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DER INGENIEUR 
IE  VERW ALTUNGSW ISSENSCHAFTEN.

Von PROF. W. FRANZ, C harlottenburg.

Die kulturelle Entw icklung eines S taa tes  is t in hohem M aße abhängig 
von den intellektuellen Fähigkeiten seiner B eam tenschaft, insbesondere von 
denjenigen der höheren V erw altungsbeam ten, die im m odernen S taa te  als die 
w ichtigsten  Beam ten zu gelten haben. Die Schichtung, aus der die letzteren  
entnom men w erden , die Umgebung, in der sie aufw achsen, die W issenschaften, 
in denen sie un terrich te t w erden, sind von so starkem  Einfluß auf alle In
stitutionen, die unter ih rer H and entstehen, daß für die innere S taatsleitung 
kaum  eine andere M aßregel w eitschauender Politik so w ichtig ist, als eine 
gute V orbildung des N achw uchses der höheren V erw altungsbeam ten.

M it B esorgnis stehen w ir vo r der T atsache, daß diese Vorbildung in vielen 
S taaten  unseres V aterlandes in den letzten  Jahrzehnten  m angelhaft*gew orden 
i s t  Die L andtagsverhandlungen im größten B undesstaat haben vo r w enigen 
Jahren  nur all zu deutlich die bedenklichen Schäden g eze ig t die hier v o r
handen sind. U nbestritten  is t seitdem  die von allen Seiten aufgestellte B e
hauptung, daß die w issenschaftliche Vorbildung (insbesondere das H ochschul
studium ) der V erw altungsbeam ten nicht m ehr zeitgem äß ist. Nicht m ehr 
zeitgem äß, —  das is t gew iß Grund genug zu e rn s te r Überlegung.

In dem System  unserer B eam tenerziehung liegt ein schw erer Feh ler; er 
hat den gegenw ärtigen äußerst bedenklichen Zustand verschuldet. D er Fehler 
besteh t in der V erbindung der w issenschaftlichen V orbereitung von zw ei 
w esentlich verschiedenen Berufen, dem B eruf der V erw altung einerseits m it 
dem der Rechtspflege andererseits. Es ist und w ird  im m er unmöglich bleiben, 
einen ganzen B erufsstand mit einem anderen, der ganz andere Ziele und Auf
gaben hat, in seiner w issenschaftlichen V orbereitung so s ta rr  zu verbinden, 
w ie dies h ier geschieht. Es is t w idersinnig zu verlangen, daß jeder zukünftige 
V erw altungsbeam te — gleichgültig, m it w elchen geistigen A nl^® «, und mit
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2 ABHANDLUNGEN

w elchen Idealen e r sein Studium  beginnt —, e rs t Ju r is t w erden  m üsse (und 
ein ganzes Studium  auf die Ju risprudenz verw enden  m üsse), um dann n a c h  
der S tudienzeit anzufangen, ein V erw altungsbeam ter zu w erden . Daß jeder 
— ohne A usnahme — diesen W eg gehen muß, das ist der Fehler. D as Ju ris ten 
monopol ha t die akadem ische Bildung der V erw altungsbeam ten  auf ein to tes 
G leis gefahren. V e r f a h r e n  i s t  s i e .  So muß man heute das akadem ische 
Studium  der V erw altung  kennzeichnen.

W ie das gekom m en is t?
Ein besonderes H ochschulstudium , ein B erufsstudium  für V erw altungs

beam te, gibt es in D eutschland se it e tw a  zw eihundert Jahren. Die Anfänge 
fallen zeitlich zusam m en m it der E rkenntnis von der N otw endigkeit w irtsch a ft
licher Schulung; m it einem eigenartigen  U nterrich t w ollte man ökonom ische, 
s taatsw issenschaftliche, kam eralistische K enntnisse verb re iten .

Die G ründung von neuen L ehranstalten*) und die E inrichtung von neuen 
L ehrkanzeln an den vorhandenen U niversitä ten  (auch von neuen F aku ltä ten  
und Institu ten) is t bezeichnend für die B ew egung. Und deutlicher noch läßt 
sich an den L ehrprogram m en und den Prüfungsbestim m ungen verfolgen, w ie 
die neue B erufsbildung gedach t w ar.**)

Bis über die M itte des vorigen Jah rhunderts hinaus w aren  h iernach die 
m eisten S taa ten  bedacht, den N achw uchs der höheren V erw altung  so  auszu
bilden, daß w enigstens ein erheblicher B ruchteil der B eam ten eine eingehende 
K enntnis von L and und Leuten erhielt. Die angehenden B eam ten mußten 
nachw eisen, daß sie die geschichtlichen und geographischen V erhältn isse des 
L andes, seine adm inistrativen  Einrichtungen sow ohl w ie die B enutzungs
w eisen seiner von der N atur gegebenen Hülfsm ittel und B odenschätze kennen. 
G egenstand der P rüfungen von V erw altungsbeam ten w a r z. B. L andw irtschaft, 
B ergbau, B aukunst, Technologie, natürliche B eschaffenheit des L andes usw .

*) C o lle g iu m  i l lu s t r e  in  T ü b in g e n ,  C o lle g iu m  C a ro lin u m  in  B ra u n s c h w e ig , M o s e r 's  A k a d e m ie  in  
H a n a u , B ü s c h ’s  A k a d e m ie  in  H a m b u rg , d ie  K a m e ra l  H o h e  S c h u le  in  K a is e r s la u te rn ,  d a s  K a m e ra l-  
i n s t i t u t  in  In g o ls ta d t  u n d  L a n d s h u t.

* * i E in  L e h rp ro g ra m m  fü r  V e rw a l tu n g s b e a m te  u n d  S ta a ts w ir te  a u s  d e m  E n d e  d e s  18. J a h r 
h u n d e r t s  :

1) D ie  L a n d w ir ts c h a f ts k u n s t  u n d  B e rg w e rk s w is s e n s c h a f t  m it  ih re n  G ru n d w is s e n s c h a f te n ,  d e r  
ö k o n o m is c h e n  B o ta n ik , d e r  ö k o n o m is c h e n  Z o o lo g ie , d e r  M in e ra lo g ie ,  d e r  M a rk s c h e id e k u n s t

2) D ie  T e c h n o lo g ie  o d e r  S t a a t s w i r t s c h a f t s k u n s t
3  D ie  K o m m e rz ie n -  o d e r  H a n d lu n g s w is s e n s c h a f t  m i t  d e r  M ü n z w is s e n s c h a f t
4) D ie  b ü rg e r l ic h e  B a u k u n s t ,  w e lc h e  d ie  G r u n d s ä tz e  f e s t h ä l t  n a c h  d e n e n  d ie  d e n  v e rs c h ie d e n e n  

E n d z w e c k e n  d e s  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  L e b e n s  e n ts p re c h e n d e n  z u m  W o h ls tä n d e  d e r  L ä n d e r  h ö c h s t  
n ö t ig e n  G e b ä u d e  a u fg e f ü h r t  w e rd e n  s o lle n .

5) D ie  P o liz e i ,  d ie  a u f a l l e  d ie  g e n a n n te n  G e w e rb e  u n d  N a h r u n g s a r te n  ih re  V o rso rg e  e rs t re c k t .
6) D ie  e ig e n tlic h e  K a m e ra l-  u n d  F in a n z w is s e n s c h a f t  d ie  s ic h  m it  d e r  v o rü g lic h s te n  A r t  d ie  E i n 

k ü n f te  d e s  S ta a te s  s o  z u  e rh e b e n ,  d a ß  ih re  Q u e l le n  im m e r  e rg ie b ig e r  w e rd e n  m ö g e n , b e f a ß t
U n d  d e r  e n ts p r e c h e n d e  S tu d ie n p la n :  1. S e m e s te r .  N a tu r r e c h t  r e in e  M a th e m a tik , ö k o n o m is c h e  

B o ta n ik ,  M in e ra lo g ie  u n d  Z o o lo g ie . 2 . S e m e s te r .  A n g e w a n d te  M a th e m a tik , C h e m ie , P h y s ik ,  u n t e r 
i rd is c h e  G e o g ra p h ie  u n d  r e in e  M a th e m a tik .

3. S e m e s te r .  L a n d w ir ts c h a f t  V i e h a r z n e ik u n s t  F o r s tw is s e n s c h a f t  B e rg w e rk s w is s e n s c h a f te n ,  M in e 
r a lo g ie  u n d  ö k o n o m is c h e  B o ta n ik .

4 S e m e s te r  T e c h n o lo g ie  o d e r  S t a d tw i r t s c h a f t  K o m m e rz ie n -  u n d  M ü n z w is s e n s c h a f t  p o l i t is c h e  
Ö k o n o m ie ,  n ä m lic h  d ie  P o l iz e i -  u n d  F in a n z w is s e n s c h a f t  d a s  g e s a m te  K a m e ra l re c h n u n g s w e s e n  u n d  
d ie  e ig e n t l ic h e  S t a a t s k u n s t  C h e m ie  u n d  L a n d w ir ts c h a f ts k u n s t .

B ei e in e r  V e r lä n g e ru n g  d e s  S tu d iu m s  w ird  d e m  a n g e h e n d e n  S t a a t s w i r t  w e i te r  e m p f o h le n :  
p r a k t i s c h e  M e c h a n ik , H y d r o s ta t ik ,  H y d ra u lik ,  H y d ro te c h n ik ,  b ü rg e r l ic h e  B a u k u n s t ,  S tra ß e n -  u n d  B rü c k e n b a u .
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Die Neugründungen des 18. Jah rhunderts w aren  aber nicht lebensiähig; 
die B ew egung w ar verfrüh t und konnte nicht zu einer dauernden Institution 
führen; die Fachschulen sind alle w ieder eingegangen, oder in bestehenden 
U niversitäten aufgegangen. Und bei den letzteren  ist dann im Laufe des 
vorigen Jah rhunderts  gerade derjenige U nterricht, der das W esentliche, Eigen
a rtige  der Vorbildung sichern konnte, ganz verküm m ert. Das ist ein bedeut
sam er V organg. Von den naturw issenschaftlich-technischen und w irtschaft
lichen Fächern is t nur eine Disziplin, die V olksw irtschaftslehre, übrig ge
blieben; ihr ist in dem derzeitigen U nterricht der höheren V erw altungs
beam ten neben den R echtsw issenschaften nur ein bescheidener P la tz  an
gew iesen. D i e  a k a d e m i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e  V o r b i l d u n g  
d i e s e r  B e a m t e n  i s t  h e u t e  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  v o n  d e r  
J u r i s p r u d e n z  b e h e r r s c h t .  Die zukünftigen V erw altungsbeam ten 
studieren  so, als ob sie R ichter oder R echtsanw älte w erden w ollten. Sie 
studieren  die R echtsw issenschaften und müssen das Studium m it der ersten  
juristischen Prüfung abschließen. Z w ar sollen den R echtsw issenschaften (drei
jährig ) auch noch die „S taatsw issenschaften“ zugefügt w erden, und es w erden 
nach den Prüfungsordnungen (z. B. P reußen) auch die G rundlagen dieser 
W issenschaften verlang t; es ist aber bekannt genug, daß diese Bestimm ungen 
in ihrer praktischen Ausführung nur ein Minimum garantieren . Es fällt kein 
in den juristischen Fächern gut vo rbere ite te r Kandidat durch, w eil er schw ache 
Kenntnisse in der V olksw irtschaftslehre gezeigt hätte. In einigen B undes
s taa ten  sind S taatsw issenschaften  überhaupt nicht G egenstand der Prüfung.

Um von der reinen Jurisprudenz los zu kommen (die an den L andes
un iversitä ten  seit langem ihren P la tz  behauptete), hatte  F riedrich W ilhelm I. 
1727 die ers te  K am eralprofessur gegründet und bestim m t, die Kammer- 
referendarien  sollten S taa tsw irtschaft studieren; er w ollte k e i n e  J u r i s t e n ,  
s o n d e r n  S t a a t s w i r t e .  Nicht rechtsform ale Schulung hatte  den 
Fürsten  und S taatsm ännern  des 18. Jah rhunderts vorgeschw ebt; sie wollten 
ihre zukünftigen B eam ten auf der G rundlage w irtschaftlicher Erkenntnis für 
die Aufgaben der S taa tsverw altung  vorbereiten . Die damalige Ansicht w ird 
vielleicht am besten k lar aus einem B ericht, den der Sachsen-Eisenachsche 
i io fra t Justi an M aria  T heresia  ers ta tte te .* ) Justi w a r M itte des 18. Jah r
hunderts an das W iener Kollegium Theresianum  als D ozent für Kam eral-, 
K om m erzien- und B ergw esen berufen w orden, w eil man auch in Ö sterreich 
„die gleiche Erfahrung gem acht hatte, w ie in Deutschland, nämlich, daß die 
Ju risten  nach A bsolvierung ihrer Studien für den praktischen S taatsd ienst 
ungenügend ausgebildet erschienen“ . Justi meinte, daß alle die der Regierung 
und der W irtschaft des S taa tes  dienenden W issenschaften w ie: S taatskunst, 
Polizei, Kommerzien-, B ergw erks-, K am eral- und Finanzw issenschaft nebst 
Ökonomie in einem unzertrennlichen Zusam m enhang m iteinander ständen, und 
en tw irft hiernach einen U nterrichtsplan. In einer später verfaßten  „S taa ts
w irtschaft und System atische Abhandlung aller ökonomischen und K am eral- 
-w issenschaften“ (1753) w ird  w ieder betont, daß die U niversitäten die Jugend 
in denjenigen W issenschaften genugsam  unterrichten  sollen, die sie als einstige 
S taa tsbed ien te  oder rechtschaffene B ürger nötig haben, um der Allgemeinheit

*) N a c h  S tie d a  .D ie  N a t io n a lö k o n o m ie  a ls  U n iv e rs i tä ls w is s e n s c h a f t“. L e ip z ig , B, G . T e u b n e r  06.
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nützen und ihre Pflichten erfüllen zu können; so m üßten von den zahlreichen 
B eam ten  in den K am m er-, Polizei- und anderen  W irtschaftskollegien  die 
■ökonomischen und K am eralw issenschaften  durchaus gelern t sein. Als man 
200 Jah re  vordem  in D eutschland noch keine K am m erkollegien und keine 
K am eralisten gehabt habe, habe man R ech tsgelehrte  als B eam te nehm en 
müssen und im übrigen seien ehem alige Lakaien, Läufer und S chreiber, ge
m eine Jäg e r und dergl. Persönlichkeiten  oft zu den ansehnlichsten Ä m tern im 
S taa te  em porgestiegen. Je tz t sei die S achlage w esentlich  geändert. Die Zeiten, 
d a  R e c h t  s g e 1 e h r t  e z u  a l l e n  B e d i e n u n g e n  d e s  S t a a t s  
b r a u c h b a r  w a r e n ,  s e i e n  v o r ü b e r .  So Justi vor 150 Jah ren . E s 
m utet w ie eine Ironie an, w enn w ir sehen, daß heute w iederum  das U ber
w iegen der juristischen Schulung zu beklagen is t und daß es scheint, als ob 
w ir aus dem D ilem ma nicht herauskom m en können. A ber die L age is t heute 
doch eine w esentlich andere. Als die oben gesch ilderte  B ew egung e inse tz te , 
den V erw altungsbeam ten ein B erufsstudium  zu sichern, w aren  gerade  die 
entscheidenden W issensgebiete: die N aturw issenschaften , die Technik, die 
V olksw irtschaft, im Anfänge ih rer E ntw ickelung. Ihre E ntfaltung ab er zu 
U niversitä tsw issenschaften  und als G egenstände des H ochschulunterrich tes der 
V erw altungsbeam ten is t un terbrochen w orden  durch die G ründung der neu
zeitlichen Hochschulen, der B au- und G ew erbe-, F o rs t- und B ergakadem ien , 
der T echnischen, L andw irtschaftlichen und H andelshochschulen. W as Justi 
von der Zusam m enfassung der den R egierungen und der W irtscha ft des 
S taa te s  dienenden W issenschaften gesag t ha tte , w a r an der U nivers itä t n ich t 
m ehr zu befolgen. D er U n terrich t in den N aturw issenschaften , der L and- und 
F orstw irtschaft, der G ew erbekunde und T echnik usw . w a r  an der einzigen 
H ochschule der V erw altung nicht m ehr zu halten, w eil e r besondere, neue 
und entw icklungsfähige L ehrstä tten  gefunden hatte . H ierin m ü s s e n  w i r  
d i e  t i e f e r e  U r s a c h e  s u c h e n  f ü r  d e n  e i g e n t ü m l i c h e n  R ü c k 
s c h r i t t .  H ieraus erg ib t sich auch die B ean tw ortung  der gestellten  F ra g e : 
Das B erufsstudium  der V erw altung is t im Laufe des vorigen  Jah rh u n d erts  
m it dem der R echtspflege zusam m engefallen, n i c h t  e t w a  w e i l  d i e  
R e c h t s w i s s e n s c h a f t  w i e d e r  a l s  d i e  W i s s e n s c h a f t  d e r  
V e r w a l t u n g  e r k a n n t  w u r d e ,  sondern w eil die infolge der G ründung 
von neuen H ochschulen im L ehrpläne entstandenen  L ücken durch n ich ts 
anderes ausgefüllt w erden  konnten, als durch D isziplinen des R echts. D er 
O rganisation  der U n iversitä t en tsprechend w a r die juristische F aku ltä t die 
gegebene A bteilung, in der V erw altungsbeam te zu stud ieren  hatten . Es is t 
deshalb auch nicht richtig, w enn behaup te t w ird , es sei die E rkenntnis von 
dem hohen W erte  ju ristischer Schulung gew esen, die dazu geführt habe, den 
V erw altungsbeam ten e rs t zum Ju risten  zu m achen. Daß eine längere B e
schäftigung m it den F ragen des R echts von vorzüglichem  Einfluß auf die 
G eistesbildung sein kann, w ar n icht zu b estre iten  und w ird  auch heute n ich t 
bestritten . Aber d a s  w a r  n i c h t  A u s g a n g s p u n k t .  D er zukünftige 
V erw altungsbeam te m ußte sich selbstverständ lich  Einblick in die R ech ts
ordnungen des S taa te s  und der bürgerlichen G esellschaft e rw erb en ; da m an 
ab er darüber hinausgehend gerade die w ich tigsten  W issenschaften  doch nicht 
w eiterpflegen und ih rer E ntw ickelung nicht folgen konnte, so w a r m an um so 

g e n e ig te r ,  der Ju risprudenz die g rößere B edeutung zuzum essen, als d am it
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zugleich eine Vereinfachung und V erbilligung des U nterrich tsbetriebes v e r
bunden w ar. Zwei Berufe in einem Studium, e tw as E infacheres gab es ja 
nicht. Für kleinere S taa ten  w a r das ein w ichtiges Argum ent, und für den 
G roßstaat und für das Reich kam  noch anderes hinzu. Es bildete sich ein 
großer B erufsstand, der „praktisch das W ohl und W ehe der ganzen Volks
gem einschaft in die H and“ bekam . Die Justiz  und die V erw altung w urden in 
steigendem  Maße aus einem einzigen großen V orratbehälter verso rg t, und das 
stellte  schließlich für alle Aufgaben, die die neue Zeit in so überreicher Zahl 
b rach te , die B eam tenschaft. Der „ Ju ris t“ w urde der A kadem iker, der alles 
kann, der sich in jeder T ätigkeit zurecht fand, der schließlich im S taa t w ie in 
der Selbstverw altung , im P arlam ent und im W irtschaftsleben die Führung über
nahm und auch auf dem G ebiete des U nterrichtsw esens die entscheidende 
Stim m e hatte . H ier sprach diese Stimm e und spricht bis heu te: Jurisprudenz 
ist die W issenschaft der V erw altung, und die U n iversitä t ist die einzige V er
w altungshochschule. (Fortsetzung folgt.)

