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P la n m ä ß ig e  A b sa tz g e s ta ltu n g
V o n  D ip l. - In g .  Z e i d l e r , ’ B e r lin

I n h a l t :  Der „Verkaufsingenieur“ soll am Ausbau einer wissenschaftlichen Gestaltung des Vertriebs
-----------  mitwirken. H ilfsmittel dazu sind die Konjunktur- und Marktbeobachtung; die dabei in

Frage kommenden Gesichtspunkte und statistischen Quellen werden kurz besprochen- 
Planmäßige Anpassung der erzeugten Waren an die Anforderungen des Bedarfs ist der 
Anfang des bewußten „Dienstes am Kunden“. A u f diesen Grundlagen ist dann ein 
zielsicherer Einsatz der Werbemaßnahmen möglich; endlich führen sorgsam überlegte 
Auslese und Schulung der Verkäufer zur engsten Fühlung m it den Kunden. Zum Schlüsse 
wird ein Beispiel einer Vertriebsorganisation dargestellt, das die vorgeführten Gedanken

gänge verwirklicht.

I. Ingenieur und Vertrieb

D e r  te c h n isc h -w ir t sc h a ft lic h e  W ie d e r a u fb a u  u n se re r  

In d u str ie  hat in  den  letzten J ah re n  u n le u g b a r  g r o ß e  F o r t 

schritte  ge m ach t. W i r  h ab e n  u n sre  F e r t ig u n g s b e t r ie b e  

w e itge h e n d  ra t io n a lis ie rt  u n d  k ö n n e n  w o h l sa ge n , d a ß  w ir  

d ie  rein te ch n isch e n  M it te l  un d  V e r fa h re n  d a zu  b e h e rr

schen, so  g u t  b ehe rrsch en , d a ß  w ir  w o h l au ch  g e le g e n t lic h  

ra t ion a lis ie rt  haben, oh n e  k la r  d ie  w irt sc h a ft lic h e n  G re n z e n  

e rkan n t zu haben. Im m e rh in  —  so lch e  E in z e lfä lle  ä n d e rn  

n ich ts  d aran , d a ß  w ir  im  g a n z e n  ein g u te s  S tü c k  in d e r  

V e rb e s s e ru n g  u n se re r G ü t e r e r z e u g u n g  v o rw ä r t s  g e k o m 

m en sind , d a ß  w ir  ge le rn t  haben , m it  fo r tsch re ite n d  g e 

r in ge re m  A u fw a n d  an R o h s to f fe n  u n d  E n e rg ie n  im m e r  

höhere  L e is tu n g e n  zu  erz ie len. T r o tz d e m  m ü sse n  w ir  

o ft  vo n  K ä u fe rn  u n d  V e rb ra u c h e rn  d ie  F r a g e  h ören , w o  

d e n n  e ige n tlich  d ie  a ls  E n d z ie l d ie se r  A rb e it  in  A u s s ic h t  

ge ste llte n  A u s w ir k u n g e n  b le ib e n : d ie  V e r b i l l i g u n g  der

in du str ie llen  E r z e u g n is s e  a u f  d e r g a n z e n  L in ie . E s  is t  

n ich t e infach, eine b ü n d ig e  A n tw o r t  a u f d ie se  F r a g e  zu  

geb en , ab e r es w ill sche in en , d a ß  d ie  n u r  te ilw e ise  E r 

fü l lu n g  g e sp a n n te r  E r w a r tu n g e n  zu e in em  gu te n  T e ile  au ch  

d a r in  ih ren  G r u n d  hat, d a ß  m it d e r  b e tr ie b ste c h n isc h e n  

R a t io n a lis ie ru n g  n ich t d ie  R a t io n a l is ie ru n g  d e r G ü t e r v e r 

te ilu n g  g le ich e n  S c h r it t  g e h a lte n  hat.

M i t  den  M it te ln  w is se n sc h a f t lic h e r  B e t r ie b s fü h ru n g  ist  

der In g e n ie u r  an  d ie  b e tr ie b lich e n  A u fg a b e n  h e ra n 

g e g a n g e n ;  fü r  d ie  L ö s u n g  d e r in d u s tr ie lle n  A b sa tz f r a g e n  

w ird  er nu n  se ine  K rä f te  e in zu se tzen  haben , u m  la n g e  V e r 

sä u m te s  n ach zu h o le n . D e r  „ V e r k a u f s in g e n ie u r “ so ll n ich t  

d a m it  fe r t ig  se in , d a ß  er s ich  p ra k tisch e  k a u fm ä n n isc h e  E r 

fa h r u n g  a n e ig n e t  —  ein g u t  T e i l  d a v o n  so llte  v ie l m e h r  

als b ish e r  ü b e rh a u p t  jed e r In g e n ie u r  h ab e n  —  so n d e rn  

er so ll m it se in e r  A r t  zu d e n k e n  u n d  zu a rb e ite n  au ch  

d ie se n  D in g e n  au f d en  G r u n d  ge h e n . „ W is s e n s c h a ft lic h e  

V e rk a u f sv e r fa h r e n “ m ü sse n  s ic h  zu r w is se n sc h a ft lic h e n  B e 

t r ie b s fü h r u n g  g e se lle n ;  e in  g r o ß e s  R e ich  n eu e r A u fg a b e n  

en tsteh t h ie r  d em  In g e n ie u r ,  u n d  a u s  ih m  so ll im  A n 

sch lu ß  an  d ie  d ie s jä h r ig e  H a u p tv e r s a m m lu n g  d e s  V e re in e s  

d e u tsch e r  In g e n ie u re  m it ih re r F a c h t a g u n g  „ V e r tr ie b “ d a s  

v o r l ie g e n d e  H e f t  d ie se r Z e it sc h r if t  e in ig e  A u ssc h n it te  

bieten. E in e  b u n te  R e ih e  v o n  E in z e lfr a g e n  sch lie ß e n  d ie  

fo lg e n d e n  A u fs ä tz e  e in ; in je d e r d a v o n  s tecken  A u fg a b e n  

u n d  M ö g lic h k e ite n ,  den  W ir k u n g s g r a d  d e r V e r t r ie b s tä t ig 

ke it zu  s te ig e rn  u n d  d ie  V e r tr ie b sk o s te n  zu  senken .

D ie  g e m e in sa m e  G r u n d la g e  a lle r d ie se r F r a g e n  d e r  

G ü t e r v e r te i lu n g  s o w o h l,  a ls  au ch  d e r in d u str ie lle n  G ü t e r 

e r z e u g u n g  is t  ab e r d e r M a r k t ,  d ie  G e sa m th e it  der

K ä u fe r, ih re  B e d ü r fn is se  u n d  d ie  M it te l zu ih re r B e f r ie d i

g u n g :  W a r e  u n d  H e rste lle r .  E s  ist  k lar, d a ß  d a s  A u s 

m a ß  b e tr ie b lich e r L e is tu n g s s te ig e r u n g  jedes In d u s t r ie u n te r 

n e h m e n s  w ir t sc h a ft lic h  b e st im m t se in  m u ß  v o n  d e m  U m 

fa n g e  d e r ab zu se tz e n d e n  E r z e u g u n g s m e n g e ,  d a ß  es a lso  

v o r  a llem  g ilt ,  d ie  v o ra u ss ic h t lic h e  G r ö ß e  d e s  B e d a rfs,  

se ine  a u g e n b lic k lic h e n  G re n z e n  u n d  d ie  M ö g lic h k e ite n  zu  

ih re r A u s w e it u n g  zu  e rkennen. S te t ig k e it  u n d  S t e ig e r u n g  

d es A b sa tz e s  m ü sse n  n ach  M ö g lic h k e it  g e s ic h e rt  se in, d a m it  

eine b e tr ie b lich e  L e is tu n g s s te ig e r u n g  zur W i r k u n g  k o m m e n  

kann. D a s  ist  ke ine  neue E r k e n n tn is ;  w o h l a b e r  ha t m an  

erkan n t, d aß  h ier n o ch  se h r  v ie l zu r p l a n m ä ß i g e n  

E r fo r s c h u n g  zu tu n  ist, d a ß  m an  s ich  n ich t d a m it  be 

g n ü g e n  darf, n u r  s o  g e le g e n t l ic h  e tw a  N a c h r ic h te n  ü b e r  

d ie  K o n k u r re n z  u n d  d ie  M a r k tv e rh ä ltn is se  zu sa m m e ln  o d e r  

se in e  e ige n e  V e r t r ie b s o r g a n is a t io n  n äh e r an zu sehen . E s  

k o m m t  v ie lm e h r  d a ra u f an, g a n z  p la n m ä ß ig  u n d  fo r t 

la u fe n d  M a r k t la g e  u n d  K u n d e n , M itb e w e rb e r  u n d  W a re ,  

V e rk a u fsv e r fa h re n  u n d  W e r b u n g  zu  stu d ie ren , im  A u g e  

zu  beha lten , u n d  d a s  E r k a n n te  zum  e ige n e n  N u tz e n  a u s 

zuw erten .

