit Zementmortel verstrichen waren. Der zugezogene Sachver
standige hatte angcnommen, da/3 durch das Verstreichen der 
Fugen zwischen TragfUf3en und Mauersockel cin EinfUgen der 
Maschine in das Fabrikgebaude erfolgt sei. 

Gleichfalls wurde in einem a:1deren Prozesse eine Loko
mobile als Bestandteil eines GrundstUckes gehalten, weil, nach
dem die Lokomobile in das Maschinenhaus eingebracht, die 
Maueroffnung so wrmauert wurde, da/3 ein Herausschaffen 
der Maschine ohne EinreiJ3en des M2uerwerks nicht moglich war. 

Die bier vorgefUhrten Faile zeigen, wie schwierig es ist, 
festzustellen, ob ein Gegenstand als Zubehor zu einer Sache zu 
betrachten ist oder nicht. So einfach die Paragraphen des 
Burgerlichen Gesetzbuches aussehen, urn so weitgehender Aus
legung sind dieselben fahig. Es gewinnt fast den Anschein, als 
ob ohne juristischen Heistand ein Abkommen, welches das 
Eigentum an gelieferten Sachen bis zur endgultigen Bezahlung 
dem LiP-feranten sichern soli, nicht immer zu ermoglichen ist. 
Ja, da/3 sogar die Unterstutwng eines erfahrenen Juristen bei 
Abschlu/3 derartiger Geschafte einen Verstof.l gegen diese dehn
baren Gesetzesbestimmungen nicht ausschlieLlt, zumal, wenn man 
in Berucksichtigung zieht, wie abweichend die Ansichten des 
Reichsgerichts von denen des Oberlandesgerichtfi in ein und 
derselben Sache ausfallen. Man beachte nur, welcher ver
schiedenen Auslegung die Bestimmung, ob ein Gegenstancl mit 
dem Grund und Boden verbunclen ist oder nicht, fahig ist. 
Das Reichsgericht vertritt die AnsicM, daf3 eine mit Steinschrau
bcn auf einem Mauersockel befestig1;e Maschine nicht immer 
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all:l mit dem Grund und Boden vcrbunden angesehcn worden 
darf, zumal, wenn die Maschino ohne grol3e Schwierigkeiten von 
ihrcm Standorte entfernt werden kann. Also wird es doch 
Falle geben, bei welchcn das Anschrauben von bcweglichen 
Sachen auf Fundamenten als cine Handlung angesehen wird, 
welche das Verbinden der Sache mit dem Grund und Boden 
kennzeichnet. Entstrht dureh die Moglichkeit einm solchen 
Auslegung des Gesetzes nieht nine grof.le Unsicherheit in den 
betniligten Kreisen ~ 

\Venn man dir iiber die Frage des Zuhehiirs und Bestand
teils einer Saehe abgegebenen Reehtsprechungen verfolgt, dann 
kann man als feststehend ansehen, dal3 einr' bewcgliehe Saehe 
aufhiirt Zubehor zu sein, wenn dureh die Entfernung derl:lelben 
die Hauptsache ZPrstiirt, beschi1digt oder verandert wird. Wo 
dies geschicht, wird aus dern Zubehiir ein Bestandtcil der Haupt
sache, und ein Bestandteil kann niemalfo: Gegcnstand beRonderer 
Rechte sein. l~inc Maschino, welehe dem Eigcntl1mer ciner 
Fabrik unter EigenturnRvorbehalt geliefert i~t, winl Bestandteil 
cines Grundstiickes, wenn deren Entfernung am; dem let7>teren 
ohne Beseitigung von Mauern usw. unmoglieh ist. Es geniigt 
in solchen Fallen nieht die kontraktliche Vereinlmrung, daf.l der 
Empfiinger der Ma:,;ehine verpfiichtet ist, in dem Fabrikgebaude 
eine so groJ:Ie Tiiriiffnung zu lassen, dal3 die betreffcnde Maschino 
aus dem Gebaude ohne Becshadigung der letzteren entfernt werden 
kann, sondern der Lieferant der Maschim~ hat aueh daranf zu 
aehten, daf.l die Tiiroffnung, solange die Maschino nicht bezahlt 
und noch sein Eigentum ist, nieht so verkleinert wird, dal3 die 
Masehine ans delll Gebaude nieht entfernt worden kann. Sonst 
setzt er sieh der Gefahr aus, daf.l scin Eigenturnsvorbehalt vom 
Gerichte nicht anerkannt wird, wei] die gelieferte Maschine 
dnrch da:=< Verklcinem der 'l\iriiffnung ohne Beschadigung des 
Gebaudes von ihrem Standorte nieht entfernt werden kann und 
daher Bestandteil des (~rnndstiickes geworden ist. 
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