INGENIEUR UND W IRTSCHAFTSPRAXIS.
Von EMIL SCHIFF, Berlin-G runew ald.

Kein Techniker kann w irtschaftlicher Kenntnisse entraten . Selbst der nur 
mit m athem atischen Rechnungen beschäftigte oder als L ehrer w irkende In
genieur darf ohne Schaden nicht übersehen, daß die technische W issenschaft 
nicht Selbstzw eck ist, sondern unm ittelbar oder — durch Lösung von 
Kulturaufgaben — m ittelbar der Schaffung w irtschaftlicher W erte  dient. B e
sonders häufig tre ten  naturgem äß w irtschaftliche Fragen an den Industrie- 
Ingenieur heran, und es erscheint daher zw eckm äßig, ihnen nachzugehen.

Ein W irtschaftsgebiet, das in ers te r Reihe in B etrach t kommt, is t das 
Preisw esen. D er entw erfende und der ausführende, der veranschlagende und 
der abschätzende Ingenieur bedürfen nicht nur auf S chritt und T ritt der P re is
kenntnis von Stoffen und Löhnen, G egenständen und Anlagen, sondern auch 
der Erkenntnis der G rundsätze der Selbstkosten- und Preisbildung. Es ist 
nicht möglich, eine M aschine oder eine B ahnanlage w irtschaftlich und w e tt
bew erbsfähig zu entw erfen oder auszuführen, w enn nicht die P re ise  der e r
forderlichen Stoffe und A rbeitslöhne bekannt sind; das genügt aber nicht: 
auch die P re ise  von Erzeugnissen und Anlagen, die m it den geplanten in 
W ettbew erb  tre ten  können, müssen gekannt sein. W er Dam pfturbinen bauen 
will, muß nicht nur berechnen können, w ieviel die H erstellung ihn und w ieviel 
sie andere Fabrikanten  kostet, sondern auch, zu w elchem  P reise  Dampf
maschinen, G asm aschinen, D ieselm otoren und andere K raftm aschinen herzu
stellen sind; w er eine elektrische Bahn vorschlägt, muß auch die P re isv er- 
hältnisse bei Dampfbahnen beherrschen. W ie w eit das E rfordernis der P re is
kenntnis gehen kann, ist angedeutet, w enn man an die B edeutung der Boden
preise für technische Anlagen — von B ahnanlagen, w o sie oft ausschlaggebend 
sind, ganz abgesehen — denkt. Bei einem städtischen E lek triz itä tsw erk  
w erden oft die technischen Erw ägungen über die A rt der K raftanlage gegen
über dem Einflüsse, den die R aum bedarfsfrage in Folge der B odenpreise aus
übt, zurücktreten .
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Von g röß ter W ichtigkeit is t die richtige E rrechnung der Selbstkosten , so 
w ohl die V orausberechnung w ie die nachträgliche F eststellung. M angelhaften 
V orstellungen auf diesem G ebiete entspringen neben falscher B eurteilung des 
M ark tes die m eisten w irtschaftlichen Mißerfolge. E rforderlich is t zunächst 
die K enntnis der G rundbegriffe, w ie sie die folgende Tafel veranschaulicht.

A rb e its to ffe  m it  F ra c h t,  V e rp a c k u n g , A n fu h r , Z o ll 
H e r s te l lu n g s lö h n e  m it  A ib e ite rv e r s ic h e ru n g s k o s te n  
o rd e n t l ic h e  A b s c h re ib u n g e n  fü r  A b n u tz u n g  u n d  A lte rn  d e r  F a b r ik 

a n la g e n

B e tr ie b s le i tu n g  (G e h ä lte r ,  L ö h n e , B u re a u -U n k o s te n )
R a u m k o s te n
fe s te  S o h u ld z in s e n  fü r  F a b r ik k a p i ta l ie n
K o s te n  fü r  K ra ft, L ic h t,  H e iz u n g , L ü f tu n g , R e in ig u n g , P f ö r tn e r ,  

W ä c h te r
U n te rh a l tu n g  d e r  F a b r ik a n la g e n  ( In s ta n d h a l tu n g ,  A u s b e s s e ru n g e n )  
L a g e rn  u n d  B e w eg e n  v o n  S to ffe n  u n d  S tü c k e n  
V e rs ic h e ru n g sg e b ü h re n  f ü r  F e u e r  u  s. w .
S te u e rn  (d ie  F a b r ik  b e tre ffe n d )
V e rs ic h e ru n g sk o s te n  fü r  A n g e s te l l te  u n d  (sog . u n p ro d u k tiv e )  

A rb e ite r

G e s c h ä f ts fü h ru n g  u n d  V e rw a ltu n g  (G e h ä lte r ,  L ö h n e , g e w ä h r le is te te  
G e w in n a n te i le ,  U n k o s te n )  ' 

o rd e n tl ic h e  A b s c h re ib u n g e n  u n d  U n te rh a l tu n g s k o s te n  fü r  G e 
s c h ä f tsa n la g e n  (V e rw a ltu n g s g e b ä u d e , In v e n ta r  u . s. w .) 

fe s te  S c h u ld z in s e n  fü r  G e s c h ä f ts k a p ita l ie n
R a u m k o s te n  m it  L ic h t, H e iz u n g ,  K ra f tv e rb ra u c h  (A u fz ü g e , 

L ü f tu n g )
w e rb e n d e  U n k o s te n  (R e ise n d e , A n z e ig e n , V e rm it te lu n g s g e b ü h re n )  
L a g e rn  u n d  F re il ie f e ru n g  v o n  V e rk a u fs w a re n  
V e rs ic h e ru n g sk o s te n  f ü r  F e u e r  u . s . w .
S te u e rn  (d e n  a l lg e m e in e n  G e s c h ä f ts b e tr ie b  b e tre ffe n d )  
V e r s ic h e ru n g sk o s te n  f ü r  A n g e s te l l te  u n d  H ilfs k rä f te

G e w in n  (R ü c k la g e n  e in sc h l. a u ß e ro r d e n tl ic h e r  A b s c h re ib u n g e n ,  
K a p ita lv e rz in su n g )

W a g n is g e b ü h r  (N a c h lä s se . A u sfä lle )

U nklarheit h e rrsch t auch oft über die E rgänzungskosten , die nicht selten 
den Erfolg entscheiden. B esonders w ichtig  sind die festen K osten, die innerhalb 
großer U m satzgrenzen gleich hoch bleiben. ' E rst auf G rund k la re r V or
stellungen über die preisbildenden G rößen ist eine zuverlässige  F abrikbuch
führung, die auch die nicht unm ittelbar w erbenden  K osten genau nachw eist, 
möglich. Die a lte  Selbstkostenrechnungsw eise, bei der ein gleichm äßiger 
V om hundertsatz der Lohn- oder A rbeitsstoffkosten bei allen E rzeugnissen  
desselben B etriebes für A bnutzung und Fabrikunkosten  aufgeschlagen w ird , 
ist für v erw ickeltere , insbesondere gem ischte B etriebe unzutreffend. F ür die 
H erstellung von M aschinengrößen, die besonders kostsp ielige und um fang
reiche, selten ausgenutzte  W erkzeugm aschinen erfordern , sind andere  S ätze  
für A bschreibung, V erzinsung und P la tzkosten  richtig  als für M assenerzeug
nisse. Solche E rw ägungen haben Fabriken, die früher m it einem  D urch
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schnittsaufschlage von 100 aufs H undert des A rbeitslohnes rechneten, dazu 
geführt, bei E rzeugnissen gleicher A rt, aber verschiedener Größe Abstufungen 
von 40 bis 400 vH einzuführen. D adurch kann die ganez M arktlage um
gestoßen w erden. Die Fälle, w o sich Fabrikanten  im Irrtum  darüber befinden, 
w ie sich U nkosten und Gewinn aus der Fabrikation  auf verschiedene G attungen 
ih rer E rzeugnisse verteilen , sind — m itunter zum Schaden ganzer Industrien 
— häufig.

Ebenso w ichtig  w ie die V orausberechnung von A nschaffungskosten ist bei 
technischen Anlagen die V orausberechnung der B etriebsergebnisse; von ihr 
hängt der Erfolg oft noch m ehr ab als von der technisch guten Ausführung, 
denn die falsche V oraussicht des W irtschaftsergebnisses ist m eist noch 
schw erer gutzum achen als ein Anlagefehler. Aus der N otw endigkeit, sowohl 
die Ausgaben w ie die Einnahm en vorauszuberechnen, ergeben sich Fragen, 
die über die E rrechnung der Selbstkosten  w eit hinausgehen. So sind bei 
P lanung einer E isenbahnanlage unter anderen w irtschaftlichen F ragen  die 
folgenden zu lösen: W ahl der B etriebsk ra ft; T rassierung  nach den Gsichts- 
punkten der A nlagekosten — besonders des G runderw erbs —, des w irtschaft
lichen W ertes  der zu berührenden oder zu erschließenden G ebiete m it ihrem 
H interlande und der bestehenden oder zu erw artenden  A nschlußw ege; Ab
schätzung der V erkehrsdichte an Personen  und G ütern; Tariffragen. Häufig 
erfo rdert die zw eckm äßige G estaltung technischer Entw ürfe auch die Kenntnis 
der W irtschaftsverhältn isse  frem der Industrien oder die Fähigkeit, rasch  in sie 
einzudringen.

Eine w ichtige T eilfrage der W irtschaftlichkeitsrechnung bilden die Ab
schreibungen. Sie hängen nicht nur von der technischen E ntw ertung, also 
dem Altern und der Abnutzung, sondern auch von w irtschaftlichen Einflüssen 
ab. Z w ar fo rdert das G esetz bei B etriebsanlagen nicht die B ew ertung zum 
jew eiligen V eräußerungsw erte, sondern e rk lä rt die A bsetzung einer der B e- 
triebsw ertm iderung  entsprechenden A bschreibung für zureichend; un ter dem 
D rucke des W ettbew erbes und des raschen technischen Fortsch rittes w erden 
aber heute die m eisten technischen Anlagen früher, als A ltersschw äche es b e 
dingen w ürde, beseitigt. Auch die H eim fallast bei K onzessionsanlagen kann 
eine A bschreibung aus w irtschaftlichen Gründen veranlassen.

W esentlich is t auch die richtige U nterscheidung zw ischen E rsa tz  (E r
gänzung, E rneuerung) und V erbesserungen, denen A nlagekostennatur zu
kommt, und U nterhaltung, die sich aus der laufenden Instandhaltung und den 
A usbesserungen zusam m ensetzt und zu den B etriebskosten gehört.

Reiche P re is- und Selbstkostenkenntnisse schaffen im Verein m it gutem 
technischem  W issen große V orteile: beim Einkäufen, beim Verkaufen, bei der 
berufsm äßigen A bschätzungstätigkeit; oft ersparen  sie m ühselige E ntw urfs
und V eranschlagungsarbeit. T ritt dazu auf der G rundlage reicher Erfahrungen 
die sichere E rkenntnis der Gundbedingungen für die W irtschaftlichkeit tech
nischer B etriebe, z. B. des maßgebenden Einflusses des A usnutzungsfaktors 
und der w irtschaftlichen G rundgesetze, w ie z. B. der W echselw irkungen 
zw ischen A ngebot und N achfrage, so entw ickelt sich bei günstiger V eran
lagung eine fast gefühlsmäßige U rteilssicherheit in bezug auf die B etriebs
aussichten von E rw erbsunternehm en.
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Einen w ichtigen Zweig w irtschaftlichen W issens b ildet für den Ingenieur 
das Lohnw esen. Die einfachste Entlohnungsform , der Zeitlohn, is t zum eist 
durch das S tücklohnverfahren und das noch verw icke lte re  P räm ien v e r
fahren v e rd rän g t w orden. D iese sind G rundpfeiler der neuzeitlichen In
dustriew irtschaft. Ihre B edeutung ist eine doppelte: sie entlohnen die tüch tigere  
L eistung besser und verbilligen tro tzdem  das A rbeitsstück , indem  sie, ohne 
eine schw er durchführbare B eaufsichtigung nötig zu m achen, den Fleiß des 
A rbeiters anspornen; gleichzeitig führen sie eine besse re  A usnutzung der 
W erkzeugm aschinen und sonstigen B etriebshilfsm ittel, des P la tzes  und des 
B etriebskap ita ls herbei. Die K enntnis der den versch iedenen  V erfahren eigen
tüm lichen G rundsätze bedeu te t noch keine B eherrschung  dieser auch sozial 
w ichtigen F ragen ; auch die W irkungen auf den A rbeiter und die B eschaffen
heit des E rzeugnisses m üssen in R echnung gezogen w erden . Häufige H erab 
setzung der Stücklohnsätze w egen e rre ich te r hoher S tundenverd ienste  kann 
nicht nur eine begreifliche Interessenm inderung, sondern infolge des von der 
O rganisation  ausgehenden Zw anges bew ußte U nterleistungen der T üchtigsten  
zu r Folge haben. Die in A m erika erdachten  P räm ienverfah ren , die gegen
über dem Stücklohn eine B egrenzung des V erd ienstes anstreben , indem sie 
außer einem Stundenlohne eine S ondervergü tung  gew ähren , die m it der Zeit
ersparn is gegenüber einer angenom m enen A rbeitsdauer steig t, haben sich bei
sp ielsw eise infolge W iderstandes unserer A rbeiter in D eutschland nich t an 
nähernd  so einzuführen verm och t w ie in Am erika.