II. Hilfsmittel der Marktuntersuchung

D ie  S u m m e  a lle r v o rh a n d e n e n  o d e r  m ö g lic h e n  V e r 

b ra u ch e r  e iner W a r e  is t  ih r  A b sa tz m a r k t ;  ü b e r  se ine  A u f 

n a h m e fä h ig k e it  —  den  B e d a r f  —  ein  z u tre ffe n d e s  B i ld  zu  

b e k o m m e n , m u ß  d a s  erste  Z ie l sein. D a s  setzt rä u m lic h e  

u n d  ze itliche  A b g r e n z u n g e n  v o ra u s  u n d  sc h lie ß t  sch o n  

v ie le r le i E in z e lfr a g e n  e in : W ie  g r o ß  ist  z a h le n m ä ß ig  d e r  

in  F r a g e  k o m m e n d e  K ä u fe rk re is  ü b e rh au p t, in den  S täd te n ,  

den  e inze lnen  L a n d e ste ile n  o d e r  S t a a te n ?  W ie  w e it  ist  

se in e  K a u fk ra f t  d u rch  a llge m e in e  w irtsc h a ft lich e  V e r h ä lt 

n isse  u n d  d ie  K o n ju n k tu r ,  d u rc h  se ine  soz ia le  S c h ic h tu n g  

b e d in g t ?  In w ie w e it  k an n  e r d u rch  V e r b i l l i g u n g  o d e r  U m 

g e s ta ltu n g  d e s  E r z e u g n is s e s  e rw e ite rt  w e r d e n ?  W ie  g r o ß  

ist  d ie  d u rch sch n itt lich e  g e g e n w ä r t ig e  o d e r  m ö g lic h e  V e r 

b ra u c h s m e n g e  d es e in ze ln en  K ä u fe rs ,  tä g lic h ,  im  M o n a t ,  

im  J a h re ?  T r it t  d e r B e d a r f  g le ic h m ä ß ig  d a s  g a n z e  Ja h r  

h in d u rc h  auf, o d e r  w a ru m  ist  er d u rc h  d e n  E in f lu ß  v o n  

Jah resze it, M o d e  u n d  G e sc h m a c k  b e e in f lu ß t?  V e rte ilt  s ich  

d e r  K ä u fe rk re is  g le ic h m ä ß ig  ü b e r  d a s  g a n z e  B e o b a c h 

tu n g sg e b ie t ,  o d e r  w ie  ist  se in e  räu m lic h e  D ic h t e ?

D e r  A b sa tz m a r k t  ist  ja  in  im m e rw ä h re n d e r  B e w e g u n g ,  

t ä g l ic h  un d  stü n d lich  ä n d e rn  T o d e s fä lle  o d e r  G e s c h ä f t s 

a u f lö su n g e n ,  G e b u r te n  un d  N e u g r ü n d u n g e n  d ie  Z a h l  d e r  

K ä u fe r ,  fü h re n  E h e s c h lie ß u n g e n  neue  V e rb ra u c h e r  m it  

än d e rn  B e d ü r fn is se n  zu, ve rsc h ie b e n  Z iv i l is a t io n  u n d  M o d e
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d e n  in n e re n  A u fb a u  d e r V e rb ra u c h e rsc h ic h te n .  A lt e r s 

g l ie d e r u n g  u n d  V o lk s e in k o m m e n  w irk e n  s ic h  g a n z  u n te r 

sc h ie d lic h  au s, w ie  z. B. A b b .  1 fü r  e in ig e  W a r e n  u n d  

A lte r s k la s se n  v o n  W a r e n h a u s k ä u fe r n  n ach  e in e r  a m e r ik a n i

sch e n  S ta t is t ik  v o r  A u g e n  führt.

A lle  d ie se  E r m it t lu n g e n  v e re in ig e n  s ic h  zu m  B ild e  d e s  

A b sa tz m a rk te s ,  u n d  es is t  d u rc h a u s  m ö g lic h ,  s ie  z a h le n 

m ä ß ig  g e n a u  d u rc h z u fü h re n  u n d  n ich t  b lo ß  in  ü b e r 

s c h lä g ig e r  S c h ä tz u n g ,  n ach  G e fü h l u n d  g e le g e n t l ic h e r  E r f a h 

ru n g .  D ie  T e c h n ik  so lc h e r  M a r k t u n te r s u c h u n g e n  u n d  e in ze l

b e tr ie b lic h e r  K o n ju n k tu rb e o b a c h tu n g e n  is t  in  A m e r ik a  b e 

re its  w e itg e h e n d  a u s g e b i ld e t  u n d  d u rc h  eine a u f  d ie  B e 

d ü r fn is se  d e r v e rsc h ie d e n e n  In d u s t r ie z w e ig e  e in ge ste llte  

a m tlich e  u n d  p r iv a te  S ta t is t ik  g a n z  p la n m ä ß ig  g e fö r d e r t  

w o rd e n . D a s  is t  e tw as, w a s  u n s  in  D e u t sc h la n d  n o ch  

fe h lt; a b e r  e s is t  d o c h  n ich t so , d a ß  w ir  m u t lo s  g e 

s te h e n  m ü ß te n :  W i r  h a b e n  g a r  n ich ts, u m  e in en  A n f a n g  

zu  m ach en . A l le r d in g s  s in d  be i u n s  d ie  a m t lich e n  s t a 

t is t is c h e n  V e rö f fe n t lic h u n g e n  n o c h  zu  s ta rk  a llg e m e in  v o lk s 

w ir t sc h a ft lic h  o d e r  h a n d e ls -  u n d  b e v ö lk e ru n g s p o lit is c h  e in 

ge s te l lt  u n d  p r iv a te  S ta t is t ik e n  a u s  e in ze ln en  In d u s t r ie -

K u rv e n  a u s  d e r  H o lz in d u s t r ie x). M a n  s ieh t, w ie  ü b e r

ra sc h e n d  e n g  s ic h  d ie  K u r v e n  d e r  E h e s c h lie ß u n g e n  und 

d e r  U m s ä tz e  im  M ö b e lh a n d e l se lb s t  im  s a is o n m ä ß ig e n  

V e r la u fe  d ecken , w ie  a n d e r se it s  w ie d e r  d e r  B e s c h ä f t ig u n g s 

g r a d  d e r M ö b e lin d u s t r ie  u n d  d ie  M ö b e le in fu h r  g le ich lau fen d e  

B e w e g u n g e n  ze ige n , d e re n  g e m e in s a m e  U r s a c h e  d ie  E in 

k o m m e n e n tw ic k lu n g  w ä h re n d  u n d  n ach  d e r  S ta b il is ie ru n g s -

Klaviere 

Möbel 

Teppiche 

Gardinenstoffe 

fertige Kleider 

Modewaren 

Phonogru.P/atten 

Unterkleidung 

Strumpfwaren 

Blasinstrumente

c m ts

u n ter 16Jahren 16bi¡30Jahre JO bistíJahre überVSjahre

Abb. 1. Altersgliederung der Käufer verschiedener Warengattungen Untersuchung des „Photoplay Magazine“ nach Rob. E. Ramsay „Constructive Merchandising** (New York 1925, D. Appleton & Co.)

z w e ig e n  w e rd e n  s o  le ich t n ich t bekan n t. E s  g ib t  a b e r  

d o c h  au ch  be i u n s  e ine  F ü lle  v o n  Z a h le n s t o f f  in  d en  

s ta t is t isc h e n  Ä m te rn , d e r  n u r  d a ra u f  w arte t, n u tz b a r  g e 

m a c h t  zu  w erd en . W i r  m ü s se n  ih n  h e ra u sh o le n  u n d  in  

p ra k t is c h  b ra u c h b a re  F o r m  b r in g e n ,  w ir  w e rd e n  d a n n  

au ch  n a ch  u n d  n ach  a u s  d en  je w e ilig e n  B e d ü r fn is s e n  h e rau s  

d ie  v o rh a n d e n e n  L ü c k e n  a u fd e ck e n , u n d  w ir  k ö n n e n  a u c h  

neu e  o r g a n is a to r is c h e  F o rm e n  d e s  s ta t is t isc h e n  N a c h r ic h te n 

d ie n s te s  e n tw icke ln . M a n  k a n n  e tw a  d a ra n  d e n k e n , n eb en  

d e n  O r g a n is a t io n e n  v o n  In d u s t r ie ,  H a n d e l  u n d  L a n d w ir t 

sch a ft, d ie  im  s t ille n  sc h o n  m a n ch e  g u te  s ta t ist isc h e  A rb e it  

le isten , p r iv a te  N a c h r ic h te n b ü r o s  e in zu rich te n , d ie  a lle  

m ö g l ic h e n  s ta t is t isc h e n  V e rö f fe n t l ic h u n g e n  s ich ten, V e r 

b o r g e n e s  a n s  L ic h t  z iehen  u n d  fü r  ih re  K u n d e n ,  E in z e l

firm e n , F a c h v e rb ä n d e  u sw . in  h a n d lic h e  G e s t a lt  b r in g e n .  

S c h o n  in  a m t lich e n  V e r ö ffe n t lic h u n g e n ,  z. B. d e n  s ta 

t is t is c h e n  J a h rb ü ch e rn , in  d e r  v o m  S ta t is t is c h e n  R e ic h s 

a m t  h e ra u s g e g e b e n e n  H a lb m o n a t s c h r if t  „ W ir t s c h a f t  u n d  

S ta t is t ik “ , in  d e n  „ V ie r te lja h r sh e fte n  z u r  S t a t is t ik  d e s  D e u t 

sch e n  R e ic h s “ , in  d e n  „ V ie r te lja h r sh e fte n  zu r K o n ju n k t u r 

f o r s c h u n g “ , im  „ R e ic h sa rb e it sb la t t“ u. a. s te c k t  u n g e h e u e r  

v ie l Z a h le n s to f f ,  d e r  n o c h  d e r  p ra k t is c h e n  A u s w e r t u n g  

harrt.