D ie industrielle V erw altungstä tigkeit ste llt noch m anche andere w ir t
schaftlichen A nforderungen an den T echniker. So bedingt der E inkauf neben 
technischem  W issen und W arenkenntn issen  n ich t nur die K enntnis der ein
schlägigen M ark tverhä ltn isse , sondern überhaupt richtiges w irtschaftliches 
Denken. Die E ntscheidung nach dem einen oder anderen  hervorstechenden  
G esichtspunkte s ta tt  nach der G esam theit der w irtschaftlichen  B egleit
um stände is t beim  Einkauf allzu häufig. Es kann aber je nach den Um
ständen richtig  oder falsch sein, ein teu re res  und besseres  E rzeugnis einem 
billigeren und geringeren vorzuziehen. W ählt z. B. ein K äufer, für den nicht 
schon die G eldfrage entscheidet, eine gegenüber einem anderen  A ngebote um 
40 000 M teu re re  1000 PSc-D am pfm aschine und erz ie lt dafür die nicht un
w esentliche D am pfersparnis von 1 kg für die P S e -S tu n d e , so w ird  un ter 
D urchschnittsverhältn issen  die erhebliche Jah resle istung  von e tw a  2 Millionen 
P ferdekraftstunden  nötig sein, um das M ehr an A bschreibung und V erzinsung 
auszugleichen. A ußer der F rage  der B etriebssicherheit, deren  W ichtigkeit je 
nach dem V erw endungszw ecke seh r versch ieden  sein kann, w erden  in diesem 
Falle der voraussich tliche U nterschied in den U nterhaltungskosten  (In stand 
haltung, A usbesserungen) und der R estw e rt bei A ußerdienststellung, un ter 
U m ständen auch noch andere G esichtspunkte, den A usschlag geben. M it der 
A usnutzung einer längeren L ebensdauer is t aus den erw ähn ten  G ründen nicht 
allgem ein zu rechnen. Je  nach den B etriebsverhältn issen  w ird  also die E n t
scheidung verschieden auszufallen haben. So rechnet der A m erikaner b e i
spielsw eise m it einem w eit schnelleren E rsa tzsch ritte  als der D eutsche. Oft 
w ird  auch über versch iedene B etriebskräfte  auf G rund einseitigen V ergleichens 
der B etriebsstoffkosten geurteilt. W äre  das w irtschaftlich  richtig, so gäbe es 
im A nschlüsse an städ tische G as- und E lek triz itä tsnetze  fas t nur G asm otoren ,
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kaum  aber E lektrom otoren für gew erbliche Betriebei; denn die B rennstoff
kosten verhalten  sich w ie 1 : 2. D as Gegenteil ist der Fall; der Vergleich der 
g e s a m t e n  B etriebskosten  ergib t eben ein anderes Bild als die G egenüber
stellung zw eier zw ar hervorstechenden, allein aber nicht m aßgebenden Größen.

Auch das A brechnungsw esen erfo rdert häufig die M itw irkung des In
genieurs, nam entlich des B auleiters g rößerer technischer Anlagen.

In hohem M aße erfo rdert der Beruf des L eiters technischer B etriebe für 
öffentliche Zwecke, w ie Bahnen, E lektriz itä tsw erke, G asanstalten, w irtschaft
liches V erständnis. Urteil über die V erhältnisse und Bedürfnisse aller an dem 
B etriebszw ecke B eteiligten und über die daraus hervorgehenden geschäftlichen 
M öglichkeiten ist hier notw endig.

Am dringendsten tr itt das E rfordernis w irtschaftlichen Denkens an den in 
W ort oder Schrift w erbend tätigen Ingenieur heran. Dabei w irk t nichts be
fruchtender auf die Entw urfs- und Fabrikationstätigkeit als die hierbei sich 
ergebende lebendige B erührung mit dem M arkte. Ohne genaue w irtschaft
liche Kenntnisse von der eigenen Industrie, ohne die Fähigkeit zur Beurteilung 
der W irtschaftsverhältn isse der V erbraucher lassen sich die besten technischen 
K enntnisse nicht ausnutzen. H ängt der Einzelerfolg auch s ta rk  m it persön
lichen Eigenschaften zusam m en, so is t doch ein b re ite re r Erfolg nicht ohne 
w irtschaftliches Zielbewußtsein denkbar. Namentlich bedingt die bei tech 
nischen G eschäften allgemein übliche m ündliche V erhandlung w irtschaftliches 
V erständnis und im Zusam m enhänge dam it kaufm ännische G ew andtheit.

Viele Ingenieure sind berufen, als selbständige G eschäftsleute oder V or
stände von Gesellschaften eine allgemein leitende T ätigkeit auszuüben. Auch 
bei einer T rennung der A rbeitsgebiete innerhalb einer G eschäftsleitung hört 
die gesetzliche und in den meisten Fällen auch die m oralische V erantw ortlich
k e it nicht bei den technischen Erw ägungen auf. Zudem is t schon bei vielen 
B eam tenstellungen eine völlige Trennung w irtschaftlicher und technischer B e
tätigung  undurchführbar, ein D irektor im w ahren  W ortsinne aber, der nicht 
auch die w irtschaftlichen G esichtspunkte voll w ürd ig t, ist nicht denkbar. 
N aturgem äß bedarf der geschäftsführende T echniker auch w eitergehender 
Sonderkenntnisse. B esonders w ichtig ist das V erständnis der Buchführung 
und  des Abschlusses. V erstehen und W erten  eines A bschlusses bedeute t frei
lich m ehr als die Kenntnis der Buchführungs- und Abschlußformen. B ezeich
nend is t in dieser R ichtung, daß der Unkundige der Gewinnziffer den größten 
W ert beimißt, der Kenner nur einen bedingten. Die A nlagenw erte, ihr Zu
w achs, die A bschreibungen, die flüssigen M ittel, die etw aigen Beteiligungen, 
•der B esitz an W ertpapieren , die Außenstände, die L agerbestände, der E rsatz 
an  B etriebshilfsm itteln, die V erschuldung gegen und ohne Unterpfand, die 
R ückstellungen, die Quellen des G ewinns und sein V erhältnis zum Umsätze, 
zu  den U nkosten, zum N enngeschäftskapitale und zu den w irklichen w erbenden 
M itteln, der V ergleich dieser Ziffern mit den früheren A bschlußergebnissen 
•und den entsprechenden W erten bei W ettbew erbunternehm ungen — das sind 
für den Kenner w esentliche U rteilsm aßstäbe. W er solcher B eurteilung nicht 
fähig ist, ist nicht zum D irektor geeignet und kann als gew issenhafter Mann 
die V eran tw ortungslast nicht tragen, kann auch einen eigenen B etrieb nicht 
ohne großes W agnis leiten. Die Leitung größerer U nternehm en fordert natiir-
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lich auch die Fähigkeit zur B eurteilung der allgem einen heim ischen W ir t
schaftsverhältn isse , oft auch des W eltm ark ts und des G eldm arktes.

D er w irtschaftlich  un terrich te te  Ingenieur is t sogar verm öge der G e
wöhnung an m athem atische B ehandlung und graphische D arstellung geeig
neter Aufgaben berufen, auf gew issen G ebieten der kaufm ännischen V er
w altung schöpferisch zu w irken : das gilt von der industriellen S ta tis tik  und 
der dringend nötigen U m gestaltung der Buchführung, insbesondere der v e r
b reite ten  falschen A bschreibungsverfahren. Die äußere E inrichtung der V er
w altung hat e r bereits durch die Schaffung von B ureaum aschinen, w ie Schreib-, 
Rechen-, Kopierm aschinen, und Hilfsmitteln w ie die K arto thek  günstig 
beeinflußt.

Bei der w irtschaftlichen Ausbildung des Ingenieurs kom m t es nicht in e rs te r  
Reihe auf theoretische vo lksw irtschaftliche K enntnisse an, noch genügt die 
A nlernung kaufm ännischer Übung. Auf die G ew öhnung an w irtschaftliches 
Denken komm t es an. Sie allein gibt die sichere G rundlage zw eckvoller tech 
nischer T ätigkeit und industrieller O rganisation. D as Aufnehmen w irtschaft
licher L ehren ohne vorher erw orbene, reiche p rak tische Erfahrung w ird  im 
allgemeinen w enig nützen, m itunter aber durch unkritische A nw endung von 
Lehrm einungen schaden. Zur K lärung se lbsterw orbener E rfahrungen, zu ihrer 
E inordnung in das W irtschaftsleben der G esam theit und zur G ew innung eines 
höheren, allgem eineren S tandpunktes können theoretische Studien dem In
dustriellen wohl dienen.

W irtschaftliches W issen und Denken der Einzelnen können für die G e
sam tindustrie sehr w ertvo ll sein. Sie lehren K risenanzeichen deuten  und e r
zeugen Hemmungen gegenüber m anchesterlicher Z ügellosigkeit des W e tt
bew erbs. Auch das V erhältnis zw ischen Industrie und B ankgew erbe kann d a
durch gew innen, indem einerseits einer unangem essenen A bhängigkeit der 
Industrie vorgebeugt, anderse its der G eldm arkt vo r übertriebenen  A nsprüchen 
der Industrie geschützt w ird.

M it w irtschaftlichen Kenntnissen m üssen rech ts- und gesellschaftsw issen
schaftliche verbunden sein, w enn der Ingenieur als Industrieller seiner A ufgabe 
— auch der im öffentlichen Leben seiner harrenden  — voll gerech t w erden  
will. Ähnlich w ie anderen  Zw eigen unserer Kultur, so m angelt auch unserem  
W irtschaftsleben nicht der — kaufm ännische oder technische — Spezialist, 
wohl aber m angelt es häufig noch an Industriellen im w ahren  Sinne, an ta t
kräftigen, gediegenen Persönlichkeiten, die m it technischer und w irtsch a ft
licher E rkenntnis gesä ttig t sind.

DIE M ASCHINENLIEFERUNG UND DAS G ESETZ.
Von RICH. WAHLE, H ilden im  Rhld.

(V o rg e tra g en  im  N ie d e rrh e in is c h e n  B e z irk sv e ^e in  d e u ts c h e r  In g e n ie u re .)

Für einzelne von uns is t der M aschinenbau die Kunst der H erstellung von 
M aschinen, die gew issen A nforderungen entsprechen, für andere die K unst, 
durch den Bau und den V ertrieb von M aschinen Geld zu verdienen. W enn  
jene ihre Pflicht erfüllt sehen, sobald die M aschine den B etrieb  ordnungsm äßig 
übernom m en hat, b leibt für diese außerdem  noch die keinesw egs leich tere  
Aufgabe, den A bnehm er davon zu überzeugen, daß und inw iew eit die ü b e r-
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nomm enen V erpflichtungen, die niem als ausschließlich technischer A rt sind, e r
füllt sind und die bedungene G egenleistung einzutreten hat. Den mit den tech
nischen je tz t aufs innigste verknüpften rechtlichen Fragen hat ein jeder von 
uns, der nach außen V erantw ortung träg t, m ehr als ihm lieb w ar, Aufmerk
sam keit zu schenken gehabt und sich dabei von der N otw endigkeit überzeugt, 
einen Ü berblick und einige Kenntnisse darüber, w as R echtens ist, zu ge
winnen.

W er lediglich auf em pirischem  W ege Lösungen finden will, w ird  zumeist 
an unrichtiger Stelle entgegenkom m end oder unnachgiebig sein, bewilligen, 
w as er nicht mußte, oder Forderungen stellen, zu denen er nicht berechtigt 
w ar, da die sogenannte Rechtsem pfindung und das geltende R echt oft zwei 
voneinander ganz verschiedene Dinge sind. Noch einige B em erkungen, ehe 
ich zur Sache übergehe. Zunächst will ich die F rage beantw orten , w ie w eit 
das V ertrauen begründet ist, daß die nachfolgenden Ausführungen eines In
genieurs über den spröden R echtsstoff sachlich richtig sind. B eratung und 
K ritik von berufener fachm ännischer Seite sind selbstverständlich  in aus
giebiger W eise vorausgegangen, sodaß alle angezogenen G esetze und B ei
spiele in dem vorgebrach ten  W ortlau t auf der praktischen R echtsübung be
ruhen. Sie theoretisch  zu erö rtern , ist nicht Aufgabe dieses V ortrages. Die 
Aufgabe, Rechtsbegriffe, die durch cm, g und sk nicht gem essen w erden 
können, allseitig zu beherrschen, erfordert, w ie jede andere W issenschaft, die 
volle Zeit und H ingabe eines M enschen. Die Aufgabe, die ich mir gestellt 
habe, besteh t nur darin, den Verlauf einer M aschinenlieferung vom Angebot 
bis zur Schlußzahlung zu durcheilen und auf die am meisten interessierenden 
gesetzlichen Bestim m ungen an Hand der landläufigsten Beispiele hinzuweisen. 
Ein W erk, das diese Bestimm ungen, sow eit sie in der M aschinenindustrie am 
häufigsten auftreten , aus dem G esichtsw inkel betrach te t, in w elchem  sie uns 
erscheinen, und das auch die für uns w ichtigsten Entscheidungen enthält, gibt 
es bedauerlicherw eise  bis heute noch nicht,*) so nützlich es w äre , so viel 
Mühe und K opfzerbrechen es R ichtern, A nwälten und uns selber ersparen  
w ürde. V ielleicht bieten meine Ausführungen für B erufenere eine Anregung 
dazu, sich m it diesem G edankengang näher zu befassen.

An die Spitze m eines V ortrages stelle ich den S a tz : „Handle ste ts  nach 
dem G esetz, und du w irs t es an deiner Seite finden, w enn du es b rauchst; 
handelst du gegen das G esetz, so findest du es dann auf Seite deiner G egner.“ 
Die Bestim m ungen, m it denen ich mich beschäftigen w erde, befinden sich fast 
säm tlich in der aus 5 Büchern bestehenden Sammlung, die den T itel B ürger
liches G esetzbuch führt, und zw ar in den ersten  beiden B üchern mit den Ü ber
schriften A llgem einer Teil und R echt der Schuldverhältnisse.

F ast alle diese Bestim m ungen entfallen, w enn sich die P arte ien  auf andere 
geeinigt haben. Da es aber fast unmöglich ist, eine W illenserklärung so genau 
zu begrenzen, daß für alle m öglicherw eise eintretenden Fälle Bestimm ungen 
vorgesehen sind, so gibt es keine Lieferung, bei der nicht neben den be
stim m ten Abmachungen die allgem einen Bestimm ungen des G esetzes An
w endung zu finden hätten. Es sei jedoch bem erkt, daß nicht alle Sonder

• )  In z w isc h e n  i s t  e in  k le in e re s  k r it is c h e s  S c h r if tc h e n  e rsc h ien e n , b e t i t e l t : F ra n k , A lfo n s ; D ie  M asch in en - 
tn d u s t r ie  u n d  ih re  G e fä h rd u n g  d u rc h  d ie  R e c h tsp re c h u n g . F re ib u rg  i. B. 1907. I. B ie le fe ld . —  Red
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abm achungen unbedingt G eltung haben. Solche, die gegen zw ingende V or
schriften des G esetzes oder gegen die guten S itten  verstoßen, sind von vorn 
herein nichtig.

W enn jem and sich bei der B estellung einer M aschine ausbedingt, allen 
von ihm bei der Abnahme zu stellenden A nforderungen habe der L iefe rer ohne 
W iderrede nachzukom m en, so b rauch t der le tz tere  doch nur gerechte, aber 
nicht ungerechte V orschriften zu erfüllen; denn die B estim m ung verstöß t, 
nam entlich sow eit sie auf le tz tere  ausgedehnt w ird , gegen die guten Sitten. 
Eine V ereinbarung, durch die der Em pfänger zugesteht, der L ieferer b rauche 
für Schaden nicht zu haften, w ird  unw irksam  — der L ieferer kann also tro tz 
dem zum S chadenersatz  herangezogen w erden  —, w'enn er m it V orsatz  oder 
A rglist gehandelt hat. U nsere L ieferungen beginnen gew öhnlich m it einem 
schriftlichen K ostenanschlag. D ieser is t nach dem G esetz ein A ntrag  auf 
Schließung eines V ertrages. Ein V ertrag  kom m t dadurch zustande, daß beide 
Parte ien  einen übereinstim m enden W illen zum A usdruck b ringen: A will die 
M aschine liefern, B will sie übernehm en, beides zu vere inbarten  Bedingungen. 
Die schriftliche Form  ist hierbei keinesw egs vorgeschrieben. Die m ündliche, 
bei w elcher also beide Teile anw esend sind, und auch die telephonische sind 
gleichberechtigt. Bei allen dreien ist, w enn es zum S tre ite  kom m t, bei der 
A uslegung der w irkliche W ille der V ertragschließenden zu erforschen. Bei 
einem gut abgefaßten schriftlichen V ertrag  ist das am leichtesten  und sichersten  
möglich. Bei den anderen Form en ist man, w enn es zum S tre ite  darüber 
komm t, w as v e re in b a rt w urde, m ehr als bei jenem auf Zeugen und N eben
um stände angew iesen ; deshalb is t er die zw eckm äßigste. An den K osten
anschlag ist der F abrikan t gebunden, falls e r nicht das W ort „freib leibend“ 
oder dergleichen darauf geschrieben hat, jedoch nur solange, als der E ingang 
der A ntw ort un ter regelm äßigen U m ständen e rw a rte t w erden  darf. Bei ein
fachen G egenständen m ußte also der Em pfänger das A ngebot am T age des 
Einlaufens oder am nächstfolgenden bean tw orten , bei G egenständen, bei 
w elchen eine längere Prüfung nötig ist, darf e r sich auch die h ierfür erfo rd er
liche Zeit lassen. W enn also jem and, der einen K ostenanschlag erhalten  hat, 
uns nach 8 Tagen schreib t, er könne sich noch nicht entscheiden, w eil die 
A ngebote einiger K onkurrenten ausstehen, so brauchen w ir nachher den Auf
trag  nicht m ehr anzunehm en. N atürlich w ürde  es einem Fabrikan ten  auf die 
D auer sehr schlecht gehen, w enn er sich auf den S tandpunkt des G esetzes 
stellte. E r w ird  dies auch nur in dem Ausnahm efalle tun, w enn durch ein
getre tene  U m stände die Ausführung unerw ünscht ist, z. B. w enn er entdeckt, 
daß e r einen großen R echenfehler begangen ha t oder dergleichen. Aus diesem  
G runde bedingen sich auch B ehörden bei V erdingungen gew öhnlich aus, daß 
jeder E inreichende an seinen A nschlag bis zu einem im vo rau s angegebenen 
Zeitpunkt gebunden bleiben m uß; die A nbieter sind dann solange gebunden, 
im  allgem einen ist es für den Fabrikan ten  nicht p rak tisch , w enn es nicht aus
drücklich v erlang t w ird , eine bestim m te B indungsfrist für den K ostenanschlag 
anzugeben. E r w ird  den A uftrag zum eist annehm en, auch w enn er sp ä te r e r
teilt w ird, beraub t sich aber des M ittels, bei v e rsp ä te te r  E rteilung zurückzu
treten , w enn besondere G ründe dafür sprechen.

W enn der Em pfänger des K ostenanschlages uns den A uftrag erteilt, aber 
an dem A ngebot e tw as ändert, z. B. den P re is  beschneidet oder die L ieferzeit
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v erkü rz t und dergl., so ist dies nach dem G esetz als Ablehnung, verbunden 
m it einem neuen A ntrage, zu betrach ten , den er uns stellt, an den also er, 
aber nicht w ir gebunden sind. Nehmen w ir ihn in der ordnungsm äßig kurzen 
F rist an, so is t er gebunden, im anderen Falle kann er zurücktreten . Auch 
S tillschw eigen kann eine Annahme bedeuten, w enn dies nach der V erkehrsitte  
üblich ist oder aus den U m ständen hervorgeht. W enn w ir einer Firm a einen 
A uftrag lediglich unter Nennung des P re ises  erte ilt haben und sie bestätig t ihn 
unter Bezugnahm e auf ihre gleichzeitig eingesandten gedruckten L iefer
bedingungen, so sind w ir an diese gebunden, w enn w ir nicht rechtzeitig  Ein
spruch erheben. Nicht sta tth aft ist es jedoch, w enn eine Firm a auf dem 
R echnungsform ulare vorgedruck te  neue Bestim m ungen stellt, z. B. „zahlbar 
am 15ten des der L ieferung folgenden M onates“ . An solche brauchen w ir uns 
nicht zu halten ; denn sie sind eine einseitige Änderung eines schon bestehenden 
V ertrages und daher ungültig. So lange die P arte ien  sich nicht über alle 
Punkte  eines V ertrages geeinigt haben, über die nach der E rklärung auch nur 
einer P a rte i eine V ereinbarung getroffen w erden  sollte, ist im Streitfälle der 
V ertrag  nicht geschlossen. W enn also in der mündlichen Schlußverhandlung 
über einen langen und ausführlichen K ostenanschlag die verfügbare Zeit mit 
der B eratung der zw eckm äßigsten M aßnahm en und des P re ises  verstrichen 
ist, und diese P unk te  selbst endgültig festgelegt sind, und w enn man sich 
unter H inw eis auf eine abschließende B eratung des R estes am nächstfolgenden 
Tage trenn t, darf dann der A uftrag als erte ilt b e trach te t w erden?  K einesw egs! 
W enn sich in dieser B eratung eine Einigung über K raftverbrauch, L iefer
zeit usw . nicht erzielen läßt, ist alles V orangegangene w ertlos. D asselbe tr itt 
ein, w enn spätere  U m stände ergeben, daß nur eine scheinbare Einigung Vor
tag, die beiden Teile sich also in W irklichkeit nicht geeinigt haben.

W ir haben z. B. übernom m en, 300 W alzenringe aus vom  B esteller zu 
sendenden Zylindern aus S iem ens-M artin-S tahl zu drehen, und es stellt sich 
bei der Ankunft heraus, daß sie aus besonders hartem  M ateria l bestehen. Da 
in der A nfrage nur von S.-M .-Stahl die Rede w ar, brauchten  w ir nur m i t t e l 
h a r t e n  anzunehm en; es lag nicht in unserer Absicht, zu dem angebotenen 
P re ise  besonders harten  zu drehen, und w ir brauchen den A uftrag nicht auszu
führen. Unerheblich aber ist es, w enn eine Einigung über solche P unkte  nicht 
ausdrücklich erfolgt ist, w elche durch H andelsgebrauch oder G esetz geregelt 
sind. Es w äre  z. B. von beiden Teilen vergessen  w orden, Zahlungs- und 
G arantiebedingungen zu vereinbaren . H ätten  beide Teile bis dahin m ehrere 
G eschäfte zu s te ts  denselben Zahlungs- und G arantiebedingungen abge
schlossen gehabt, so w ürden  diese ohne w eiteres gelten. Im anderen Falle 
w ürden die gesetzlichen gelten. D er R ichter w ürde jedoch nicht zugeben, 
daß einer der Teile den V ertrag  als ungültig erk lärt, w eil über diese Punkte 
keine A bm achungen getroffen w urden, auch nicht, daß er den anderen nach
träglich  vor die W ahl stellt, besondere V orschriften darüber hinzunehmen 
oder zurückzutreten .

Solche U nterlassungen dürfen aber nur Punkte  betreffen, von denen anzu
nehmen ist, daß der V ertrag  auch ohne genaue Bestim m ungen darüber zu
stande gekomm en w äre.

Ein Auftrag, der unter V orbehalt schriftlicher B estätigung erte ilt w orden 
ist, b indet den B esteller erst, w enn er diese erte ilt hat. Ein besonders kenn
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zeichnendes Beispiel habe ich vor kurzem  erfahren. D er V ertre te r einer b e 
deutenden G esellschaft ha tte  einen großen P osten  M aschinen in einem  W ett
bew erb  in A uftrag erhalten , bei dem m ehrere  nicht sehr harm onierende 
D irektoren der bestellenden A ktiengesellschaft anw esend w aren . Als er nach 
A bstattung des D ankes die Türklinke in die H and nahm, klopfte ihm einer 
derselben w ohlw ollend auf die Schulter m it den W orten : „D as heißt, H err N., 
der A uftrag gilt e rs t nach schriftlicher B estätigung .“ D iese B estätigung ist 
niem als eingetroffen. In den m eisten Fällen b ie te t die nicht vollkom m ene, 
eindeutige und abschließende Erledigung solcher V erhandlungen beiden Teilen 
die M öglichkeit des R ücktrittes, w obei gem äß der heutigen Industrie lage der 
L ieferer der leid tragende Teil sein w ird.

Ich will nun zu dem Kapitel der Irrtüm er und Fehler übergehen.
D as S prichw ort sag t: Irren  is t m enschlich; — aber das L ehrgeld zah lt im 

geschäftlichen Leben der Irrende. Ein K ostenanschlag, der seh r billig ausge
fallen ist, w eil bei der B erechnung irgendw o ein Fehler gem acht w urde, w o
durch die Summ e z. B. an s ta tt m it 13 000 m it 12 000 M und etlichen H underten, 
Zehnern und Einern abschloß, muß erfüllt w erden, se lbst w enn diese U rsache 
mit völliger S icherheit nachgew iesen w erden kann. G leichw ohl g ib t es eine 
gew isse A rt von Irrtum , w elche uns berech tig t, von einem V ertrage  durch 
„A nfechtung“ zurückzutreten . Der betreffende S atz  lau te t: „W er bei der 
A bgabe einer W illenserklärung über deren Inhalt im Irrtum  w ar, oder eine 
E rk lärung  dieses Inhaltes überhaupt nicht abgeben w ollte, kann die E rk lärung  
anfechten, w enn anzunehm en ist, daß er sie bei K enntnis der Sachlage und bei 
verständ iger W ürdigung des Falles nicht abgegeben haben w ü rd e ; als Irrtum  
über den Inhalt der E rk lärung  gilt auch der Irrtum  über solche 
E igenschaften der P erson  oder der Sache, die im V erkehr als 
w esentlich angesehen w erden .“ Die A nfechtung muß unverzüglich erfolgen. 
Es w äre  jedoch gefehlt, anzunehm en, daß eine A nfechtung w egen des e r 
w ähnten B erechnungsfehlers oder im allgem einen w egen eines Irrtum s, der 
u n s  zur L ast fällt, erfolgen kann; sondern ihr w ürde nur sta ttgegeben , w enn 
der A nbietende o h n e  sein V erschulden die Sachlage falsch beu rte ilt hat, oder 
w eil er durch einen U ngehorsam  der körperlichen M echanik e tw as  anderes 
ausgedrückt hat, als er w ollte.

W enn w ir z. B. gleichzeitig eine D am pfm aschine m it R ider- und eine 
solche m it V entilsteuerung auf vorgedruck ten  Form ularen  anbieten, uns in 
le tzteren  jedoch vergreifen , so daß w ir z. B. die in der A usführung viel teu re re  
Ventilm aschine für 10 000, die R iderm aschine für 13 000 M anbieten, so w erden  
w ir m it Erfolg anfechten können; denn w ir hatten  nicht die A bsicht, die 
M aschinen w ie geschehen anzubieten, sondern  um gekehrt. Bei dem A ngebot 
m it dem R echenfehler hatten  w ir jedoch die Absicht, m it 12 000 M anzubieten. 
Daß dies deshalb geschah, w eil w ir uns v o rher in der B erechnung g e ir r t hatten , 
kom m t bei der Entscheidung nicht in Frage.

H ätte  ein K onkurrent gleichzeitig nur eine V entilm aschine angeboten , und 
zw ar für 11 600 M, ferner den P reis, als er gehört hatte , e r sei viel zu teuer, 
auf 11 000 M verringert, nach Aufklärung des S achverha ltes aber w ieder auf 
11 600 M erhöht, so w ürden w ir dem A nfragenden 600 M w ahrscheinlich  
■ersetzen m üssen. W ir w erden  einw enden, daß er bei gebührender A ufm erk
sam keit selbst h ä tte  auf den F ehler kom m en m üssen, und es w ird  unsere
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V erurteilung lediglich davon abhängen, ob man von dem Kauflustigen solche 
Kenntnisse der betreffenden V erhältnisse mit R echt e rw arten  darf. Ist dies 
nicht der Fall, so w erden w ir zw eifellos zum Schadenersatz  verurteilt.

Ohne S chadenersatz  w erden  w ir jedoch anfechten können, w enn w ir wie 
früher übernom m en haben, 300 W alzenringe aus vom B esteller roh gelieferten 
Zylindern aus S iem ens-M artin-S tahl zu drehen und es sich bei Ankunft heraus
stellt, daß sie außerordentlich porös gegossen sind, so daß man besonders 
langsam  drehen muß, dam it nicht beständig die W erkzeugschneide bricht, 
Im G egensatz zu der früheren W alzenlieferung ist diesm al ein V ertrag  zustande 
gekom m en; beide Teile hatten  nicht e rw arte t, daß das S tah lw erk  so porös 
liefern w erde, und so brauchen w ir nicht zum bedungenen P re ise  zu drehen, 
da ein so ungünstiges M aterial nicht vorauszusehen w ar.

Ein in der P erson  liegender A nfechtungsgrund besteht, w enn w ir nach 
Abschluß des V ertrages erfahren, der B esteller habe kurz vorher den Ofien- 
barungseid geleiste t und sei mittellos. Auch w enn eine w esentliche V er
m ögensverschlechterung des B estellers nach dem Abschluß des V ertrages ein- 
tritt, brauchen w ir nicht zu liefern, bevor er angem essene S icherheit geleistet 
oder vo rher bezahlt hat.

Ehe w ir das Kapitel der K ostenanschläge verlassen, wollen w ir noch den 
Fall erö rtern , w enn eine Lieferung ohne V oranschlag übernom m en w orden ist. 
In diesem  Falle sag t das G esetz, daß die Bestim m ung der G egenleistung dem 
Fabrikanten  zusteh t: einer der w enigen Fälle, w o es sich glatt auf seine Seite 
stellt. N atürlich kann e r nicht nach Gutdünken fordern, denn die Bestimm ung 
ist für den änderen Teil nur verbindlich, w enn sie der Billigkeit entspricht, 
sonst entscheidet das Urteil. H ierm it wollen w ir die B esprechung der B e
stim m ungen vor der Erteilung des A uftrags abschließen und uns denen zu
wenden, w elche nachher gelten. (Fortsetzung folgt.)

II. D E R  G E L D -, W A R E N - UND  
A R B E IT S M A R K T .

V o r b e m e r k u n g .
Den nachstehenden Tabellen über die Fonds- und W arenbörse, über den 

Bank- und P rivatd iskont, sow ie über die W echselkurse und die Bewegung 
der Einnahm en aus der (B örsen-) U m satzsteuer und dem Em issionsstem pel 
w erden im zw eiten Hefte unserer Zeitschrift w eitere  Zusamm enstellungen 
folgen. Als G radm esser der Entw icklung des Geld- und K apitalm arktes w erden 
noch die Inanspruchnahm e der R eichsbank und die jew eilige M etalldeckung 
der umlaufenden Banknoten zur D arstellung gelangen. Der B eurteilung der 
allgem einen W irtschaftslage w erden ferner D iagram m e der B ew egung der 
G ütereinnahm en der Eisenbahnen, der Höhe der Kohlen- und R oheisen
förderung und der W arenein- und -ausfuhr dienen. Ü ber die Lage des A rbeits
m ark tes w ird  anhand verschiedener Quellen ebenfalls regelm äßig berichtet 
w erden. Alle diese N achw eise sollen bis aui w eiteres in je zw eim onatigen A b
ständen gegeben und halbjährig sow ie ganzjährig, später auch in m ehrjährigen 
Z w ischenräum en zusam m engefaßt w erden. Den Anfang machen in diesem Hefte 
D arstellungen der Entw icklung in der Zeit vom N ovem ber 1906 bis November 
1907. Es w ird  kaum zu verm eiden sein, daß dem L eser der den D iagram men 
beigegebenen T exte  der eine oder andere technische Fachausdruck aus dem 
B örsen- und Bankleben nicht ganz klar ist. W ir w erden diesem Mangel durch 
V eröffentlichung von einschlägigen A ufsätzen zu begegnen suchen und b e 
scheiden uns für heute mit gelegentlichen Einflechtungen von Erläuterungen.
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Diskont und EffeKtenKurse 
an der B erliner Börse Nov. 1906 

bis Nov. 1907.

D ie  12 in  n e b e n s te h e n d e m  D ia g ra m m  b e h a n 
d e l te n  W e r t e  w e r d e n  s o w o h l  p e r  U l t im o  b e z w .  
im  f re ie n  V e r k e h r ,  a ls  a u c h  p e r  K a s s a  g e 
h a n d e l t  u n d  n o t ie r t .  E s  b e s te h t  d e m n a c h  e in  
U l t im o k u r s  b e z w .  b e i  d e n  M o n ta n a k t ie n  u ñ é  
d e r  A l lg e m e in e n  E l e k t r i c i t ä t s  -  G e s .  e in  s o g .  
K u r s  im  f r e ie n  V e r k e h r  u n d  e in  K a s s a k u r s ;  
G r u n d la g e  u n s e r e r  B e r e c h n u n g e n  b i ld e t  d e r  
U l t im o -  b e z w .  d e r  f r e i e  V e r k e h r s - K u r s .  A ls  
s o lc h e r  i s t  d e r  s o g .  2  U h r - K u r s  z u  G r u n d e  
g e le g t .  F ü r  je d e n  M o n a t w u r d e  e in  D u r c h 
s c h n i t t s k u r s  a u s  d e n  e in z e ln e n  T a g e s n o t i e 
ru n g e n  g e z o g e n .  D ie  13 D u r c h s c h n i t t s k u r s e  
(N o v e m b e r  1906 b i s  e in s c h l .  N o v . 1907) s in d  
a ls  O r d in a te n ,  d ie  M o n a te  a ls  A b s z is s e n  e in g e 
t r a g e n  w o r d e n ;  d ie  d e n  D u r c h s c h n i t ts m o n a t s 
k u r s e n  e n ts p r e c h e n d e n  P u n k t la g e n  s in d  d u r c h  
g e r a d e  L in ie n  v e r b u n d e n .

E in  B l ic k  a u f  d ie  K u r s e n tw ic k lu n g  d e s  
v e r g a n g e n e n  J a h r e s  l e h r t ,  d a ß  f a s t  m it  m a th e 
m a t i s c h e r  G e n a u ig k e i t  n a c h  e in e m  A u fs t ie g  b i s  
in  d e n  D e z e m b e r  1906 b e z w .  J a n u a r  1907, d e r  
s o z u s a g e n  n o c h  d e n  l e t z te n  A u f s t ie g  d e r  H o c h 
k o n ju n k tu r  w i d e r s p i e g e l t  —  d ie  B ö r s e  h a t  
a l l e r d in g s  d e r  k o m m e n d e n  E n tw ic k lu n g  r ic h t ig  
v o r g e g r i f f e n  —  e in  u n a b lä s s ig e s  S in k e n  s ä m t 
l ic h e r  W e r t e  z u  b e o b a c h te n  i s t .  E in  e r s t e r  
T ie fp u n k t  l ie g t  im  A p r i l .  E in ig e  P a p i e r e ,  s o  
n a m e n t l ic h  d ie  B a n k w e r t e ,  z e ic h n e te n  s ic h  in  
d e r  F o lg e z e i t  d u r c h  r e l a t i v e  W id e r s t a n d s 
f ä h ig k e i t  a u s ,  w ä h r e n d  s ic h  b e i  d e n  m e is te »  
M o n ta n p a p ie r e n  d e r  A b s t ie g  u n a u fh a l ts a m  
w e i t e r  v o l lz o g .  D e r  z w e i te  g r ö ß e r e  T ie f 
p u n k t  l ie g t  im  A u g u s t .  D a n n  t r i t t  e in e  
l e i c h te  E r h o lu n g  e in ,  d ie  b i s  in  d e n  O k to b e r  
a n h ä l t ,  b is  d ie  a m e r ik a n is c h e  K r is e  a u f s  n e u e  
e in e n  e m p f in d lic h e n  R ü c k g a n g  h e r b e i f ü h r t ,  d e r  
t e i l s  n o c h  u n te r  d a s  A u g u s t -N iv e a u  f ü h r t ,  s o  
b e i  d e r  C a ñ a d a  P a c if ic - A k t ie  u n d  d e n  S c h if f 
f a h r t s w e r t e n ,  t e i l s  d ie s  N iv e a u  b e in a h e  w ie d e r  
e r r e ic h t .