N u r  e in ig e  w e n ig e  d e ra r t ig e  M ö g l ic h k e ite n  se ie n  h ie r  

a n g e d e u te t :  A b b .  2 z e ig t  z. B . v e r sc h ie d e n e  s ta t is t isc h e
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Abb. 2. Kurven zur Holzwirtschaft Die holzverarbeitende Industrie ab Januar 1924

>) Aus den „Vierteljahrsheften zur Konjunkturforschung“ 1927, Heft 1.
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k r ise  ist. A n d r e  v ie ls e it ig  a u sn u tz b a re  U n t e r la g e n  b ie te n  

etw a  d ie  am tlich e n  V e rö ffe n t lic h u n g e n  ü b e r  d ie  P r o d u k -  

t io n s e rh e b u n g e n  d e r  ve r sc h ie d e n e n  In d u s t r ie z w e ig e :  d e r  

E le k tr iz itä tsw ir t sc h a ft ,  d e r  L e d e r in d u s tr ie ,  a u s  d e r  W o l l 

w ä sch e re i u n d  K a m m g a r n sp in n e re i,  o d e r  d e r  K r a f t f a h r 

z e u g in d u str ie  m it  d e r K r a f tw a g e n b e s ta n d -S ta t is t ik ,  v g l.  

A b b . 3 2), d ie  z u r  E in fü h r u n g  e tw a  n eu e r A u to -Z u b e h ö r 1- 

teile  d ie  e rs te n  A n h a lt s p u n k te  g e b e n  m a g . W ie d e r  a n d re  

sch au b ild lich e  u n d  L a n d k a r te n d a r s te l lu n g e n ,  s o  z. B. d e r  

la n d w irtsc h a ft lich  g e n u tz te n  B o d e n flä c h e n  u n d  G ü te k la s se n  

o d e r d es M ilc h v ie h b e s ta n d e s  (A b b .  4) 3) k ö n n e n  p ra k tisch e  

H ilf sm it te l se in  zu r E r k e n n tn is  d e r  A b s a t z s t e ig e r u n g  o d e r  

d e r  räu m lic h e n  V e r te i lu n g  d e s  B e d a r f s  in  D ü n g e m it te ln  

u n d  M o t o r p f lü g e n ,  M ilc h w ir t s c h a f t s g e rä te n  u n d  v ie le m  

ändern. E s  is t  a lso  be i u n s  b e re its  v ie l roher, u n ge n u tz te r  

Z a h le n s to f f  v o rh a n d e n , a u s  d em  m it k r it is c h e r  Ü b e r le g u n g  

w e rtvo lle  G r u n d la g e n  fü r  ab sa tz te ch n isch e  F r a g e n  h e ra u s 

g e h o lt  w e rd e n  k ö n n e n . M a n  d e n k e  w e ite r  an  d ie  sta -

Abb. 3. Dichte des Bestandes an Kraftfahrzeugen (Krafträder, Personen- und Lastkraftwagen) im Deutschen Reich am 1. Juli 1927

tistischen E r h e b u n g e n  d e s  E n q u e te -A u s s c h u s s e s ,  z. B. ü b e r  

d ie  V e r s c h u ld u n g  d e r  L a n d w ir t s c h a ft ,  an  d ie  A u s w e r t u n g  

d e r R e ic h s f in a n z s ta t is t ik  ü b e r  d ie  E in k o m m e n -  u n d  V e r 

m ö g e n s te u e re rg e b n is se ,  an  d ie  S ta t is t ik  ü b e r  d ie  B a u 

tä tigke it, ü b e r  G e h a lt s -  u n d  L o h n ta r ife ,  ü b e r  d ie  S p a r 

k a sse n e in la ge n  o d e r  d ie  S c h la c h tv ie h u m sä tz e ,  d ie  a lle  fü r  

m an cherle i W a r e n g a t tu n g e n  z a h le n m ä ß ig e  U n t e r la g e n  zur 

B e u r te ilu n g  d e r  K a u fk ra f tä n d e ru n g e n  lie fe rn  k ö n n e n . D ie  

V o lk s - ,  B e r u fs -  u n d  B e t r ie b sz ä h lu n g  v o n  1925 ist  n o ch  

la n ge  n ich t a u f  a lle  so lch e  M ö g lic h k e ite n  h in  a u sg e w e rte t  

w ord en , u n d  d a s  k a n n  au ch  n ich t v o n  e in e r  s ta t ist isc h e n  

B e h örd e  a lle in  g e sch e h e n , so n d e rn  n u r  d u rch  E in z e la rb e it  

v o n  b e ru flich e n  V e rb ä n d e n  u n d  F irm e n  n ach  ih re n  je w e i

lig e n  B e d ü r fn is se n .  Z u r  S t a n d o r te rm it t lu n g  d e s  B e d a r f s  

enth alten  w e ite r  W ir t s c h a ft sa t la n te n  u n d  -k a rte n  o ft  re iche  

U n te r la g e n ;  S ta t is t ik e n  v o n  G e w e rk sc h a fte n ,  K a rte lle n , V e r 

b än d e n  u n d  G e n o s se n sc h a fte n ,  d ie  n u r  le id e r  in  a llen  m ö g 

lichen  Z e it sc h r if te n  v e r s t re u t  s in d , v e r m ö g e n  d a s  B i ld  

v o m  B e d a r f s -  u n d  A b sa tz m ä r k te  zu e rg ä n z e n  u n d  a b z u 

runden.

D ie  u rsä c h lic h e n  u n d  ze itlichen  Z u s a m m e n h ä n g e  d e r  

W ir t s c h a f t  lie g e n  n ich t im m e r g le ic h  o h n e  w e ite re s  z u ta g e ;  

es g ib t  h ie r  n o c h  v ie l zu  tun , u m  e tw a  A b h ä n g ig k e it  u n d  

ze it lich e  V o r -  o d e r  N a c h e i lu n g  d e r v e rsc h ie d e n e n  M a r k t 

e rsc h e in u n ge n , B e v ö lk e ru n g s - ,  E in k o m m e n s -  o d e r  B e d a r f s 

v e r sc h ie b u n g e n  au fz u k lä re n , u n d  u m  a u s  d e m  v o rh a n d e n e n  

Z a h le n r o h s to f f  d a s  im  E in z e lfa lle  K e n n z e ich n e n d e  h e ra u s 

zu fin d en .

S o  lä ß t  z. B. d ie  A lt e r s g l ie d e r u n g  d e s  d e u tsch e n  V o lk e s  

(A b b .  5 ) 4) in te re ssan te  S c h lü s se  a u f  s tru k tu re lle  Ä n d e 

ru n g e n  d e r  M ä r k t e  zu : D e r  g r o ß e  G e b u r te n a u s fa ll d e r

K r ie g s -  u n d  N a c h k r ie g sz e it  w ird  s ic h  in  d e r  S p ie lw a re n -  

in d u str ie , im  V e rb ra u c h  v o n  K in d e r k le id u n g ,  S c h u lb ü c h e rn

u. a. b e m e rk b a r  m ach e n  u n d  sp ä te r  a u ch  a u f  d e m  A r b e it s 

m ark te , o d e r  d u rch  S t o c k u n g  d e r E h e s c h lie ß u n g e n  v ie l

le ich t u m  1940 h e ru m  au f d e m  W o h n u n g s -  u n d  B a u 

m ark te  a u sw irk e n . A n d e r se it s  ist  a u s  d em  h o h e n  B e 

s tä n d e  d e r 15- b is  25 jä h r ig e n  fü r  d ie  n ä ch ste n  Ja h re  n o ch  

au f s te ig e n d e n  B e d a r f  an  W o h n u n g e n ,  G e n u ß m it te ln  

(T a b a k ) ,  K le id u n g ,  U n te rh a ltu n g s s t ä t te n  u. ä. zu  

sch lie ß e n , so w e it  n ich t  K o n ju n k tu re in f lü s se  d ie  E in k o rn -

Abb. 4. Der Bestand an Milchkühen nach der Viehzählung vom 1. Dezember 1927 auf 1000 Einwohner

m e n sv e rh ä ltn is se  ve rän d e rn . A u f  jeden  F a ll  d ü r fe n  K o n 

ju n k tu r fo r s c h u n g  u n d  s tru k tu e lle  M a r k t b e o b a c h tu n g  n ich t  

o h n e  Z u s a m m e n h a n g  b e n u tz t  w e rd e n , w e n n  m a n  n ich t zu  

fa lsc h e n  S c h lu ß fo lg e r u n g e n  g e la n g e n  w ill.

G a n z  ä h n lich  s in d  d ie  H ilf sm it te l,  d ie  zu m  B ild e  d e r  

ä n d e rn  Se ite  d e s  M a r k t e s ,  d e s  H e r s te l lu n g s m a rk te s ,  füh ren .  

O b  m a n  S c h re ib m a sc h in e n  o d e r  G a sk o c h e r ,  D a m p f t u r 

b in e n  o d e r  S p ie lw a re n  herste llt, ste ts m u ß  m a n  e in en  g e 

n au e n  z a h le n m ä ß ig e n  E in b lic k  in  U m f a n g  u n d  G r ö ß e  d es  

g e sa m te n  W e t tb e w e rb s  haben . M a n  m u ß  fe stste llen , m it  

w ie v ie l F irm e n  a ls  H e r s te l le r  d e r  g le ic h e n  W a r e  zu  re c h 

nen ist, w ie  g r o ß  ih re  L e is tu n g s fä h ig k e it ,  w ie  ih re  P r e is 

p o lit ik  u n d  ih re  V e r k a u f s o r g a n is a t io n  b e sc h a ffe n  s ind . 

W ie  is t  d e r  B e s c h ä f t ig u n g s g r a d  b e i ihn en , d e ck e n  s ie  d e n  

g a n z e n  B e d a r f  d e s  in  F r a g e  k o m m e n d e n  G e b ie ts ,  u n d  

w e lc h e  A u s s ic h te n  b le ib e n  fü r  d ie  S t e ig e r u n g  d e s  e ige n e n  

U m s a t z e s ?  W e lc h e  V o r -  u n d  N a c h te ile  h a b e n  d ie  M i t 

b e w e rb e r  h in s ic h t lic h  d e s  R o h s to f fb e z u g e s ,  d e s  A r b e it s 

m a rk te s  u n d  d e r  s o n s t ig e n  E x is t e n z g r u n d la g e n ?  D a z u  

k o m m t  d e r  Z w is c h e n h a n d e l,  se in  U m f a n g  u n d  A u fb a u ,  

se in e  S t u f u n g  in  G r o ß -  u n d  K le in h a n d e l,  se in e  U m s a t z 

le is tu n g  u n d  -b e d in g u n g e n .  A u c h  h ie r  g e b e n  s ta t ist isc h e  

A rb e ite n , e tw a  a u s  d e r  B e r u fs -  u n d  B e t r ie b sz ä h lu n g ,  a u s  

d e m  R e ic h sa rb e it sb la t t  ü b e r  L o h n -  u n d  B e s c h ä f t ig u n g s v e r 

h ä ltn isse , ü b e r  R o h s to f fa n g e b o t ,  F ra c h tv e rh ä ltn is se ,  v ie l-

2) Aus „Wirtschaft und Statistik“ 1927, Nr. 19.3) Aus „Wirtschaft und Statistik“ 1928, Nr. 3. 4) Aus „Wirtschaft und Statistik“ 1928, Nr. 4.
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le ic h t  a u c h  ü b e r  ste u e r lich e  B e la s tu n g ,  ö rt lich e  G e ld -  

m a rk tä n d e ru n g e n ,  E is e n b a h n g ü te rv e r k e h r ,  Z o l lv e rh ä ltn is se

u. ä. w e r tv o lle  A n h a lt sp u n k te .

UI. Warenstudium und Warengestaltung
D ie  F r a g e n  n a ch  L e is tu n g s fä h ig k e it ,  P r e is p o lit ik  u n d  

A b sa tz m a ß n a h m e n  d e s  W e t tb e w e r b s  le iten  ü b e r  a u f  e in en  

ä n d e rn  T e i l  d e r  p la n m ä ß ig e n  A b s a t z g e s t a lt u n g :  a u f  W a r e n 

s tu d iu m  u n d  W a r e n g e s t a l tu n g .  E s  m u ß  K la r h e it  d a rü b e r  

g e s c h a f fe n  w e rd e n , w e lc h e  E ig e n s c h a f te n  m e in  E r z e u g n is  

v o n  d e m  m e in e r  M it b e w e r b e r  u n te rsc h e id e n , w ie  d ie se  

U n te r s c h ie d e  a ls  a b sa tz fö rd e rn d e  T a t s a c h e n  a u sz u n u tz e n  

u n d  w ie  d ie  V e rb ra u c h e r  ü b e r  d ie  V o r te ile  m e in e r  W a r e  

a u fz u k lä re n  s in d . D a z u  g e h ö r t  v ie l e in g e h e n d e re  V e r 

t ie f u n g  in  d ie  G r ü n d e  u n d  W a n d lu n g e n  d e s  B e d a r fs ,  a ls  

m a n  m e is t  f in d e t;  sc h o n  h ie r  b e g in n t  d e r  „ D ie n s t  am  K u n 

d e n " ,  d e r  d e r S c h r it tm a c h e r  d e s  w ir t sc h a ft lic h e n  E r f o lg s  

se in  so ll. E s  is t  m e is t  g a r  n ich t  so  d r in g e n d ,  neue  B e 

d ü r fn is s e  zu  w e ck e n , a ls  v ie lm e h r  im m e r  sc h ä r fe r  d ie  w ir k 

lich  v o rh a n d e n e n  B e d ü r fn is s e  in  ih re m  v o lle n  U m f a n g e  zu  

e rk e n n e n  u n d  in  A n p a s s u n g  an  d ie  so z ia le  L a g e  d e s  K u n 

d e n  g a n z  zu  b e fr ie d ig e n  zu  su ch en . K u lt u r  u n d  Z i v i l i 

sa t io n , M o d e  u n d  G e sc h m a c k  s o r g e n  d a fü r, d a ß  s tä n d ig  

neu e  u n d  ve r fe in e r te  B e d ü r fn is s e  en tstehen , u n d  ih re  B e 

f r ie d ig u n g  is t  im m e r  e in e  F r a g e  d e r Ü b e r e in s t im m u n g  

v o n  s u b je k t iv e r  E in s c h ä t z u n g  d e s  G e b r a u c h s -  o d e r  L ie b 

h a b e rw e rte s  u n d  d e r v o rh a n d e n e n  K a u fk ra f t .

S t ä n d ig e s  „ In  F ü h lu n g  b le ib e n “ m it  d e m  K u n d e n  w ird  

s o  b a ld  z a h le n m ä ß ig e  F e s ts te l lu n g e n  u n d  s ic h e re  U n t e r 

la g e n  e rge b e n , u m  G ü t e  u n d  G e b r a u c h s w e r t  d e s  E r z e u g 

n is se s  zu  e rh ö h en . M a n  w ird  a u s  e ig e n e n  S ta t is t ik e n  ein  

B ild  g e w in n e n ,  w e lc h e  T y p e n  o d e r  A r te n  d e r  E r z e u g n is s e  

am  m e is te n  v e r la n g t  w e rd e n , w e lc h e  G r ü n d e  o d e r  w e lc h e  

E ig e n s c h a f te n  d e r  W a r e  d e n  K u n d e n  a m  h ä u f ig s te n  zu m  

K a u fe  v e ra n la sse n ,  o d e r  w e lc h e  H e m m u n g e n  ih n  v o n  

e in e m  K a u f  a b g e h a lte n  hab en . S o  k ö n n e n  V e r b e s s e r u n g s 

m ö g lic h k e ite n  e rk a n n t  w e rd e n , ehe  B e a n s ta n d u n g e n  v o n  

d e n  K ä u fe r n  k o m m e n ; e s w ir d  e rs ich tlich , w a s  d e r  K ä u fe r  

im  G e b r a u c h  v o n  e in e m  g e w is s e n  E r z e u g n is  v e r la n g t ,  

o d e r  w ie  er e s v ie lle ic h t  m it  k le in e n  

Ä n d e r u n g e n  g a n z  'n e u e n  V e r w e n 

d u n g s z w e c k e n  d ie n s tb a r  m ach t,  

a lle s  D in g e ,  d ie  m a n  k a u m  je m a ls  

e r fa h re n  w ü rd e ,  w e n n  m a n  s ic h  

n ic h t  u n e rm ü d lic h  s e lb s t  d a ru m  

b e k ü m m e rt.  D e r  K ä u fe r  e in e r  

W e r k z e u g m a s c h in e  w ir d  s ic h  z. B. 

w o h l se lte n  d ie  M ü h e  m ach e n ,  

s e in e m  L ie fe re r  se in e  E r f a h r u n g e n  

o d e r  V e r b e s s e r u n g s v o r s c h lä g e  u n 

g e f r a g t  zu  s c h re ib e n ;  e rfü llt  d ie  

M a s c h in e  ih re n  Z w e c k ,  d a n n  is t  es 

g u t ;  s in d  k le in e  E in z e lh e ite n  v e r 

b e s s e r u n g s b e d ü r f t ig ,  d a n n  ä n d e r t  sie  

d e r K u n d e  v ie lle ic h t  se lb s t ,  o h n e  

g e ra d e  e in e  M ä n g e l r ü g e  d a ra u s  zu  

m ach e n . A b e r  b e im  n ä c h s te n  K a u fe  

g e h t  e r v ie lle ic h t  d a n n  d o c h  zu r  

• K o n k u r re n z  über, u n d  G e s c h ä f t s 

v e r b in d u n g  u n d  E r f a h r u n g  s in d  v e r 

lo re n . W ie v ie l  w ä re  g e w o n n e n ,w e n n  

d e r  V e r tr e te r  d e r  M a s c h in e n fa b r ik  

r e g e lm ä ß ig  im m e r  w ie d e r  d en  K u n 

d en  a u fsu c h t ,  s ic h  in  se in e m  B e t r ie b

zu  sc h ö p fe n .  E r s t  d ie  s ta t is t isc h e ,  z a h le n m ä ß ig e  V e r f o lg u n g  

d e r Z u s a m m e n h ä n g e  v o n  W a r e n e ig e n s c h a f t e n  u n d  A n g e b o t s -  

bzw . V e r k a u f s e r fo lg  b e d e u te t d en  F o r t s c h r it t  v o n  g e 

fü h ls m ä ß ig e r  S c h ä tz u n g  zu  p la n m ä ß ig e r ,  „ m e s s e n d e r "  E r 

k e n n tn is. D ie s e  E r k e n n tn is  m a g  d a n n  d a z u  d ie n e n , neue  

V e r fa h r e n  zu r H e r b e ifü h r u n g  d e s  K a u fe n t s c h lu s s e s  beim  

K ä u fe r  a u sz u b ild e n  o d e r  U n t e r la g e n  zu r T y p u n g  u n d  N o r 

m u n g  v o n  E r z e u g n is s e n ,  z u r ’ E n t w ic k lu n g  v o n  „ N e u 

he ite n “ o d e r zu r A u fd e c k u n g  n e u e r V e r w e n d u n g s a r t e n  zu 

ge w in n e n . F e r t ig u n g  u n d  L a g e r h a lt u n g  w e rd e n  v o n  den  

E r g e b n is s e n  p la n m ä ß ig e n  W a r e n s tu d iu m s  n ich t  w e n ige r  