A m  K o p fe  d e s  D ia g ra m m e s  s in d  d e r  B a n k 
d is k o n t  u n d  d ie  m o n a t l ic h e n  D u r c h s c h n i t t s 
w e r t e  d e s  t ä g l i c h  a n  d e r  B ö r s e  f e s tg e s t e l l t e o  
P r iv a t d i s k o n t s  ( s .  S c h lu ß b e m e rk . )  e in g e z e ic h 
n e t .  D ie  s te ig e n d e n  G e ld s ä t z e ,  d ie  e in e  a u ß e r 
o r d e n t l ic h e  G e ld k n a p p h e i t  w id e r s p i e g e ln ,  
g e b e n  s o z u s a g e n  e in  u m g e k e h r te s  B ild  d e r  a b 
w ä r t s  g e r i c h te t e n  W e r t p a p ie r k u r s e .  G e ld 
t e u e r u n g  u n d  d ie  z a h lr e ic h e n  N e w  Y o r k e r  
D e r o u te n ,  d ie  s c h l ie ß l ic h  in  e in e  a l lg e m e in e  
a m e r ik a n i s c h e  B ö r s e n k r i s i s  a u s a r t e t e n ,  s in d  
d ie  L e i tm o t iv e  fü r  d ie  K u r s b e w e r tu n g  d e s  
J a h r e s  1907 g e w e s e n .  D e r  in te n s iv e n  E n tw ic k 
lu n g  v o n  H a n d e l  u . I n d u s t r ie ,  d e r  n o c h  s c h ä r 
f e r  e in s e t z e n d e n  U b e r s p e k u la t io n  i s t  e in  R ü c k 
s c h la g  g e fo lg t ,  d e n  d ie  B ö r s e ,  d ie  j e d e  E n t 
w ic k lu n g  n o c h  s c h ä r f e r  b e to n t ,  n a tu r g e m ä ß  
n o c h  s c h w e r e r  a l s  d ie  e ig e n t l i c h e  I n d u s t r ie  
e m p f in d e t .

Bank• u. Privatdiskont 
**— Bäbrwtri— —

Privat 1907 '
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Wechselkurse London, Paris, 
New York;

E innahm en aus U m satzsteuer und  
E m iffionsftem pel Nov.1906—Nov.1907.

A uB er d e m  o b e n  e rw ä h n te n  B a n k -  u n d  
P r iv a t d i s k o n t  s in d  d ie  S ä t z e  fü r  t ä g l ic h e s  G e ld  
u n d  fü r  U l t im o -G e ld  M a ß s tä b e  z u r  B e u r te i lu n g  
d e s  G e ld m a r k te s ;  im  V e r k e h r  m it  d e m  A u s 
la n d  u n d  z u r  V e rg le ic h u n g  d e r  L a g e  d e s  
h e im isc h e n  G e ld m a r k te s  m it  d e n  a u s lä n d is c h e n  
G e ld m ä r k te n  d ie  so g . f r e m d e n  W e c h 
s e l k u r s e ,  d ie  z u r  N o t ie ru n g  g e la n g e n ,  
z .  B . a ls  S c h e c k  L o n d o n , S c h e c k  P a r i s  u s w . 
D ie  a u f a u s lä n d is c h e  W ä h ru n g  la u te n d e n  
W e c h s e l  (D e v is e n )  b ild e n  e in  H a u p tz a h lu n g s -  
m it te l  im  in te r n a t io n a le n  V e r k e h r .  D ie  
W e c h s e lk u r s e  b e w e g e n  s ic h  ie  n a c h  d e r  G e ld 
m a r k t la g e  z w e ie r  L ä n d e r  z u g u n s te n  d e s  
e in e n , z u g u n s te n  d e s  a n d e re n  L a n d e s .  S ie  
w e r d e n  a ls  k u r z f r is t ig e  (8  T a g e )  o d e r  l a n g 
f r i s t i g e  (2 b is  3 M o n a te ) ,  u n d  a u c h  a ls  
v i s t a ,  d a s  h e iß t  s o fo r t  f ä l l ig e  D e v is e n  
n o t ie r t .  D ie  D e v is e n k u r s e  s in d  in  d e r  in 
l ä n d is c h e n  W ä h ru n g  a n g e g e b e n  fü r  100 a u s 
l ä n d is c h e  E in h e ite n ,  z .  B . M 81 ,40  fü r  S c h e c k  
P a r i s  (d . h . fü r  100 F r .) ,  u n d  fü r  L o n d o n  
l e g t  m a n  1 L . z u  G ru n d e ,  a ls o  M  20 ,45 .

V o n  f re m d e n  W e c h s e lk u r s e n  s in d  S c h e c k  
L o n d o n , P a r i s  u n d  N e w  Y o rk  in m o n a t l ic h e n  
D u r c h s c h n i t t s k u r v e n  u n te r  B e ifü g u n g  d e r  V e r 
g le ic h s k u rv e n  d e s  V o r ja h r e s  ( l e t z t e r e  d u rc h  
p u n k t ie r te  L in ie n )  g e g e b e n .  D ie  f re m d e n  
W e c h s e lk u r s e  g e la n g e n  d re im a l  w ö c h e n t l ic h  
z u r  o ffiz ie lle n  N o tiz .  D ie  g e s p a n n te  G e ld 
m a r k t la g e  h a t  d ie  f re m d e n  W e c h s e lk u r s e  
le b h a f t  a n z ie h e n  la s s e n .  B e s o n d e re  B e a c h tu n g  
v e r d i e n t  d e r  L o n d o n e r  S c h e c k ,  d e r  n a m e n t
l ic h  in  d e n  le t z te n  M o n a te n  e in e  s o lc h e  H ö h e  
e r r e ic h t e ,  d a ß  e r  d e n  G o ld p u n k t  ü b e r s c h r i t t ,  
d . h . d ie  G r e n z e ,  b e i d e r  e s  r e n ta b e l  w ir d ,  
G o ld  a u s  D e u ts c h la n d  n a c h  E n g la n d  a u s z u 
fü h re n . D e r  G o ld p u n k t  fü r  d ie  B a r re n e in fu h r  
a u s  B e r l in  n a c h  L o n d o n  l ie g t  b e i  20 ,512.

N a c h  d e m  R e ic h s s te m p e lg e s e tz  v o m  14. 6 . 
1900, a b g e ä n d e r t  d u rc h  d a s  R e ic h s g e s e tz  v o m  
3. 6. 1906, s in d  K a s s a -  u n d  Z e i tg e s c h ä f te ,  
s o w ie  E m is s io n e n  S te m p e l-  b e z w .  s te u e r 
p f lic h tig .  D ie  E r g e b n is s e  d e r  E f fe k te n -U m s a tz -  
s te u e r  u n d  d e s  E m is s io n s s te m p e ls  w e r d e n  
m o n a t l ic h  v e rö f f e n tl ic h t  u n d  b r a c h te n  d ie  
n e b e n s te h e n d e n  E r g e b n is s e  in  M illio n e n  M a rk . 
A u s  d e r  H ö h e  d e r  Z a h le n  lä ß t  s ic h  e in  
S c h lu ß  a u f  d a s  B ö r s e n g e s c h ä f t  u n d  d ie  
E m is s io n s tä t ig k e i t  z ie h e n .  D ie  u n g e w ö h n l ic h  
h o h e n  E in n a h m e n  im  F e b r u a r  u n d  M ä rz  1907 
e r k lä r e n  s ic h  w o h l d a r a u s ,  d a ß  im  M ä rz  d ie  
F r i s t  fü r  d ie  A n m e ld u n g  z u r  V e r s te u e r u n g  d e s  
A k t ie n k a p i ta l s  d e r je n ig e n  G e s e ll s c h a f te n  a b 
l ie f , d ie  b is  d a h in  v o n  d e r  S te u e rp f l ic h t  b e -

fpOLlTECHNIKIJ



18 GELD-, W AREN- UND ARBEITSMARKT

f r e i t  w a r e n ,  w e i l  s ie  k e in e  A k t ie n u r k n n d e n  
a u s g e g e b e n  h a t te n .

Der W arenm arht
Nov. 1906 b is Nov. 1907.

1906 2907

R o g g e n
W e iz e n

K u p fe r

Z inn
Z in k
B le i

S i lb e r

In  n e b e n s te h e n d e m  D ia g ra m m e  s in d  d ie  
m o n a t l ic h e n  D u r c h s c h n i t t s p r e i s e  fü r  f o lg e n d e  
W a re n  a n g e g e b e n :

G r o ß h a n d e ls p r e is  B e r l in  p r o  T o n n e  
=  1000 k g  in  M a rk  n a c h  d e n  m o n a t 
l ic h e n  N a c h w e is e n  O ber d e n  a u s 
w ä r t i g e n  H a n d e l  D e u ts c h la n d s ,  h e r 
a u s g e g e b e n  v o m  K a is e r l ic h e n  S t a 
t i s t i s c h e n  A m t. D e r  N o v e m b e rp r e is  
1907 v e r s t e h t  s ic h  n a c h  d e r  B e 
r e c h n u n g  d e s  K ö n ig ! . P r e u ß is c h e n  
S t a t i s t i s c h e n  L a n d e s a m te s .

L o n d o n e r  T a g e s n o t i e r u n g e n ,  a u s  d e 
n e n  d a s  M o n a ts m it te l  b e r e c h n e t  
w o r d e n  is t .  D ie  P r e i s e  v e r s t e h e n  
s ic h  in  L . ,  s h .  d  p ro  to n .

D ie  L o n d o n e r  M e ta l ln o t ie r u n g e n  s in d  fü r  
d ie  B e u r te i lu n g  d e r  M e ta l l  -  W e l tm a r k t l a g e  
m a ß g e b e n d .

L o n d o n e r  T a g e s n o t i e r u n g e n ,  a u s  d e 
n e n  d a s  M o n a ts m it te l  b e r e c h n e t  
w o r d e n  i s t .  D e r  P r e i s  v e r s t e h t  s ic h  
in  P e n c e  p r o  U n z e .

E ls e n

G la s g o w e r  S c h lu ß n o t ie ru n g  ffir 
M id d le s b o ro u g h  R o h e is e n ,  a u s  d e r

■ T a g e s n o t ie ru n g  i s t  d a s  M o n a ts m it te l  
b e r e c h n e t .  D e r  P r e i s  v e r s t e h t  s ic h  
in s h  u n d  d  p r o  to n .

D a s  J a h r  1907 i s t  g e k e n n z e i c h n e t  d u r c h  
e in e  u n g e w ö h n l ic h e  A u f w ä r t s b e w e g u n g  a l le r
W a re n p r e i s e ,  d e r  d a n n  a b e r  m it  d e m  S in k e n  
d e r  K o n ju n k tu r  e in e  E n tw e r tu n g  g e fo lg t  i s t .  
N ic h t  a l le in  g r e i f b a r e  U r s a c h e n  s in d  h i e r f ü r  
m a ß g e b e n d  g e w e s e n ,  s o n d e rn  a u c h  d ie  S p e k u 
la t io n ,  s o  v o r  a lle m  a u f  d e m  K u p f e r m a r k te ,  
w o  s c h lie ß lic h  d e r  Z u s a m m e n b ru c h  d e s
K u p fe rk ö n ig s  A u g u s tu s  H e in tz e  in  s e in e m  
K a m p fe  g e g e n  d ie  A m a lg a m a te d  C o p p e r  
C o . ( d e n  R o c k e f e l l e i - K u p f e r t r u s t )  d ie  m o 
n a te l a n g e n  M a n ip u la t io n e n  d e r  g r o ß e n  a m e 
r ik a n is c h e n  M a c h e r  b lo ß le g te .  M e h r  o d e r  
w e n ig e r  s in d  a u c h  d ie  ü b r ig e n  M e ta l le ,  w ie  
E is e n ,  Z in n , Z in k ,  B le i,  d u r c h  d e n  Z u s a m m e n 
b r u c h  d e s  K u p f e r m a r k te s  b e r ü h r t  w o r d e n .  
A u ß e r  d e m  s p e k u la t iv e n  G e s i c h t s p u n k te  k o m m t 
in s b e s o n d e re  fü r  E is e n  in  B e t r a c h t ,  d a ß  d e r  
B e d a r f  d e r  I n d u s t r ie  w ä h r e n d  d e r  H o c h k o n 
ju n k tu r  e in  b e d e u te n d e r  w a r .  D a s  S in k e n  
d e r  E is e n p r e is e  z e ig t  d e n  R ü c k g a n g  d e r  K o n 
ju n k tu r  a n .  N u r  d ie  G e t r e id e p r e i s e  h a b e n  
w ä h r e n d  d e s  g a n z e n  J a h r e s  e in e  d u r c h g e h e n d  
a n h a l te n d e  S t e ig e r u n g  e r f a h r e n ,  v o r n e h m l ic h  
in fo lg e  d e r  u n g ü n s t ig e n  E r n te n  d e r  H a u p t 
p r o d u k t io n s lä n d e r ,  v o r  a l le m  R u ß la n d s ,  A m e 
r ik a s ,  Ö s t e r r e ic h  -  U n g a r n s  u n d  d e r  D o n a u -  
s t a a t e n ,  a b e r  a u c h  d e r  n o r d w e s te u r o p ä is c h e n  
E in fu h r lä n d e r .  E r s t  d e r  im m e r  t e u r e r e  G e ld 
s ta n d ,  d e r  d ie  G e s c h ä f t s tä t ig k e i t  e r la h m e n  
l ie ß , u n d  d ie  g ü n s tig e n  a rg e n t in i s c h e n  E r n t e -
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A u ss ich te n  h a b e n  d e n  im  O k to b e r  e r r e ic h t e n  
H o c h s ta n d  s c h lie ß lic h  n ic h t  v o ll  b e h a u p te n  
la s s e n .  D e r  R ü c k g a n g  d e s  S i lb e r p r e i s e s  w i r d

d u rc h  d a s  A u fh ö re n  d e r  in d is c h e n  S i lb e r k ä u fe  
im  Z u s a m m e n h a n g  m it  d e r  N o t u n d  M iß e rn te  
in In d ie n  e r k l ä r t .

S c h lu ß b e m e rk u n g :
U n te r  D is k o n t  v e r s t e h t  m a n  d e n  b e i  d e r  

A u s z a h lu n g  e in e r  S c h u ld  v o r  ih re m  F ä l l ig 
k e i t s te r m in  g e m a c h te n  A b z u g  a n  ih re m  
N e n n b e t r ä g e .  Z u m  U n te r s c h ie d  v o m  e ig e n t 
l ic h e n  Z in s  w i r d  d e r  D is k o n t  s c h o n  im  
v o r a u s  v e r g ü t e t .  Am  h ä u f ig s te n  w i r d  d ie  B e 
z e ic h n u n g  D is k o n t  fü r  d ie je n ig e n  A b z ü g e  g e 
b r a u c h t ,  d ie  b e i  A u s z a h lu n g  o d e r  A n k a u f  v o n  
s p ä te r  f ä l l ig e n  S c h u ld t i te ln ,  n a m e n t l ic h  W e c h 
s e ln ,  g e m a c h t  w e r d e n .  D a d u r c h  w i r d  d e r  
D is k o n t  m it  d e m  v o r w e g  in  A b z u g  g e b r a c h te n  
Z in s s a tz  id e n t i s c h .  D is k o n tie ru n g  e in e s  W e c h 
s e l s  b e d e u te t  A n k a u f  n o c h  n ic h t  f ä l l ig e r  in 
lä n d is c h e r  W e c h s e l  u n t e r  Z in s a b z u g .  D ie  
R e ic h s b a n k  u n d  d ie  ü b r ig e n  B a n k e n  d is k o n 
t ie r e n  z u  d e m  u n d  d e m  D is k o n t.  D e r  A b z u g ,

d e n  d ie  e r s t e r e  m a c h t ,  h e iß t  B a n k  d i s k o n t  
( d . h . d e r  D is k o n t  d e r  R e ic h s b a n k ,  d e s  
Z e n t r a l in s t i t u ts )  o d e r  o f f i z i e l l e  B a n k 
r a t e .  D ie  R e ic h s b a n k  m it  i h r e r  N o te n re s e r v e  
u n d  m it  ih re n  B a r b e s tä n d e n ,  d ie  d e m  D is k o n t
g e s c h ä f t  z u r  V e r fü g u n g  s te h e n ,  ü b t  a u f  d e n  
D is k o n ts a tz  d e n  h a u p ts ä c h lic h s te n  E in flu ß ;  s ie  
e rh ö h t  n a c h  L a g e  d e s  M a rk te s  u n d  ih r e r  B e 
s tä n d e  d e n  D is k o n t ,  um  d ie  W e c h s e le in 
re ic h u n g e n  z u  e r s c h w e r e n ,  o d e r  s ie  s e tz t  ihn  
w ie d e r  h e ra b .  A u ß e r  d e r  R e ic h s b a n k  a b e r  
k a u fe n  a u c h  P r iv a tb a n k e n  u n d  B a n k ie r s  W e c h 
s e l  a n  u n d  d i s k o n t ie r e n  s ie  u n t e r  
d e m  B a n k d is k o n t.  D ie s e r  D is k o n ts a tz  h e iß t  
P  r  i v  a  t  d i s k o n t ;  e r  w i r d  z .  B . a n  d e r  B e r 
l in e r  B ö r s e  a u f  Q ru n d  d e s  A n g e b o ts  u n d  d e r  
N a c h f ra g e  n a c h  W e c h s e ln  tä g l ic h  f e s tg e s e tz t .