V o r te i l h a b e n : V e r w e r t u n g s m ö g lic h k e ite n  fü r  L a ge rh ü te r ,  

d u rch  A u s ta u s c h  z w isch e n  d e n  v e r sc h ie d e n e n  V e rk a u f 

ste llen  e tw a, k ö n n e n  a u fg e d e c k t  w e rd e n ;  n a ch  d e n  S c h w a n 

k u n g e n  v o n  S a is o n b e d ü r fn is se n  u n d  G e s c h m a c k  w erden  

R ic h t l in ie n  a u fz u f in d e n  se in , u m  m ö g l ic h s t  g le ic h m ä ß ig e  

E r z e u g u n g  u n d  sch n e lle  G r e ifb a r k e it  b e i s to ß w e ise m  B e 

d a r f  in  E in k la n g  zu b r in g e n .  B i s  h in e in  in  d ie  K o s te n 

e n tw ic k lu n g  d e r F e r t i g u n g  re ich e n  d ie se  W ir k u n g e n ;  die  

e ige n e n  P r e is e  u n d  d ie  d e s  W e t tb e w e r b s  s te h e n  e in ander  

g e g e n ü b e r  u n d  fü h re n  zu r E r f o r s c h u n g  d e r  z u g ru n d e 

lie g e n d e n  S t a n d o r tv e r h ä ltn is s e  o d e r  zu  U n te r s u c h u n g e n  

ü b e r  d ie  M ö g l ic h k e ite n  e in e r U m s a t z s t e ig e r u n g  durch  

P r e is s e n k u n g e n ,  d u rc h  V e r m in d e r u n g  v o n  H e r s te l l-  und  

V e rtr ie b sk o ste n .

IV. Werbung
E s  w ird  e in leu ch ten , d a ß  so lc h e  E r m it t lu n g e n  in  G e 

sta lt  v o n  M a r k t u n te r s u c h u n g e n  u n d  W a r e n s tu d ie n  erst w irk 

lich s ich e re  G r u n d la g e n  fü r  a lle  W e r b e -  u n d  V e r k a u f s m a ß 

n ah m e n  g e b e n  u n d  e rst  d a m it  d ie  V e r t r ie b s o r g a n is a t io n  

e in e s  F a b r ik u n te rn e h m e n s  e in e m  d u rc h r a t io n a lis ie r te n  F e r 

t ig u n g s b e t r ie b  in n e r lic h  g le ic h 

w e r t ig  m a ch e n . K ä u fe r ,  W a re  

u n d  W e t tb e w e r b  b e s t im m e n  auch 

v o n  G r u n d  a u s  E in s a t z  u n d  W i r 

k u n g  a lle r  W e r b e m a ß n a h m e n .  

Z w a r  is t  d ie  W e r b u n g  e in e s  der 

w e n ig e n  G e b ie t e  p la n m ä ß ig e r  

A b s a t z g e s t a lt u n g ,  d ie  b e i uns 

e in ig e r m a ß e n  g r ü n d l ic h  er-

A/tersiahre
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A n r e g u n g e n  zu  b e sse re r  A n p a s s u n g

WO ZOO 300  W O  50 0 6 0 0  700 800
Tausend

an  d ie  p ra k t is c h e n  A n fo r d e r u n g e n Abb. 5. Altersaufbau der Bevölkerung Im Deutschen Reich nach der Volkszählung von 1925
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fo r sc h t  u n d  im  S c h r ift tu m  b e h a n d e lt  s in d , ab e r d ie  p r a k 

t isch e  A u s w e r t u n g  a ll d ie se r  U n te r s u c h u n g e n  ist  d o ch  n u r  

a u f z w e ife ls fre ie n  z a h le n m ä ß ig e n  G r u n d la g e n  m ö g lic h . E r s t  

d a n n  w e rd e n  w e rb e p s y c h o lo g is c h e  u n d  w e rb e k ü n st le r isc h e  

E rk e n n tn is se ,  z a h le n m ä ß ig e  W e r t u n g  d e s  W e rb e w e r te s  d e r  

e igen en  F irm a , v o n  W a re n z e ic h e n ,  M a r k e n a r t ik e ln  o d e r  

se lb st  W a r e n v e r p a c k u n g e n  d ie  G ru n d s te in e  e in es z ie l

s icheren  W e rb e p la n s .  B e im  E in s a tz  d e r w e ite ren  e ig e n t 

lichen W e rb e m a ß n a h m e n  w e rd e n  a n d re  z a h le n m ä ß ig e  F e s t 

ste llu n ge n  n ö t ig :  L e se rk re is ,  A u f la g e n h ö h e ,  rä u m lic h e  V e r 

b re itu n g  u n d  ze itliche  E r s c h e in u n g s fo r m  d e r fü r  A n z e ig e n  

in F r a g e  k o m m e n d e n  Z e it sc h r ifte n  m ü sse n  in V e r b in d u n g  

m it den  E r g e b n is s e n  d e r V e rb ra u c h e r s ta t is t ik  d azu  führen,  

d ie  g e e ig n e te n  Z e it sc h r ifte n  a u sz u w ä h le n  u n d  d ie  w ir 

k u n g sv o lls te  G e s ta lt  d e r A n z e ig e  se lb s t  zu finden. S c h o n  

a u s  G rü n d e n  d e r  V e r t r ie b s k o s te n m in d e ru n g  m u ß  es so  

m ö g lic h  se in, s ic h e re r u n d  m it g e r in g e r e m  A u fw a n d  an d ie  

je w e ilige n  V e rb ra u c h e rk re ise  h e ra n z u k o m m e n , a ls  d u rch  

eine S t re u u n g  a u f g u t  G lü c k  d ie  T re ffe rw a h rsc h e in lic h k e it  

zu s te ige rn  zu su chen . D ie  W e r b e le it u n g  d e r  „ R in g -  

G r u p p ie r u n g  fü h re n d e r  P r o v in z v e r la g e “ in  L ü b e c k  hat 

in e in e r B ro sc h ü re  „ D ie  d e u tsch e  P r o v in z “ n e u e rd in g s

d a m it  b e go n n e n , m a rk ta n a ly t is c h e  A n g a b e n  z u sa m m e n 

zuste llen, d ie fü r  d ie  A u s w a h l  v o n  T a g e s z e it u n g e n  a ls  

W e rb e m itte l g e e ig n e te  A n h a lt s p u n k te  lie fern . S c h lie ß lic h  

sp ie lt d ie  in h a lt lich e  G e s t a lt u n g  d e r A n z e ig e  eine w a c h 

sende  Ro lle . „ Ü b e rz e u g e n  ist b e sse r  a ls  Ü b e rre d e n “ . E in  

w o h lb e d a ch te s  E in s te l le n  d e r A n z e ig e  au f d ie  B e d a r f s 

u n d  G e sc h m a c k s v e rh ä ltn is s e  d e s  K u n d e n , e ine ü b e rze u 

ge n d e  D a r s t e l lu n g  g e ra d e  d e r  V o r z ü g e  „ m e in e r“ W a re ,  

au sfü h r lic h  u n d  m it  V o r s c h lä g e n  fü r  den  K ä u fe r  s in d  

b essere  M it te l a ls  e in  k a te g o r is c h e r  Im p e ra tiv .  D ie  V e r 

e d lu n g  der A n z e ig e n w e r b u n g  ist  zu m a l be i h o c h w e r t ig e n  

In d u str ie e rz e u g n is se n  n o ch  se h r a u s b a u fä h ig ,  u n d  ge ra d e  

au f d ie sem  G e b ie te  ist  d e r V D I - V e r l a g  m it E r f o l g  u m

so lch e  W ir k u n g s g r a d v e r b e s s e r u n g  d e r  te ch n isch e n  A n 

ze igen  in  den  Z e it sc h r if te n  d e s  V D 1  b em üht. M i t  Z e K  

tu n g sa n z e ig e n  ist  a lle rd in g s  e in  W e rb e p la n  lä n g s t  n ich t 

e rsch ö p ft;  rä u m lic h e r  u n d  ze itlicher E in s a tz  v o n  P la k a t  

o d e r F ilm , W e r b e v o r t r ä g e n  u n d  V o r fü h ru n g s lä d e n ,  M e s s e n  

u n d  A u s s te llu n g e n  k o m m e n  v o n  F a ll zu F a ll dazu, s c h lie ß 

lich  fü h ren  P r o s p e k t  u n d  W e rb e b r ie f  n o ch  n ä h e r zur 

P e rsö n lic h k e it  d es K u n d e n  u n d  b ere iten  d e n  B o d e n  fü r  

u n m itte lb a re  F ü h lu n g n a h m e  m it  d e m  V e rk ä u fe r  od er  

R e ise n d e n  vor. E s  ist  b e m e rk e n sw e rt,  w e lch e  H ö h e  a lle in  

d er W e rb e a u fw a n d  im  H a u s h a lte  d e r v e rsc h ie d e n e n  G e 

sc h ä ftsz w e ige  a u sm a c h t ;  le id e r  w e rd e n  n u r se lten  A n g a b e n  

d a rü b e r  b e kan n t, u n d  e s k ö n n e n  in  d e r fo lg e n d e n  Z a h le n 

ta fe l n u r  e in ig e  Z if fe rn  n ach  a m e r ik a n isc h e n  E r m it t lu n g e n  

w ie d e rg e g e b e n  w erd en .