III. KLEIN E; M IT T E IL U N G E N
AUS LITERATUR UND PRAXIS.

INGENIEUR-STANDESFRAGEN.
Über die Überfüllung der techni

schen Berufe hat sich der Deutsche 
T echniker-V erband in einer Sitzung 
seines G esam tvorstandes vom 29. 
Septem ber vorigen Jah res geäußert, 
indem er einstimm ig die folgende 
von Dr. T issen entw orfene R eso
lution zu d ieser F rage annahm :

„D as größte Übel des S tandes ist 
heute eine durch die Schulen ge
züchte te  Ü berproduktion, und zw ar 
scheint uns die schlim m ste Seite des 
Ü berangebotes w eniger in der Menge 
technischer A rbeitskräfte, als in der 
grenzenlosen, durch die industrielle 
Spezialisierung noch geförderten Er
zeugung so v ieler „A uch-Techniker“ 
zu liegen, die dem w irklichen T ech
niker eine A rt unlauteren W ettbe
w erbs verursachen . S taatliche Schu
len mit vollbefähigten L ehrkräften 
und strengen Bedingungen, die nicht 
so  sehr an die Aufnahme, sondern 
m ehr an S tudiengang und E ntlassung 
zu knüpfen w ären , sind hier das 
nächste und notw endigste Abhilfe
mittel. Freilich scheinen uns auch die 
staatlichen B ehörden gegen die 
W ünsche von S tad tverw altungen , die 
allzu gerne eine Reihe höherer Bil
dungsanstalten und den dam it v e r

bundenen Geldzufluß anstreben, oft 
ein überm äßiges Entgegenkom men zu 
zeigen. Sollen solche Neugründungen, 
w ie die Technische Hochschule D ort
mund, in e rs te r Linie einen w issen
schaftlichen Brennpunkt inmitten aller 
Vorbedingungen eines glänzenden An
schauungsunterrichtes darstellen, so 
läßt sich über den dahingehenden 
W unsch einer S tad tverw altung  nicht 
des volkw irtschaftlichen Bedürfnisses 
streiten. U nter dem Gesichtspunkte 
müssen w ir aber zurzeit auch dem 
D ortm under P ro jek te  ablehnend ge
genüberstehen. In sozialer Beziehung 
w ird  gerade diese Hochschule auf 
dem Boden des gew erbereichsten 
und bevölkertsten  Industriebezirkes 
eine bedenkliche V erm ehrung des 
geistigen P ro le ta ria ts  unter Inge
nieuren und die w eitere  Entw ertung 
der technischen A rbeitskraft zur 
Folge haben.“

Eine Eingabe der höheren tech
nischen Eisenbahnbeamten an das 
preuß. A bgeordnetenhaus ste llt fol
gende Forderungen auf: 1. G rund
sätzlich die Techniker bei Besetzung 
leitender Stellen in höherem Maße zu 
berücksichtigen: 2. die großen tech 
nischen D ezernate zu teilen und den
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raschen  Fortsch ritten  der T echnik 
en tsprechend bei den D irektionen für 
w ichtige Sondergeb iete  w eite re  S pe
zialdezernate  einzurichten; das E tats-, 
W ohlfahrts- und P e rsona ldezerna t an 
den T echniker zu überw eisen  und 
ihm das T arif- und B eförderungs
d ezernat w enigstens gleichm äßig zu
gänglich zu m achen; 3. säm tlichen 
V orständen der B etriebs-, M aschinen- 
und W erkstätten inspektionen  R ang 
und G ehalt eines D irektionsm itgliedes 
in gleicher W eise w ie den E isenbahn
juristen  zu verle ihen ; 4. D as Hilfs
a rbe ite rw esen  m öglichst zu b esch rän 
ken ; 5. die höheren technischen V er
w altungsbeam ten  in g leicher W eise 
w ie die E isenbahnjuristen zu über
nehm en, anzustellen, zu besolden und 
zu befördern ; 6. die D iä taria tsze it 
allen bere its  etatsm äßigen Technikern 
auf das B esoldungsdienstalter anzu
rechnen; 7. den B auinspektortitel 
ohne E rsa tz  abzuschaffen.

Eine amtliche Warnung vor dem 
technischen Studium ging im N ovem 
ber v. J. durch die bayerische  P resse . 
Sie lau te t:

„Bei der Anfang A ugust 1907 ab 
gehaltenen Schlußprüfung an der 
T echnischen H ochschule zu München 
haben 50 S tudierende das Diplom 
eines A rchitekten und 66 Studierende 
das Diplom eines B auingenieurs e r 
halten, von denen 20 bezw . 35 auf 
Grund ihres G ym nasial-A bsolutoriuins 
zum E in tritt in die V orbereitungs
prax is für den bayerischen  S taa ts 
baudienst berech tig t sind. Aus den 
V orjahren sind noch 114 A rchitekten 
und 190 Ingenieure vorhanden, die 
teils noch in der V orbereitungsürax is 
stehen, teils die p rak tische Prüfung 
für den S taa tsbaud iesst schon be
standen haben und die fast aus
schließlich die V erw endung im bay e
rischen S taa tsd ienst an streben ; h ier
zu kom m t noch die große Anzahl der
jenigen jungen L eute, die zur Zeit an 
der T echnischen H ochschule dem S tu 
dium des B aufaches obliegen. H ält 
man diesem  außerordentlich  sta rk en  
Z udrang zum technischen B eruf den 
geringen B edarf an S taa tsbaubeam ten  
gegenüber, so ergeben sich für die 
säm tlichen B ew erber die denkbar un
günstigsten  A ussichten. Es ist für 
den w eitau s größten Teil derselben 
vo llständig  ausgeschlossen, im b ay e 
rischen S taa tsb au - und Eisenbalm 

baudienst unterzukom m en. Es kann 
daher für Jah re  hinaus nur davon ab 
gera ten  w erden , sich dem technischen 
B erufe zu w idm en.“

Zwei Enqueten über die w irtschaft
liche Lage von T echnikern  w urden  im 
Som m er 1907- v e ran sta lte t. Die e rs te  
ging aus vom  „B ureau für Sozial
politik“ in Berlin, einer gem einsam  
von der G esellschaft für soziale R e
form, dem V erein für Sozialpolitik 
und dem F rank fu rte r (a. M.) Institu t 
für Gem einw ohl ins Leben gerufenen 
O rganisation. Die Erhebung, deren 
S tich tag  auf den 5. M ai fes tgese tz t 
w ar, beschränk te  sich auf die tech
nischen P riv a tb eam ten  in G roß-B er
lin. D er dabei ve rw an d te  F rag e 
bogen e rs treck te  sich auf allgem eine 
persönliche V erhältn isse, den Bil
dungsgang (allgem eine Schul- und 
Fachbildung), die P rax is , ferner auf 
zahlreiche E inzelheiten der von dem 
B efragten im Augenblick der E rhebung 
innegehabten Stellung und „Sonstige 
A ngaben“, Einnahm en aus B eschäf
tigung der F rauen und der Kinder, 
V ersiçherungs-, K assenverhältn isse , 
B erufsverband, Fortb ildung usw . B e
m erkensw ert sind die F ragen nach 
den Einkom m ens- und Stellenlosig
keitsverhä ltn issen , w obei für le tz tere  
die graphische D arstellung v o rge
sehen w ar. A ndere F ragen betreffen : 
A rbeitszeit, S onn tagsarbeit, Urlaub, 
m ilitärische Ü bungen, K rankheit, Kon
kurrenzklausel, Erfindungen, T an 
tiem en u. dgl., N ebenbeschäftigungen. 
Die E rgebnisse  der U m frage sollen 
von einem N ationalökonom en b e a r
beite t und in einem B uche von 10— 15 
Bogen Umfang veröffentlicht w erden .

W ährend  die genannte E rhe
bung a l l e  technischen P r iv a t
beam ten zu erfassen sucht, aber da
bei gleichzeitig eine G renzabsteckung  
in geographischer H insicht vornim m t 
(B eschränkung auf G roß-B erlin), w äh lt 
die zw eite  einen anderen W eg. D er 
D eutsche T echniker - V erband, der 
V eransta lte r dieser zw eiten  E nauête, 
besch ränk t sich auf eine U nter
suchung der w irtschaftlichen  L age der 
deutschen M a s c h i n e n -  u n d  
E l e k t r o t e c h n i k e r ,  ab er ohne 
geographische B egrenzung des E rhe
bungsbezirkes. W ie nicht anders zu 
e rw arten , sind die F ragen bei beiden 
F ragebogen  im w esentlichen die 
gleichen. Die E rhebung des B ureaus
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hir Sozialpolitik sucht aber mit ihren 
über 80 Fragen in zahlreiche Spezial
fragen einzudringen, die das e tw a 50 
Fragen enthaltende Form ular des D.
T. V. unberücksichtig t läßt. Das gilt 
besonders von den Bestimm ungen 
über die K onkurrenzklausel und. den 
Fragen des R echtes des Angestellten 
auf seine Erfindungen.

Die U m frage des D. T. V. ist eine 
Ergänzung der früher von ihm v eran 
sta lte ten  Enquete. W elcher W ert 
den Ergebnissen beider Erhebungen 
beizum essen ist, w ird  vor allem da
von abhängen, ob sich eine genügend 
große Zahl der B efragten zu ausführ
licher sachgem äßer B eantw ortung 
der F ragen  hat bereit finden lassen. 
U ber die E rgebnisse w erden w ir nach 
deren Veröffentlichung jedenfalls 
näher berichten.
Die deutsche Bewegung der tech

nischen Privatbeamten
schildert ausführlich ein umfang
reicher A ufsatz von W ilhelm M ertens 
im „A rchiv für S ozialw issenschaft“ 
(s. L itera tu rübersich t S. 29). Der V er
fasser behandelt zunächst die rech t
liche, w irtschaftliche und soziale Lage 
der technischen P rivatbeam ten  und be
spricht ihre Klassen- und S tandes
in teressen. Die innere soziale S truk
tur der „T echnikerk lasse“ findet er 
gekennzeichnet durch das Fehlen 
eines geschlossenen K lassenbew ußt
seins, das überw uchert w erde durch 
ein „differenziertes S tandesbew ußt
sein“ , eine Z ersplitterung in kleine 
sich frem d gegenüberstehende S tan
desgruppen. M ertens M itteilungen 
über die soziale Lage der Techniker 
stü tzen sich im w esentlichen auf die 
1904 vom  D eutschen T echn ikerver
band ve ran sta lte te  Umfrage, die sich 
über 4800 M itglieder ers treck te . Fer-

FABRIKORGANISATION
Die Fabrikorganisation, Buchfüh

rung und Selbstkostenberechnung der 
Firma Ludw. Loewe & Co., A.-G.,
Berlin, h a t J. L i 1 i e n t h a 1 in einem 
Buche (siehe L itera tu rübersich t S. 31) 
m it Genehmigung der Direktion zu
sam m engestellt und erläu tert. Das 
W erk, das Dr. Ing. G. Schlesinger, 
P ro fesso r an der Technischen Hoch
schule Berlin, m it einem V orw ort b e 
g leitet hat, un terscheidet sich von

ner s tü tz t er sich auf die 1903 von 
einer Anzahl von P riva tbeam tenver
einen veran laß te  Erhebung, die 
154 843 Personen (aber auch kauf
m ännisches P ersonal!) umfaßt und 
die das M aterial für die vom Reichs
am t des Innern herausgegebene D enk
schrift über die w irtschaftliche Lage 
m ännisches P ersonal!) umfaßt, und 
der P rivatangestellten  darstellt. Nach 
dieser S tatistik
bezogen 37 vH weniger als 150 M Monats

gehalt
während 30 vH bezogen 150 M bis 200 

Monatsgehalt 
15 vH bezogen 200bis 250 M Monatsgehalt 
7 vH t „ „ 250 „ 300

Ein w eite re r A bschnitt behandelt 
die G e s c h i c h t e  der T ech n ik e r- 
bew egung, deren H auptträger der 
vor 3 Jahren  begründete „Bund 
der technisch-industriellen B eam ten“ 
(z. Zt. rund 11 000 M itglieder) 
bildet. Vom Verein deutscher 
Ingenieure sag t M ertens, daß er 
„aus Gründen der Selbsterhaltung 
auch in Zukunft davon absehea 
m üsse, sich an der praktischen Lö
sung sozialpolitischer Problem e zu 
beteiligen“. D agegen „w ird man von
ihm fordern müssen, daß e r ................
auch w irtschaftliche Fragen in den 
Kreis der w issenschaftlichen B e
trachtung zieht.“

An eine ausführliche D arlegung 
der Geschichte und Aufgaben des
B. t. - i. B. schließen sich dann B e
trachtungen über die K onkurrenz
klausel, das R echt des A ngestellten 
an seinen Erfindungen, die Frage 
der E rrichtung von gesetzlichen V er
tretungskörpern , sogen. A ngestellten
kam m ern und über die Fragen der 
Sozialversicherung der technischen 
Angestellten.

UND -VERWALTUNG.
allen bisherigen Veröffentlichungen 
über die E rm ittlung von Selbstkosten 
in Fabrikbetrieben vorteilhaft dadurch, 
daß es die in dem großen Loew e- 
schen R etriebe eingeführte F abrik 
buchführung, M ateria lienverw altung 
und die hierauf begründete E rm itt
lung der Selbstkosten  so w iedergibt, 
w ie sie in dem B etriebe folgerichtig 
durchgeführt w erden. Es kann da
her das Buch als die Vorführung
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eines großen B eispiels bezeichnet 
w erden. Und an Beispielen lern t man.

E s ist in der A rbeit nachgew iesen, 
w ie die kaufm ännische Buchführung 
und die kaufm ännische V erw altung 
die G rundlage für die O rganisation  
des F abrikbetriebes und für die ge
naue E rm ittlung der Selbstkosten  
bilden. W ir begleiten förm lich das 
A rbeitstück auf seinem  W ege durch 
die F abrik  und sehen, w ie sich ohne 
die üblichen L ohnschreiber und ohne 
daß die M eister m it S chreibw erk  un
nütz belaste t w erden, folgerichtig aus 
einem V orgänge der andere so voll
zieht, daß die A rbeit von Beginn ab 
unter A ufsicht d e ra r t die Fabrik  
durchläuft, daß jede auf die A rbeit 
verw endete  Leistung, sei sie aus
gedrückt in M ateria l, in K raftauf
w and, in A ufsichtspersonal, in L öh
nen, in V erbrauch an W erkzeugen 
usw ., berücksich tig t w erden  muß. 
Es ist das W esen einer geordneten 
Selbstkostenerm ittlung, daß diese E r
m ittlung zw angläufig erfolgen muß. 
F rüher ha t man sich dam it begnügt, 
an einzelnen Beispielen sich zu v e r
gew issern , ob die Sätze, die für die 
A rbeiten als S elbstkosten  in der V or
erm ittlung angesetz t w erden, auch 
in der T a t m it der A usführung über
einstimm en. Eine geordnete  S elbst
kostenberechnung is t jedoch nur dann 
möglich, w enn jeder, auch der 
kleinste U m stand B erücksichtigung 
findet und w enn überhaupt keinerlei 
A rbeit ausgeführt w ird , w elche nicht 
von vornherein  in den B estellbüchern 
ihre Nummer bekom m en ha t und 
w elche auf Grund dieser Nummer und 
an H and dieser Nummer die W erk 
s tä tte  durchläuft. Kein M ateria l darf 
zu der betreffenden A rbeit beste llt 
oder geliefert w erden , ohne daß es 
auf die betreffende Nummer v e r
bucht w ird , kein A rbeitslohn darf ge
le iste t w erden , ohne auf die einzel
nen B estellnum m ern verte ilt zu w e r
den. D iese G rundlagen sind bei der 
L oew eschen B erechnungsart voll
ständig  berücksichtig t, und es w ird  in 
dem Buch nachgew iesen, w ie die 
B estellnum m er die G rundlage aller 
w eiteren  Feststellungen bildet und 
w ie sich alle B estellungen an M ate
rialien auf G rund von zuverlässigen, 
erp rob ten  Form ularen zw angläufig 
in das ganze G etriebe einfügen. Die 
B uchhaltung ist genau geschildert, und

zw ar in dem jenigen Zusam m enhang, 
der als U nterlage für die S e lb s t
kostenberechnung dient.