H ö h e  d e s  R e k l a m e b u d g e t s  i n  v H  d e s  

U m s a t z e s 5)

C a d illa c  A u to m o b ile  1 v H

S tu d e b a k e r  2 v H

U n iv e r s a l  P o r t la n d  C e m e n t  2 v H

U n io n  P a c if ic  R a i lw a y  2,5 v H

S e ife  ( Iv o r y  S o a p )  3 v H

H e r r e n k r a g e n  3,5 v H

G r a m m o p h o n e  5 v H

Z ig a r e t t e n  5,2 v H

R a u c h ta b a k  (V e lv e t  T o b a c c o )  6 v H

Z ü n d k e r z e n  7 v H

K ü h ls c h rä n k e  7,5 v H

F ru c h ts ä fte  10 v F I

V e r s a n d h a u s  (S e a r s  R o e b u c k  C o )  10 v H

V. Auslese und Schulung der Verkäufer
D ie  w e ite re  S tu fe  p la n m ä ß ig e r  A b s a t z g e s t a lt u n g  b ir g t  

zw e i T e i la u f g a b e n  in  s ich : d ie  d e s o r g a n is a to r is c h e n  A u f 

b a u e s  d e r V e rk a u fs tü tz p u n k te ,  d e r  e n ge re n  A b s a t z o r g a n i 

sa tio n , w ie  sie  m e ist  ge n a n n t  w ird , u n d  d ie  d e r A u s le s e  un d  

S c h u lu n g  d e r V e rk ä u fe r  se lb st. D ie  M a r k t u n te r s u c h u n g  

so llte  b e re its  alle  sta t ist isc h e n  U n t e r la g e n  o d e r  L a n d -  

k a rte n ü b e rs ich te n  lie fern , au s  d e r  d ie  rä u m lic h e  V e r te i

lu n g  d e r B e d a r fd ic h te  u n d  der B e d a r f s ta n d o r te  zu  e r

k en nen  ist. S ie  g e b e n  nu n  d ie  M ö g l ic h k e it  zu r  r ic h t ig e n  

V e r te i lu n g  v o n  e ige n e n  V e rk a u fs te lle n  o d e r  zur E in 

te ilu n g  v o n  V e rtre te rb e z irk e n , d ie  m an  n ich t e in fa ch  n a ch  

p o lit isch e n  V e rw a ltu n g sb e z ir k e n  o d e r  M it te l-  u n d  G r o ß 

s täd ten  v o rn e h m e n  w ird , so n d e rn  n ach  V e r te i lu n g  un d  

U m f a n g  d e s  je w e ilige n  K u n d e n k re ise s .  S c h lie ß lic h  d e r  

V e rk ä u fe r :  K u n d e n -  u n d  W a re n k e n n tn is  s in d  d ie  D in g e ,  

v o n  denen  er nie zu v ie l w is se n  kann. E h e  er d em  K u n d e n  

g e ge n ü b e rtr itt ,  so lle n  ih m  in A u s b i ld u n g s k u r s e n  u n d  D ie n s t 

a n w e isu n g e n  d ie  K e n n tn is se  zu ge le ite t  w e rd e n , d ie  au s  

d en  g r u n d le g e n d e n  M a r k tu n te r s u c h u n g e n  u n d  w a re n k u n d -

5) Aus der Zeitschrift „Advertising and Selling“ nach Kropff und Randolph „Marktanalyse“ (München und Berlin 1928, R. Oldenbourg).

iRTezZel

Abb. 6. Amerikanische Marktanalyse für die elektrische Industrie (Kropff und Randolph „Marktanalyse“. München und Berlin 1928, R. Oldenbourg)

liehen  E r m it t lu n g e n  g e w o n n e n  w u rd e n  (v g l.  A b b .  6) ; ü b e r  

sta t ist isc h e  E r g e b n is s e  u n d  a lle s  s o n s t ig e  N e u e  so ll er d u rch  

R u n d sc h re ib e n  u sw . au f d e m  L a u fe n d e n  ge h a lte n  und  v e r 

a n la ß t  w e rd e n , se in e rse its  s ich  a ls  u n e n tb e h r lic h e n  H e lfe r  

im  p r iv a te n  w irt sc h a ft lic h e n  N a c h r ic h te n d ie n s te  zu  füh len . 

M a n  k an n  s ic h  n ich t m e h r d a ra u f ve r la sse n , d a ß  e in  V e r 

k ä u fe r  n a ch  u n d  n ach  a u s  d e m  U m g a n g e  m it  se in e m  

W e rk e ,  se in e r  W a r e  u n d  d en  K u n d e n  d ie  E r fa h r u n g e n  a u f

liest, d ie  er b ra u c h t ;  o h n e  Z w e ife l  lä ß t  s ich  d e r W i r k u n g s 

g r a d  a lle r  V e rk a u f sm a ß n a h m e n  s te ige rn , w e n n  V e rk ä u fe r  

u n d  R e ise n d e  im  F e r t ig u n g s g a n g e  d e r E r z e u g n is se ,  d ie  sie  

v e rk a u fe n  so llen , u n te rr ich te t w erd en , w e n n  ih n e n  a u s 

fü h r lich e  A n le itu n g e n  ü b e r d ie  V o r z ü g e  u n d  V e r w e n d u n g s 

m ö g lic h k e ite n  d e r E r z e u g n is s e  an  d ie  H a n d  g e g e b e n  w e r 

d en  o d e r  ü b e r F r a g e n  o d e r  E in w ä n d e , d ie  im m e r  w ie d e r  

bei den  K u n d e n  V o rk o m m e n . Sach lich e , w a h rh e it sg e tre u e  

B e r a tu n g  w e ck t  d a s  V e rtr a u e n  d e s  K u n d e n  v o r  a llem  

än dern , u n d  es ist  n ich t d a m it  ge tan , d a ß  m a n  e tw a  a ls  

A u to v e rk ä u fe r  e inen  M a n n  m it g r o ß e m  N a m e n  u n d  T ite l  

h e ra u ssch ick t,  w e n n  er n ich t au f d a s  g e n a u e s te  ü b e r a lle  

te ch n isc h e n  E in ze lh e ite n  se in e r W a g e n ,  ü b e r  W e r k s to f fe  

u n d  B e a n sp ru c h u n g e n ,  B r e n n s to ffv e rb ra u c h  un d  F a h r e ig e n 

sch a fte n  b is  zu  K le in ig k e ite n  v o n  K a ro s s e r ie  undi L u x u s 

a u s s t a t tu n g  B e sc h e id  g e b e n  kan n . D ie  u n e rw a rte ts te n  

D in g e  w e rd e n  in  V e rk a u f sv e rh a n d lu n g e n  g e f r a g t ,  u n d  es 

w ir k t  n ie m a ls  gu t,  w e n n  m an  zu r A n tw o r t  g ib t :  „ d a  m u ß
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und  W ir tsc h a f t

ich  e rs t  e in m a l b e i m e in e r  F ir m a  a n f r a g e n “ . N o c h  e in e s  

A u fk lä r u n g s m it te ls  se i h ie r  ge d a c h t ,  d a s  e b e n so  se h r  e in  

V e rm it t le r  z w is c h e n  V e r k ä u fe r  un<J F irm a ,  w ie  z w is c h e n  

F ir m a  u n d  K u n d e n  se in  k a n n :  d e r  W e r k -  u n d  F ir m e n 

ze itsch rift. E in e  re ich e  Z a h l  v o n  In d u s t r ie u n te rn e h m e n  

h a t  ih re n  W e r t  e rk an n t, u n d  e s g ib t  w o h l e b e n so v ie l v e r 

sc h ie d e n e  A r t e n  F irm e n z e it sc h r ifte n ,  je n a ch  d e r  l ite ra r i

sch e n  A u fm a c h u n g  u n d  E in s t e l lu n g  ih re s  In h a lts .  A ls  

W e rb e m it te l n a c h  a u ß e n  k a n n  d ie  F irm e n z e it sc h r if t  e in  

g u t  T e i l  K u n d e n d ie n s t  in  b e ste m  S in n e  le isten , w e n n  sie  

e in g e h e n d  ü b e r  F o r t sc h r it te  d e r E r z e u g n is s e  o d e r  d e r  

H e rs te l lv e r fa h re n ,  ü b e r  n eu e  A n w e n d u n g s m ö g l ic h k e ite n  

u. ä. b e r ich te t;  s ie  k a n n  a b e r  n ic h t  m in d e r  w e r tv o ll se in ,  

w e n n  s ie  n u r  W e r k a n g e h ö r ig e n  z u g ä n g l ic h  i s t  u n d  h ie r  

a u c h  a ls  V e r b in d u n g s m it t e l  z w isc h e n  F ir m a  u n d  V e r 

k ä u fe r  e tw a  n eu e  V e rk a u f se r fa h ru n g e n ,  g e n o rm te  V e r 

k a u fsa n le itu n g e n ,  N e u ig k e ite n  a u s  d e m  A b sa tz m ä r k te  o d e r  

ü b e r  W e t tb e w e rb s f irm e n  b r in g t .

A u f  d ie  re in  k a u fm ä n n is c h -f in a n z ie lle n  F r a g e n  p la n 

m ä ß ig e r  A b s a t z g e s t a lt u n g :  L ie fe r -  u n d  Z a h lu n g s b e d in 

g u n g e n  im  In la n d  u n d  Ü b e rse e , G e w ä h r le is tu n g e n  o d e r

Oirehtion

| Vertriebsleiter\

Vertriebs-
Hauptbüro Außendienst

- igebo tf- : ~j 
VerkaufsodtfKorc)

_T
Korrespr
Vorstand
(Posteing)

JZ
Verkaufs
Korresp.