Die A rt der F estste llung  der Löhne, 
w elche auf die einzelnen B estellun
gen verw en d et w urden , w ird  durch 
L aufkarten , w elche das A rbeitstück  
auf dem W ege durch die F ab rik  be
gleiten, geschildert, und die A rt der 
D urchführung k la r vo r Augen geführt. 
Es ist außerordentlich  in teressan t, daß 
mit dem S ystem  der L ohnschreiber 
in der Loew eschen F abrik  gebrochen 
ist und daß sich auch die A rt der E r
m ittlung der auf die einzelnen B e
stellnum m ern verw endeten  Löhne 
zw angläufig in das ganze System  
einfügt.

W enn das Buch auch im großen 
und ganzen nur eine Schilderung der 
ganzen V orgänge und der hierzu  no t
w endigen Form ulare  gibt, so sind 
doch an einzelnen Stellen bem erkens
w erte  W inke darin  enthalten. U. 
a. führt der V erfasser an B ei
spielen aus, w ie sich die Zuschläge 
ändern , je nachdem  der K raftver
brauch der M aschinen ein anderer 
is t und je nachdem  eine oder m eh
re re  M aschinen von einem  A rbeiter 
bedient w erden.

B esonders in der G ießerei is t in 
außerordentlich  leh rre icher W eise ge
schildert, w ie das V erhältnis der Ein
güsse zu dem fertigen Guß bei den 
verschiedenen G ußarten, insbesondere 
bei Form m aschinen-G uß, die H er
stellungskosten beeinflußt. Es is t bei 
der L oew eschen F abrik  ein S ystem  
für die Erm ittlung der S elbstkosten  in 
der G ießerei durchgeführt, w elches 
entschieden zur N achahm ung h e rau s
fordert. W ährend man sich b isher in 
den größeren G ießereien dam it b e 
gnügt hat, den Guß in einzelne G rup
pen zu trennen und die Selbstkosten  
für diese einzelnen Gruppen w öchen t
lich oder m onatlich zu erm itteln , sind 
in der L oew eschen Gießerei Tabellen 
für die E rm ittlung der Selbstkosten  
im G ebrauch, bei w elchen alle ein
schlägigen F ak to ren  zum A usdruck 
kom m en. In besonderen Tabellen 
w erden  die S elbstkosten  des E isens, 
des Schm elzerlohnes und des 
Schm elzkoks für versch iedene P ro 
zen t Abfall, von 5 bis 200 vH, 
festgelegt. Die H ilfsm aterialien und 
Hilfslöhne w erden  bei der Selbst-
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K ostenberechnung prozentual zu den 
Form er- und K ernm acherlöhnen v e r
rechnet.

Es erg ib t sich danach für die zu be
rechnenden G ußstücke, nachdem  die 
G ew ichte festgestellt und die Form er
und K ernm acherlöhne kalkuliert sind, 
die folgende Selbstkostenberechnung:

I II III IV V
G e w ic h t  k g . 800 125 30 6 1,5
F o rm e r lo h n  M . 7,20 5,— 2,40 0,45 0,15
K e rn m a c h e r lo h n  M . -  1,25 0,60 — 0,03
P u tz e r lo h n  M . 2,40 0,90 0,45 1,20 1,80

P  “/okg p.0/  kg
A b ta ll % 5 10 30 60 100

fü r  100 k g

'  M. M. M. m. M .
1. F o rm e r lo h n  0,90 4, - 8 , - 7,50 10,—
2. K e rn m a c h e r lo h n  — 1.— 2 — - - 2,—
3  P u tz e r lo h n  0,30 0,72 1,50 1,20 1,80
4. S c h m e lz e r lo h n

lt. S k a la  0,23 0,24 0.28 0,34 0,42
6. H ilfs lö h n e  35

v o n  1 u n d  2 )  0,32 1,75 3,50 2,63 4,20
6. E is e n  1t S k a la  9,23 9,35 9,87 10,65 11,69
7. S c h m e lz k o k s

l t  S k a la  0,45 0,46 0 5 2 0,61 0,93
8 T ro c k e n m a te r ia l

(2  '!0 v o n  1 u  2) 0,02 0,10 0,20 0,15 0,24
9. F o rm - u . K e rn 

s a n d  (6 4 0 v o n
1 u n d  2 | 0,05 0,30 0,60 0,45 0,72

10. K le in m a te r ia l
(19 v o n  1

u n d  2) 0,17 0,95 1,90 1,43 2,28
11,67 18,87 28,37 24,96 34,08

B e trie b s u n k o s te n
<25 °/o) 2,92 4,72 7,09 6,24 8,52

14,59 23, .9 35,46 31,20 42,60
ru n d  14,50 23,50 35,50 3 1 ,— 42,sO

Sehr bezeichnend ist, w as der V er
fasser über diejenigen Zuschläge sagt, 
w elche zu den baren Auslagen für 
allgem eine U nkosten hinzuzufügen 
sind. Die V erteilung dieser Unkosten 
auf die einzelnen B etriebe w ird  ge
nau nachgew iesen und an Beispielen 
durchgeführt. D er V erfasser w eist 
nach, w ie es möglich ist, an Hand der 
von ihm geschilderten Fabrikbuch
führung, M ateria lienverw altung  und 
laufenden Selbstkostenerm ittlung mit 
ziemlich großer S icherheit die 
Gewinne laufend festzustellen. Der 
Loew eschen D irektion w erden Q uar
talsabschlüsse, die aus den Büchern 
festgestellt w erden, regelm äßig v o r
gelegt, und zw ar sind bei diesen Zu
sam m enstellungen auch diejenigen 
U nkosten m it berücksichtigt, w elche 
auf den angefangenen Arbeiten be
re its  liegen. D er V erfasser w eist 
hierbei darauf hin, daß diese Zu
schläge bei Erm ittelung der Inven

tu rbestände und der angefangenen 
Arbeiten notw endig seien. Es könne 
sonst leicht Vorkommen, daß bei 
einer großen Arbeit, für w elche
bedeutende Einrichtungen geschaffen 
w orden sind und die auf die
A rbeit selbst abgeschrieben w er
den m üssen, diese Unkosten nicht
zum Vorschein kommen w ürden; 
w enigstens nicht in dem Falle, 
w enn die Arbeit, auf der unter Um
ständen ein großer V erdienst liegt, 
nicht in dem betreffenden Jah re  ab
gew ickelt ist. Es w ürden dann die 
U nkosten nicht zum Vorschein kom
men, aber auch nicht der Gewinn. 
Dem gegenüber kann man sich aber 
auf den Standpunkt stellen, daß bei 
den m eisten Fabrikationen derartige 
V orgänge sich im Laufe der Jahre 
w iederholen und daß es daher sehr 
wohl angängig ist, bei der Aufnahme 
der B estände derartige Zuschläge zu 
vernachlässigen. W as dem einen 
Jah re  hierbei fehlt, kommt dem an
deren Jah re  zugute, und im Laufe 
der Jah re  gleicht sich das aus. Die 
Selbstkostenerm ittlung w ird  außer
ordentlich vereinfacht, wenn man 
davon absieht, zu den angefangenen 
A rbeiten und den V orräte" ent
sprechende Zuschläge zu machen, und 
diese nur zu den B arauslagen für 
Löhne, M aterialien, Frachten  usw.
aufnimmt. Dann vollzieht sich der 
V organg so, daß für den betreffenden 
M onat nur die fakturierten  Arbeiten 
zur Nachkalkulation gelangen und 
daß von dem Erlös aus dieser Arbeit 
nur die sich aus den Büchern e r
gebenden Unkosten für G ehälter, Be
triebsunkosten, H andlungsunkosten 
usw . abgezogen w erden. Außerdem 
w ürde der auf den M onat entfallende 
anteilige B etrag  der laufenden Ab
schreibungen usw. gegenzubuchen
sein. Auf diese W eise kann man 
m it eben so großer Sicherheit die 
genauen E rträgn isse der betreffenden 
M onate erm itteln, die dann allerdings 
je nach den in den einzelnen M onaten 
abgelieferten A rbeitsm engen auch in 
den einzelnen M onaten verschieden 
sein w erden. Selbstverständlich  ist 
diese B erechnungsw eise, bei der die 
angefangenen Arbeiten vollständig aus
geschaltet w erden, bei der also der 
auf diesen liegende Anteil an bereits 
verauslag ten  U nkosten zu vernach
lässigen ist, nur zur laufenden E r
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m ittelung des V erdienstes von B e
deutung, w ährend  bei der Erm ittelung 
d er w irklichen S elbstkosten , die als 
U nterlage für die V orkalkulation, also 
für die B estim m ung der V erkaufspreise, 
dienen, se lbstverständ lich  die laufen
den U nkosten auch auf die w irklich 
hergestellte  M enge von F abrikaten  zu 
verteilen  sind. Die im vorstehenden 
e rw ähn te  einfachere A rt der S e lb s t
kostenberechnung dient daher ledig
lich zur raschen E rm ittelung und 
K ontrolle des V erdienstes in jedem 
M onat, schließt aber se lb stv erstän d 
lich nicht aus, daß die genauen Selbst
kosten  auch in der bei dem Loew e- 
schen B etrieb  üblichen W eise e r 
m itte lt w erden  m üssen. Zu dieser 
B em erkung ha t lediglich die Ausfüh
rung des V erfassers V eranlassung ge
geben, w onach er großen W ert darauf 
legt, daß die A ufschläge für die Un
kosten  in den Inventuraufsteihm gen 
B erücksichtigung finden müssen. 
N icht in den Inventuraufstellungen ist 
das unbedingt nötig, w ohl aber in den 
U nterlagen für die S elbstkostenbe
rechnung.

Die außerordentlich k lare  D ar
stellungsw eise des V erfassers gibt 
dem  Buch einen bleibenden W ert. 
Jede  Fabrik , w elche ihre Selbst
kosten  genau laufend erm itteln  will, 
und das is t bei der heutigen A rt der 
F abrikation  und des W ettbew erbs 
einfach ein zw ingendes Muß, findet 
in dem Buch M aterial, daß sie für den 
eignen B etrieb  verw enden  kann. Es 
is t se lbstverständ lich  nicht möglich, 
diejenigen E inrichtungen, w elche bei 
der Loew eschen F abrik  getroffen 
sind, auch auf andere B etriebe ohne 
w eite res  zu übertragen . In größeren 
M aschinenbaubetrieben komm en noch 
andere  Faktoren  hinzu, insbesondere 
da, w o die A ufstellungsarbeiten den 
größeren  Teil der O rganisation  in 
Anspruch nehmen und w o durch die 
E igenart des B etriebes (z. B. bei 
K esselschm iede- und B rückenkon- 
s truk tions-W erkstä tten ) viel M aterial 
auf den Höfen und freien P lätzen  zur 
V erarbeitung gelangt. A ber auch hier 
b leib t die G rundlage des G eschäfts
ganges, w ie e r sich in der L oew e
schen Fabrik  abspielt, unbedingt die
selbe.

Auf derselben G rundlage sind die 
V erhältn isse für diese und andere B e

triebe seh r leicht auszugestalten  und 
dem B etrieb  anzupassen. D as eine 
große Beispiel der Loew eschen O r
ganisation dürfte daher außero rden t
lich nutzbringend für die O rganisation  
in anderen großen B etrieben w erden, 
zum al der V erfasser sich streng  daran 
gehalten hat, nur dasjenige zu b e 
schreiben und vo r Augen zu führen, 
w as tatsächlich  zum V erständnis des 
ganzen S ystem s und seiner zw an g 
läufigen D urchführung nötig  ist. 
P ro fesso r G. Schlesinger sp rich t am 
Schlüsse seines V orw orts den voll
berech tig ten  W unsch aus, daß diesem  
einen Beispiel w e ite re  folgen 
möchten.

Es kann nur m it F reude begrüßt 
w erden, w enn hochherzige F ab rikan 
ten diejenigen Einrichtungen, w elche 
in ihren Fabriken im Laufe der Jah re  
ausgebildet w orden  sind und die 
eine genaue Selbstkosten-E rm itte lung  
erm öglichen, der O effentlichkeit m it- 
teilen, um hierdurch ihre E rfahrungen 
auch anderen  nu tzbar zu m achen. 
Haben ja je tz t auch die technischen 
Hochschulen begonnen, dem G ebiet 
der Fabrikbuchführung und der S e lb s t
kostenberechnung besondere  A ufm erk
sam keit zu w idm en, und is t doch durch 
die w irtschaftlichen K urse, w elche 
sich in D eutschland ziem lich rasch 
eingebürgert haben, G elegenheit ge
geben, auf diesem G ebiete der s tu 
dierenden Jugend und den ausübenden 
Ingenieuren entsprechendes M ateria l 
zur V erfügung zu stellen. Nur durch 
die ständige Erziehung der Heran
w achsenden G eneration auf dem G e
biete der w irtschaftlichen E rkenntnis 
über die B edeutung der S e lbstkosten 
berechnung kann dafür geso rg t w e r
den, daß w ilde K onkurrenzen m it un 
ausköm m lichen P reisen , w ie sie im 
M aschinenbau leider so oft an der 
T agesordnug  sind, auf die D auer v e r
mieden w erden. W enn jeder F ab ri
kan t genau w eiß, w as ihm jedes ein
zelne S tück A rbeit kostet, und w enn 
er die übliche A rt der D urchschn itts
rechnung verläß t, so w ird  er vor 
m anchen Ü berraschungen  am Ende 
des Jah res  bei Aufstellung seiner B i
lanz verschon t bleiben.

G leichzeitig m it dem Lilienthal- 
schen Buch ist m ir ein V ortrag  des 
Z ivilingenieurs 0 .  Leyde, w elchen 
dieser im V erein zur B eförderung des
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uew eroeflem es gehalten hat, im 
Sonderabdruck  von dem V erfasser zu
gegangen. Leyde hat die Loew e- 
sche Gießerei gebaut und in h e rv o r
ragender W eise m it allen neueren 
Einrichtungen ausgerüstet, auch den 
B etrieb  in den ersten  Jah ren  geleitet. 
E r behandelt in seinem  V ortrag  u. a. 
auch die Selbstkosten  der Gießerei. 
Die kurzen W orte, m it w elchen er 
diesen schw erw iegenden Teil der B e
triebsleitung e rö rte rt, geben eine 
treffende B estätigung für das v o r
stehend bei B esprechung des Lilien- 
thalschen B uches G esagte, und ich 
lasse sie daher nachstehend w örtlich 
fo lgen:

„Und zum Schlüsse die Quin
tessenz aller industriellen, aller Ge
w erbebetriebe , —  zur Kalkulation.

Eine Bibliothek ist darüber ge
schrieben und eine B ibliothek w ird  
darüber nicht gelesen und nicht be
a c h te t

A llerorten Klagen über niedrige 
P reise  und gruppenw eise V ereini
gungen zu Preiserhöhungen.

Hier w ird  zu seh r kaufm ännisch 
„gem eint“ , w ie man an der B örse 
Meinung für ein P ap ie r hat, und zu 
w enig m it technischem  V erständnis 
gerechnet, sonst könnten nicht, w ie 
das vorkom m t, P re ise  für Jah resab 
schlüsse für dieselben G egenstände 
um 40 vH differieren, w o die K onkur
renten an einem P la tz  sind, das Eisen 
zu gleichem P re ise  gekauft w ird  und 
die Form erlöhne durch die O rgani
sation der Form er gleich hoch gehalten 
w erden — um so w eniger, w enn das 
teu rere  W erk  die besseren  Anlagen 
und bei größerem  U m satz kleinere 
G eneralkosten hat. Eine gut geleitete 
F abrik  b rauch t auch heute nicht über 
schlechte P re ise  zu klagen. Können 
andere W erke nicht mitkom men, so 
liegt dies daran, daß sie den Zug der 
Zeit n icht verstehen  und ihre alten 
Anlagen nicht m odernisieren — oder 
auch daran, daß sie bei unsicherer 
K alkulation zu w enig „R ückgrat“ 
zeigen.

Ein nicht scharf genug zu v e r
urteilendes besonderes Übel sind die 
G ew ichtspreise nach Gruppen. Leicht 
kann es Vorkommen, daß im Jah res
absatz  die G ruppe von S tücken 
zw ischen 100 und 250 kg mehr 
kosten m üßte als die S tücke der G e
w ichtsgruppe von 25— 100 kg  — doch

sollen die schw eren Stücke pro 
100 kg billiger sein als die leichteren.

Ein k lares Bild über die P ro speri
tä t eines W erkes ist nur zu e r
zielen bei vollständig durchgeführter 
S tückkalkulation, bei der die Einzel
kosten sow eit w ie irgend möglich 
den Stücken auf den Leib geschrieben 
w erden, und wo dann der G eneral
kostenzuschlag auf diese Summe nur 
m öglichst klein zu sein b raucht.“

E. Blum, Berlin.
Die staatliche Zwangsregelung der 

Löhne in England e rs treb t ein An
trag  des bekannten englischen P a r 
lam entariers und früheren S taa ts
sek re tä rs  des Äußeren C harles Dilke. 
Es handelt sich dabei um die gesetz
liche Festlegung von M indestlöhnen, 
eine M aßnahme, durch die man vor 
allem die M ißstände der Hausindu
strien, des „Sw eating-System s", aus
ro tten  will. Das Ganze läuft auf eine 
Ü bertragung der se it über 10 Jahren 
in den englischen Kolonien getroffe
nen Einrichtungen auf G roßbritan
nien hinaus. D er V ersuch, die Löhne 
gesetzlich festzulegen, ist bisher aus
schließlich in den englischen Südsee
kolonien gem acht w orden. Es sind 
für Neuseeland und N eusüdwales und 
in bestim m ten Fällen sogar in der 
gesam ten australischen N ationalge
setzgebung Schieds- und G ew erbe
gerichte vorgesehen, die in der Lage 
sind, bei Lohnstreitigkeiten feste Lohn
sätze  für einen ganzen E rw erbzw eig  
festzulegen, auch für G elegenheits
und H eim arbeiter sow ie für die in 
den Fabriken und W erkstä tten  be
schäftigten Personen. D agegen findet 
sich ein ausgesprochenes Lohn-Tarif
system  nur in Victoria. H ier sind 
(w enigstens für bestim m te Industrien! 
die Löhne ein für allemal festgesetzt, 
ohne vorhergehenden G ew erbestreit.

D eakin, der gegenw ärtige M inister
präsident von A ustralien, ha t diesem 
G egenstände ganz besondere Auf
m erksam keit gew idm et. Er tra t ihm 
w ährend v ieler Jah re  näher, w o er 
als K olonialsekretär in V ictoria tä tig  
w ar, d. h. M inister des Innern in 
einem Lande w ar, in dem der Ge
w erbebetrieb  überall blüht. Die Ein
richtung von „W ages B oards“ w urde 
zuerst 1896 in der G esetzgebung von 
V ictoria durchgeführt: A usschüsse, die 
zur Hälfte aus A rbeitgebern, zur 
Hälfte aus A rbeitnehm ern zusam m en
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g ese tz t w urden. D er Obmann jedes 
L ohnausschusses durfte m it dem 
betreffenden G ew erbe nicht in 
V erbindung stehen. Konnte man sich 
über seine W ahl nicht einigen, so 
w urde  e r vom  G ouverneur, d. h. vom  
M in iste rra t ernannt. A lter und Ge
schlecht der A rbeiter w ie die N atuc 
der A rbeit w urden für jeden einzel
nen Zw eig der G ew erbe genau in B e
trach t gezogen. Die A usschüsse 
hatten  die M indestsätze festzustellen, 
die jeder K lasse von A rbeit, sei es in 
der Fabrik , in W erkstä tten  oder zu 
H ause bezahlt w erden  mußten. D iese 
Tarifierungen w urden  durch S tra fbe
stim m ungen gestü tzt. A ber sie konn
ten durch das G ericht von Zeit zu 
Zeit neu festgelegt oder durch B e
schluß des obersten  G erichts der 
Kolonie sogar aufgehoben w erden. 
Man konnte auch D istrik ttarife  ein
führen, die Zahl der A rbeitsstunden 
festlegen und, w ofern Ü berzeit e r
laub t w urde, einen höheren T arif für 
Ü berstunden vereinbaren . H eim ar
beit w urde nach S tücklohn gezahlt. 
Für Lehrlinge und junge A nfänger 
w urden  besondere M indestlöhne fest
geiegt, die proportional ihrer w ach 
senden Erfahrung erhöht w erden  
mußten. D ieses G rundgesetz von 
1896 w a r nur ein V ersuch. Es sollte 
nur für das Schneidergew erbe, das 
Schuh- und S tiefelgew erbe und 
einige andere  B erufszw eige gelten. 
Fünf L ohnausschüsse w urden  so 
gleich eingesetzt. Sie hatten  die Auf
gabe, in dem B ekleidungs- und P u tz 
fach (außer der D am enkonfektion) 
und im H em den- und U nterk leider
geschäft die V erhältn isse zu regeln. 
G erade auf diesen G ebieten konnte 
man S chw itzsystem  und H ungerlöhne 
am fu rch tbarsten  w üten sehen. So
bald aber die neuen Bestim m ungen 
in K raft tra ten , zeitig ten  sie sogleich 
die günstigsten Ergebnisse, tro tz  m an
nigfacher Schw ierigkeiten , die sich 
zum al im U nterk leidergew erbe e r
gaben.

Im Jah re  1900 w urde diese Lohn
ausschußgesetzgebung  V ictorias e r
neuert. Es w urde  der Z usatz g e
m acht, daß w e ite re  G ew erbe auf 
G rund von B eschlüssen einer der 
beiden Kam m ern des v ictorianischen 
P arlam en ts dem T arifsystem  u n te r
ste llt w erden  könnten.

Im Jah re  1902 zählte man bere its

29 A usschüsse. 1903 w urden  die 
G esetze e rneuert und die E inrichtung 
neuer A usschüsse der Zustim m ung der 
beiden P arlam en te  un terste llt. Ein 
A ppellationsgericht w urde  geschaffen, 
das zusam m engesetzt w urde  aus 
einem R ich ter am obersten  L andes
gericht, einem  B eisitzer, der die A r
beitgeber, und einem zw eiten  B ei
sitzer, der die A rbeitnehm er zu v e r
tre ten  hat. Im Jah re  1905 w urden  das 
M indestlohnsystem  und der L ohnaus
schuß aus vorübergehenden  zu dau
ernden Einrichtungen gem acht. Von 
nun an gehören sie zu den allgem ein 
anerkannten  G rundlagen der v ic to ri
anischen G esetzgebung. Einige an 
dere  austra lische  S taa ten  oder frü
here  Kolonien sind bere its  auf dem 
W ege, dem Beispiel V ictorias zu 
folgen.

In seinem  A ufsatz in H eft 1 der Do
kum ente des F o rtsch ritts  sch re ib t 
C harles Dilke, daß m an g e tro st b e 
haupten könne, daß in G roßbritan 
nien n irgendw o irgendw elche G eg
nerschaft lebendig sei, die n icht den 
G rundsatz  anerkenne, daß m an die 
Löhne in den sog. H unger- und 
S chw itzgew erben  staa tlich  regeln 
m üsse. „Die A nhänger jener V er
suche haben die M ehrheit des U n
te rhauses auf ih rer Seite. Sie leben 
der Ü berzeugung, daß für England die 
Zeit des System s der L ohnausschüsse 
gekom m en is t und daß die Erfolge, 
die in A ustralien dam it erz ie lt w o r
den sind, ein w ichtiges V orbild für 
die Zukunft bilden.“

Ein A usschuß des U nterhauses hat 
w ährend  der Session 1907 den G egen
stand  bearbeite t. E r ha t die D ring
lichkeit jenes A ntrages bestä tig t, der 
schon 20 Jah re  früher durch den Aus
schuß des O berhauses geste llt w o r
den w ar. D ieser Ausschuß des U n
terhauses w ird  1908 seinen B ericht 
e rs ta tten , w ahrscheinlich , um den 
V ersuch in irgend einer Form  des in 
V ictoria geglückten E xperim entes zu 
empfehlen. Die R egierung h a t in
zw ischen einen K om m issar in die 
australischen  Kolonien entsandt, der 
im Laufe dieses Jah res  über die 
F rage  der L ohnausschüsse B erich t zu 
e rs ta tten  hat. So is t die E rk lärung  
der englischen R egierung  noch vo r 
M itte der nächsten  Session des Un
te rh au ses zu erw arten .
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GEW ERBLICHES BILDUNGSWESEN.
Zur Frage der gewerblichen Aus

bildung in Amerika liefert eine Um
frage der M assachusetts Commission on 
Industrial Education bem erkensw ertes 
M ateria l. Sie hat durch B efragen von 
m ehr als 2000 Knaben, die nach ihrer 
Entlassung aus der V olksschule Be
schäftigung suchten, festgestellt, daß 
rund 900 gerne länger in der Schule 
geblieben w ären , um gew erblichen 
U nterrich t zu erhalten.*) G leichzeitig 
haben 1000 befragte A rbeitgeber e r
k lärt, daß ein Junge unter 16 Jahren  
für die Industrie so gut w ie unbrauch
bar sei. Die Kommission befür
w o rte t deshalb, an die Volksschulen 
Fortbildungsschulen m it einem v ie r
jährigen Lehrplan anzugliedern. Die 
beiden ersten  Jah re  sollen W erk s ta tt
unterrich t, Rechnen, Zeichnen, N atur
w issenschaft und Englisch um fassen; 
in den beiden letzten  Jahren , also vom 
16. Jah re  an, soll der U nterricht ent
w eder abends oder in der W eise e r
teilt w erden, daß ein A rbeitstag  in 
der F abrik  m it einem Schultag ab 
w echselt. Die le tztgenannte E inrich
tung is t in ähnlicher W eise bereits 
an der U niversitä t von Cincinnati 
für angehende Ingenieure ge
troffen. H and in Hand m it diesen B e
strebungen zur H eranbildung eines 
gut geschulten A rbeiternachw uchses 
soll auch den älteren. A rbeitern Ge
legenheit zur W eiterbildung in abend
lichen Fortb ildungskursen geboten 
w erden. Eine besondere Vereinigung, 
die N ational S ociety  for the P rom o
tion of Industrial Education, über 
deren T ätigkeit w ir gelegentlich näher 
berichten  w erden, sucht diesen B e
strebungen in den einzelnen S taaten  
auf gesetzgeberischem  W ege Geltung 
zu verschaffen. Ü ber die Erfolge der 
erw ähnten  N euerung im Ingenieur
un terrich t der U niversitä t von Cincin
nati is t auf der Jahresversam m lung 
der S ociety  for the Prom otion of En
gineering Education**) B ericht e r
s ta tte t w orden. Um prak tische Ar

beitzeit und Studienzeit auf das 
engste zu verknüpfen, ist hier jede 
K lasse in zw ei Gruppen geteilt, die 
in der W eise m iteinander abw echseln, 
daß die eine m ehrere W ochen hin
durch in den Fabriken der S tad t p rak 
tisch arbeite t, w ährend die andere in 
dieser Zeit un terrich tet w ird. Die 
S tudiendauer is t hierbei auf 6 Jahre 
gegenüber 4 Jahren  bei dem üblichen 
Ausbildungsgang festgesetzt, w ährend 
an die Vorbildung in beiden Fällen 
die gleichen Anforderungen gestellt 
w erden. Das Program m  für die 
praktische Ausbildung w ird  von dem 
A bteilungsvorsteher, den Professoren 
für M aschinenbau und E lektrotechnik 
und den beteiligten Fabrikbesitzern  
gem einsam  aufgestellt, und es w ird  
hierbei darauf gesehen, daß die Be
schäftigung in den einzelnen Ab
teilungen sow eit als möglich in der 
Reihenfolge der B earbeitung vom 
Rohstoff bis zur fertigen Maschine 
erfolgt. So arbeiten z. B. die jungen 
Leute in den W erkstä tten  der Bullock 
E lectric Com pany im ersten  Jah r in 
der Gießerei, in den folgenden 1% 
Jahren in den B earbeitungsw erkstät- 
ten, dann w ährend zw eier Jah re  im 
K om utator- und Schalterbau, in der 
W icklerei, in der M ontageabteilung 
und im Prüffeld und hierauf w ährend 
des R estes der A usbildungszeit im 
K onstruktionsbureau und in der kauf
m ännischen Abteilung. W ährend der 
A usbildungszeit erhalten die Studieren
den einen Stundenlohn von 42 Pfg., der 
alle 6 M onate um 4,2 Pfg. steigt. Ein 
V ergleich der Leistungen der Teil
nehm er an dem 6jährigen Kursus, 
über den allerdings ers t die E r
fahrungen des ersten Jah res vorliegen, 
m it denen der nach dem 4jährigen 
Lehrplan ausgebildeten t  ergeben, 
daß die ers te  Gruppe % des jähr
lichen L ehrstoffes der zw eiten b e 
w ältig t hat, tro tzdem  sie nur halb so 
viel U nterrichtstunden hatte.

RECHT UND TECHNIK.
Kammern für gewerblichen Rechts- jährigen Verhandlungen des Vereins

schütz. für gew erblichen R echtsschutz auf
W ahrscheinlich infolge der vor- der Versam m lung in D üsseldorf ist

*) The Iron Age 24. Okt. 07. **) The Engineering M agazine Nov. 07.
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der preußische Justizm in ister neuer
dings der F rage der E rrichtung be
sonderer K am m ern für gew erblichen 
R echtsschutz bei den L andgerichten, 
w elche sich am S itz der O berlandes
gerich te  sow ie in g rößeren In
dustriegeb ieten  befinden, w ieder 
näher ge tre ten , indem  er h ier deren 
E inrichtung durch ein neues R und
schreiben v. 11. X. 07. an die P räs iden 
ten der O berlandesgerichte empfiehlt.

Schon durch den Erlaß des Ju s tiz 
m inisterium s vom  25. N ovem ber 1904 
w urden  an versch iedenen  L andge
richten vom  Jah re  1905 an die ein
gehenden S tre itsachen  gew erb licher 
N atur an dafür besonders bestim m te 
Zivilkam m ern zur V erhandlung über
w iesen. D iese an sich lobens
w erte  E inrichtung ha t sich aber nicht 
so  rech t eingebürgert, und zw ar haup t
sächlich w ohl aus dem G runde, w eil 
diese B estim m ung nicht genügend 
bekannt w urde und diesen Zivil
kam m ern für gew erbliche und in
dustrielle S tre itsachen  eine en t
sprechende B ezeichnung für ihre T ä
tigkeit fehlte. Selbst bei solchen 
Landgerichten , w o eine bestim m te 
Zivilkam m er für die B eurteilung ge
w erb licher und industrieller S tre it
sachen besteh t, w erden  vielfach ge
rade diese S tre itsachen  als H andels

sachen b e trach te t und als solche 
bei den Kam m ern für H andelssachen 
verhandelt, w elche m it einem R ichter

und zw ei Kaufleuten b ese tz t sind, im 
G egensatz zu den Z ivilkam m ern, 
die m it drei R ichtern  b ese tz t sind. 
E s scheinen sich also diese gem isch
ten G erichte bei den K am m ern für 
H andelssachen einer besondern  B e
liebtheit bei den P a rte ien  und deren 
A nw älten zu erfreuen, tro tzdem  doch 
hier nicht einm al Fachleute, son
dern häufig genug ein B ankier 
oder Kaffee- oder W ollhändler als 
B eisitzer über technische S tre it
sachen ein U rteil fällen.

Es dürfte sich deshalb auch 
empfehlen, w enn die neu zu e rrich 
tenden K am m ern für gew erblichen 
R echtsschutz  n icht nur diese offizielle 
B ezeichnung erhalten , sondern für sie 
ähnlich den Kam m ern für H andels
sachen eine B esetzung aus einem R ich
te r und zw ei Fachleuten (F abrikan ten  
und G ew erbetreibenden  aus v e r
schiedenen Industriezw eigen) als 
H ilfsrichtern vorgesehen  w ird . Die am 
Sitze der Kammern für gew erblichen 
R echtsschutz bestehenden Ingenieur- 
B ezirksvereine und G ew erbevere ine  
sind in der L age, dem L andgerich t 
entsprechende P ersonen  als H ilfs
rich ter in V orschlag  zu bringen, 
durch deren W ahl und öffentliche 
B ekanntgabe schon auf das B estehen 
dieser K am m ern und auf deren  W ich
tigkeit für die stre itenden  P arte ien  
hingew iesen w ird.

E r n s t  S t o e c k e r ,  Köln-Deutz.

INDUSTRIE UND VERKEHR.
Uber die Standard Oil Company,

deren  V erurteilung zu rund 130 Mill. 
M G eldstrafe w egen gesetzw id ri
g er R aba ttgew ährung  an E isenbahnen 
die Augen w eite r K reise auf 
sich lenkte, sind durch die V erhand
lungen vo r dem B undesgericht im

H erbst v. J. nähere  E inzelheiten der 
Ö ffentlichkeit zugänglich gew orden. 
Die folgende T abelle, die w ir dem 
N ovem berheft der „K artell-R und
schau“ entnehm en, bedarf w ohl kaum  
eines Zusatzes.

Jahr
Aktienkapital

Nennwert
Dollar

Aktien
Marktwert

Dollar

erzielte
Gewinne

Dollar

verteilte
Gewinne

Dollar

1899 96 998 612 196 220 017 34 420 314 14 304 188
1900 97 448 743 203 480 499 55 501 774 46 691 474
1901 97 448 923 210 997 006 52 291 767 46 775 390

1 1902 97 448 923 231 758 405 64 613 365 43 851 966
1903 97 448 923 270 217 921 81 336 994 42 877 478

I 1904 98 338 382 297 489 225 61 570 110 35 188 266
1 1905 98 338 382 315 613 261 57 459 356 39 335 320

1906 98 338 382 259 400 193 83 122 251 39 335 320
zus.: 490 315 931 308 359 402
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Ingenieur-Standesfragen. 
(Auch Ingen ieu rorgan isa tion en , so

zia le  Lage des Ingen ieurs.)

Mertens, W ilhelm ; Zur B ew egung 
der technischen P rivatbeam ten . Ar
chiv. Sozialw issenschaft u. Sozial
politik, 07 (XXV. Bd.) 3. p. 649 
—713.

Tlssen, H. J .; Die Lage des deutschen 
T echniker-V erbandes unter B erück
sichtigung des gegenw ärtigen S tan 
des der T echnikerbew egung. 63 p. 
8°. Berlin S. 14, N aucksche Druck.,
07.

D e r  V e r f a s s e r ,  b i s h e r ig e r  D i r e k to r  d e s  
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