Werbeabteilung

I
Kundendienst-

abteilung

Verkaufs Techn.
büroleiter Werbeleiter

Kundendienst
leiter

Verkaufs-
Heg/stratr
Vorstand

_L
Rundschr 
u Werbe- 
briefe 

Entwurf 
[

Drucks 
u Preis
listen 

Entwurf

I J

_ L
Zeitschr- 
Werbung 
Anzeigen- 
Entwurf

Jenverkoufs- 
/eiter

2,0 Verkaufsbüros]

Hausdruck.
m

20 Verkaufsbüro- 
(eiter (Jn^enieure)

Postversand

I T

Kunden- Verkaufs
dienst- ingenieure

mgemeure

I Verkäuferschulung}

Abb. 7. Verkaufsorganisation der Brown Instrument Co. Bulletins of the AmericanfManagement-Association „Marketing Executives Series“ Nr. 48, 1927

V e r s a n d o r g a n is a t io n ,  F ra c h tta r ife  u n d  T r a n s p o r t v e r s ic h e 

ru n g ,  K r e d it f in a n z ie r u n g  u n d  A b z a h lu n g s v e r k ä u fe  w ir d  in  

d en  ü b r ig e n  A u fsä tz e n  d ie se s  H e fte s  n ä h e r  e in g e g a n g e n ;  

a u c h  ih re  p la n v o lle  E in f ü g u n g  in  d a s  g r o ß e  G a n z e  is t  

m it  A b s a t z s t e ig e r u n g  u n d  K u n d e n d ie n s t  e n g  ve rb u n d e n .  

E in e  n a ch  a lle d e m  ra t io n a lis ie r te  A b s a t z g e s t a lt u n g ,  d. h. 

z a h le n m ä ß ig e  W e r t u n g  a lle r  V o r b e d in g u n g e n  u n d  E r 

fa h r u n g e n  s ta tt  g e f ü h ls m ä ß ig e r  S c h ä tz u n g ,  sc h r if t l ic h e s  

F e s th a lte n  u n d  A u s w e r te n  zu r S c h u lu n g  u n d  U n t e r r ic h tu n g  

a lle r  M it a r b e ite r  u n d  a u f  d ie se r  G r u n d la g e  p la n m ä ß ig e r  

K rä f te e in sa tz  b ie ten  v ie lf ä lt ig e  M ö g l ic h k e ite n  zu  g e n a u e r  

s ta t is t is c h e r  E r fo lg s ü b e r w a c h u n g .  S o  e tw a  d e r  U m sä tz e ,  

n a ch  W a r e n g a t t u n g e n ,  K u n d e n sc h ic h te n ,  V e rtre te rb e z irk e n  

o d e r  V e rk ä u fe rn  ge tre n n t, o d e r  d e r  E n t w ic k lu n g  d e r  V e r 

k a u fs p re ise  im  Z u s a m m e n h ä n g e  m it  in n e r -  o d e r  a u ß e r 

b e tr ie b lic h e n  E in f lü s s e n ,  ü b e r  B e a n s ta n d u n g e n  o d e r  ü b e r  

d ie  G r ü n d e  zu  N a c h b e s te llu n g e n ,  sc h lie ß lic h  n ich t  zu  v e r 

g e s s e n  ü b e r  d ie  g e s a m te n  K o s te n  d e s  V e r t r ie b s  u n d  ih re  

Z u s a m m e n s e t z u n g .  H ie r  b e rü h rt  s ic h  d ie  k o s t e n m ä ß ig e  

E r f o lg s ü b e r w a c h u n g  m it  d e m  n eu en  G e b ie te  r e c h n u n g s 

te c h n isc h e r  U n t e r n e h m u n g s v e r w a lt u n g :  m it  d e r  H a u s 

h a l t p l a n u n g .  E s  g e h ö r t  a u c h  zu  e in e r  p la n m ä ß ig e n  

A b s a t z g e s t a lt u n g ,  d u rc h  K o s te n v o r a n s c h lä g e  d ie  A u fw e n 

d u n g e n  fü r  a lle  V e r t r ie b s m a ß n a h m e n  zu  re ge ln ,  a lso  

K o s te n p lä n e  fü r  M a r k t e r k u n d u n g ,  fü r  W e r b u n g ,  K u n d e n 

d ien st, e ig e n t lic h e n  V e r k a u f  u sw . au fz u ste lle n . In  dem  

d a m it  g e z o g e n e n  R a h m e n  lie g t  e in  A n s p o r n ,  d ie  H ö c h s t 

le is tu n g e n  h e ra u sz u h o le n  u n d  d a b e i la u fe n d  w irk lich e n  

A u fw a n d  u n d  E r f o l g  m it  d en  V o r a n s c h lä g e n  zu  ve r

g le ich e n .

V I .  Beispiel f ü r  die Vertriebsorganisation eines
Unternehmens

W ie  s ic h  a lle  d ie  v o r s te h e n d e n  G e d a n k e n  p la n m ä ß ig  

w is se n sc h a f t lic h e r  A b s a t z g e s t a lt u n g  in  d e r  V e r t r ie b s o r g a n i 

sa t io n  e in e s  In d u s t r ie u n te r n e h m e n s  a u sw irk e n ,  d a v o n  g ib t  

Abb. 7 e ine  V o r s te l lu n g .  E s  h a n d e lt  s ic h  u m  ein W erk ,  

d a s  w ä rm e te c h n isc h e  u n d  a n d re  M e ß g e r ä t e  fü r  d ie  E n e r g ie 

w ir t sc h a ft  h e rste llt, u n d  d a s  n e b e n  e in e m  V e r tr ie b s h a u p t 

b ü ro  im  W e r k e  e tw a  20 V e r k a u f s b ü r o s  in  d e n  g rö ß e re n  

In d u s t r ie s tä d te n  d e r V e r e in ig t e n  S ta a te n  besitz t. D en  

V e rk e h r  m it  d e r  K u n d s c h a f t  p f le g e n  a u s sc h lie ß l ic h  die  

V e r k a u f s b ü r o s ;  je d e m  d e r 20 V e rk a u f sb ü ro le ite r ,  d ie  H o c h -  

s c h u l- In g e n ie u re  se in  m ü sse n , s in d  e in e  A n z a h l V e rk a u f s 

in g e n ie u re  u n d  d a n e b e n  b e so n d e re  K u n d e n d ie n s t - In g e n ie u re  

zu ge te ilt , d ie  ih re r se its  w ie d e r  in  s t ä n d ig e r  V e r b in d u n g  

m it d e r  K u n d e n d ie n s t -A b te i lu n g  d e s  V e r t r ie b s -H a u p tb ü r o s  

im  W e r k e  stehen . D ie s e m  H a u p t b ü r o  g e h ö r e n  n o ch  die  

W e r b e a b te i lu n g  u n te r  L e it u n g  e in e s  te c h n isc h e n  W e rb e 

le ite rs  u n d  d ie  e ig e n t lic h e  V e r k a u f s a b t e i lu n g  an, d ie  im  

w e se n t lic h e n  d e n  V e r k e h r  m it  d e n  V e r k a u f s b ü r o s  u n d  die  

A u f t r a g s e r le d ig u n g ,  d. h. d en  V e r s a n d  zu  b e s o r g e n  hat. 

A u fg a b e  d e r  K u n d e n d ie n s t -A b te i lu n g  is t  d ie  A u s w e r tu n g  

d e r B e r ich te  d e r K u n d e n d ie n s t - In g e n ie u r e  ü b e r  ih re  B e 

o b a c h tu n g e n  be i d e r  K u n d s c h a ft ,  E r le d ig u n g  v o n  B e a n 

s ta n d u n g e n ,  V e r f o lg u n g  d e r  B e w ä h r u n g  d e r  ge lie fe rten  

M e ß g e r ä t e  u n d  ih re  la u fe n d e  Ü b e r w a c h u n g  g e g e n  m äß ige  

G e b ü h re n ,  A u s a r b e it u n g  v o n  G e b r a u c h s a n w e is u n g e n  und  

V e r w e n d u n g s v o r s c h lä g e n ,  s o w ie  N a c h r ic h t e n s a m m lu n g  über 

te ch n isc h e  F o rtsc h r it te ,  d ie  n eu e  A n w e n d u n g s m ö g l ic h -  

ke iten  e rsch lie ße n . D ie  20 V e r k a u f s b ü r o s  s in d  einem  

A u ß e n v e rk a u f s le ite r  u n te rste llt, d e sse n  A u f g a b e n  im  fo lg e n 

den  u m sc h r ie b e n  s in d :  la u fe n d e  M a r k t u n te r s u c h u n g e n  und  

U m s a t z p la n u n g  a ls  G r u n d la g e n  fü r  d ie  F e s t s t e l lu n g  der 

V e rk a u f sp o l it ik ,  E in s a tz  d e r  V e r k a u f s -  u n d  K u n d e n d ie n st -  

In g e n ie u re ,  B e r ic h te r s t a t tu n g  ü b e r  d e re n  R e ise p lä n e ,  über 

U m s a t z -  u n d  V e r k a u f s a u fw e n d u n g e n ,  G e h a lt s r e g e lu n g  des 

V e rk a u f sp e r so n a ls ,  V o r s c h lä g e  fü r  N e u e in s t e l lu n g  v o n  V e r 

k ä u fe rn  u sw ., M it a r b e it  b e i d e r  V e rk ä u fe r s c h u lu n g .  F ü r  

d ie se  V e r k ä u f e r a u s b i ld u n g  b e ste h t  e ine  b e so n d e re  A b te i

lu n g  u n te r  g e m e in s a m e r  L e i t u n g  d e s  A u ß e n v e rk a u fs le ite r s  

u n d  d e s  V e r t r ie b s -H a u p tb ü r o s .  S c h lie ß lic h  un terstehen  

alle  d ie se  A b te i lu n g e n :  A u ß e n v e r k a u f s le i tu n g ,  K u n d e n 

d ie n s ta b te ilu n g ,  W e r b e a b te i lu n g  u n d  e ig e n t l ic h e  V e r k a u f s 

a b te ilu n g  e in em  o b e rste n  V e r tr ie b s le ite r ,  d e r  u n m itte lb a r  

d e r  D ir e k t io n  v e r a n tw o r t lic h  ist. B e i ih m  l ie g t  letzten  

E n d e s  d ie  E n t s c h e id u n g  ü b e r  d ie  V e r k a u f s p o l it ik ,  ü b e r  die 

P la n u n g  u n d  Ü b e r w a c h u n g  d e r  V e r k a u f s v o r a n s c h lä g e  und  

d ie  d e r g e s a m te n  V e r t r ie b s k o s t e n v o r a n s c h lä g e  a lle r  ihm  

u n te rste llte n  A b te i lu n g e n ,  E r s c h l ie ß u n g  n e u e r  A b s a t z m ö g 

lich ke ite n  u n d  d ie  E r k u n d u n g  d e s  A b sa tz m a r k te s .

M a n  w ir d  z u n ä c h s t  m e in e n , d a ß  d ie  A n w e n d u n g  

w is se n s c h a f t lic h e r  V e r k a u f s v e r fa h r e n  w o h l  fü r  g r o ß e  W e rk e  

w ir t sc h a ft lic h  se in  m a g ,  d a ß  s ie  a b e r  fü r  k le in e re  U n t e r 

n e h m e n  n ich t  d u r c h fü h r b a r  ist. D a s  sch n e lle re  Z e itm a ß  

u n se re s  L e b e n s  e r fo rd e r t  a b e r  v o n  je d e m  ra sc h  en t

sc h lo s s e n e  A n p a s s u n g  an  v e rä n d e rte  L e b e n s b e d in g u n g e n  

u n d  v o n  je d e m  U n te rn e h m e n  s c h ä r fe re  B e o b a c h t u n g  a lle r
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Ä n d e ru n g e n  in  B e d a r f  u n d  A n g e b o t .  G e ra d e  k le in ere  U n 

te rn e h m u n g e n  s in d  d u rch  sch n e lle  M a r k t ä n d e r u n g e n  o ft  

s tä rk e r  g e fä h rd e t  a ls  g r o ß e ,  w e il sie  m e ist  e ine  w e n ig e r  

v ie lse it ige  E r z e u g u n g  hab en , s ich  a ls o  k e in en  A u s g le ic h  

d u rch  ve rsc h ie d e n e  W a r e n e r z e u g u n g  sch a ffe n  kö nn en .  

K le in e re  W e r k e  s in d  ab e r d a fü r  au ch  a n p a s s u n g s fä h ig e r  

u n d  k ön n e n  v o r te ilh a fte r  e in e r B e d a r f s ä n d e r u n g  fo lg e n  

a ls  g ro ß e . M a n  m u ß  s ic h  d a b e i e in m a l v o r  A u g e n  

halten, w ie  neue E r f in d u n g e n  im m e r neue  Z u s a tz b e d ü r f 

n isse  w e ck e n : au f d a s  A u to  fo lg te  d e r B e d a r f  an  G a r a g e n ,  

an Re ifen e rsa tz , an  B r e n n s to f fv e r so r g u n g s s te l le n ,  an  

S traß e n b au te n , d ie  R a d io - In d u s t r ie  b rach te  au f e in m a l g a n z

n eue  A b sa tz m ö g lic h k e ite n  fü r  A k k u m u la to re n ;  V o r g ä n g e ,  

d e n e n  w ie d e r  d a s  g ä n z lic h e  V e r sc h w in d e n  a n d re r  E r z e u g 

n isse  am  M a r k t e  g e g e n ü b e rs te h t,  se i es in fo lg e  G e 

s c h m a c k s w a n d lu n g ,  te ch n isc h e r  F o rtsc h r it te  o d e r  v o n  K a u f 

k ra ftv e r sc h ie b u n g e n  in n e rh a lb  e in e s  B e v ö lk e ru n g sk re ise s .  

D a s  s in d  g u te  G r ü n d e  d a fü r, d a ß  jed e s U n te rn e h m e n  

s o r g fä l t ig s t e  p la n m ä ß ig e  M a r k tb e o b a c h tu n g e n  u n d  W a r e n 

s tu d ie n  p f le g e n  so llte . D ie  E n tw ic k lu n g s m ö g lic h k e ite n  d e s  

M a r k t e s  frü h  g e n u g  e rken n en , s ie  v o r w e g  zu  n e h m e n  u n d  

d a zu  s ich e re  z a h le n m ä ß ig e  G r u n d la g e n  zu r D u r c h fü h r u n g  

an  d e r  H a n d  zu hab en , ist  o ft  s c h o n  d e r h a lb e  E r fo lg .

[821

D ie  a llg em ein e  W er b u n g  d er  In d u str ie
V o n  O b e r in g e n ie u r  P  f e n n i g  - D ü s se ld o r f ,  B e ra te n d e m  R e k la m e fa c h m a n n

In h a lt:  Nicht nur die Höhe der aufgewendeten Reklamemittel ist fü r  die Umsatzsteigerung ent-
----------  scheidend, sondern auch die Kenntnis des Wertes der einzelnen Reklamemittel und die

Planmäßigkeit ihrer Anwendung. Die Bedeutung der hauptsächlichsten Reklamemittel 
wird kurz erläutert, ein Beispiel planmäßiger Werbung beschrieben und au f Vorbedin
gungen hingewiesen, deren Erfüllung die Durchführung der Reklametätigkeit erleichtert.

D ie  W e ih u n g  d e r  d e u tsch e n  M a s c h in e n fa b r ik e n  e r

fo rde rt tro tz  d e r z. Z .  ge b o te n e n  E in s c h rä n k u n g e n  jäh rlich  

b edeutende  Su m m e n . E in  g r o ß e s  U n te rn e h m e n  d e r M e t a l l 

in d u str ie  be rech ne t 9eine W e rb e u n k o s te n  m it  0,5’ v H  d e s  

U m sa tze s, w o r in  a lle rd in g s  auch  d ie  n u r  m itte lb a r  m it ih r  

zu sa m m e n h ä n ge n d e n  e in g e sc h lo s se n  se in  dürften . G e 

nauere sta t ist isch e  A n g a b e n  ü b e r  d ie  V e r te i lu n g  d ie se r  

A u s g a b e n  au f d ie  e in ze ln en  R e k la m e m it te l feh len, w ü rd e n  

auch  a n ge s ic h ts  d e r V ie lg e s ta lt ig k e it  u n d  d e s  In e in a n d e r 

g re ife n s  d e r W e rb e h a n d lu n g e n  ke in  k la re s  B ild  e rgeb en . 

S ie  w ü rd e n  auch  ke ine  R ü c k s c h lü s se  au f an d re  W e rk e  

zu lassen, d a  M a r k t la g e  u n d  G e g e n w ir k u n g  d e r W e t tb e 

w e rb e r b e rü ck s ich t ig t  w e rd e n  m ü sse n .

In w ie w e it  g e e ig n e te  W e rb e m it te l im  E in z e lfa ll im 

stan de  sind , e ine  E r h ö h u n g  d e s  U m s a tz e s  u n te r A u fw e n 

d u n g  d e r  g le ic h e n  S u m m e n  zu erz ie len, k an n  n ich t au f 

rechn erischem  W e g e ,  so n d e rn  n u r  a u f G r u n d  d e r U n te r 

su c h u n g  d u rch  einen  S a c h v e r s t ä n d ig e n  fe stge ste llt  w erden. 

W e n n  sich  auch  ü b e r  den  g e d a n k lic h e n  In h a lt  d e r  R e k la m e  

und über ihre  sch rift lich e n  u n d  b ild lich e n  A u s d r u c k s 

fo rm e n  ste ts  v e rsc h ie d e n e  U r te ile  e rge b e n  w e rd e n , so  

k ö n n e n  d o ch  au s  d e m  m e h r  o d e r  m in d e r  g r o ß e n  G r a d  

an P la n m ä ß ig k e it  w e rtv o lle  S c h lü s s e  au f den  N u tz e n  g e 

z o ge n  w erden. M a s c h in e n fa b r ik e n  m it  g r o ß e m  und  w e c h 

se ln d em  P r o g r a m m  w e rd e n  g e w iß  zu e in e r ste t ige n  A n 

p a s su n g  ih re r  W e r b u n g  an  d ie  B e d ü r fn is s e  d e s  V e rk a u f s  

g e z w u n g e n  sein. T r o tz d e m  lä ß t  s ich  au ch  h ie r  eine G r u n d 

lin ie finden, v o n  d e r  a u s  ein  A u fb a u  d e s  W e rb e p la n e s  zu 

e r fo lge n  hat. V o r h e r  m u ß  jed o ch  v ö l l ig e  K la rh e it  üb e r  

d ie  B e d e u tu n g  u n d  W ir k u n g  jed es e inze lnen  W e rb e m it te ls  

bestehen.

1. Das unmittelbare Werbeangebot
D e r  Z u s te l lu n g  v o n  W e rb e sc h re ib e n  an  F irm e n  u n d  E in 

ze lp e rson en  d u rch  d ie  P o s t  l ie g t  d ie  A b s ic h t  z u g ru n d e , d a s  

W e r b e a n g e b o t  u n m itte lb a r,  d. h. o h n e  g le ic h z e it ig e  B e 

e in f lu s s u n g  d u rch  an d re  a u f  d en  E m p fä n g e r  e in w irk e n  zu 

la ssen . D e r  E in d r u c k  d e r  p e rsö n lich e n  Z u w e n d u n g  w ird  

v e r s tä rk t  d u rc h  B e i f ü g u n g  v o n  Sk izzen , B la u p a u s e n  u. d g l.  

D a s  teure  O r ig in a ls c h re ib e n  e m p fie h lt  s ich  a b e r n u r fü r  

e inen  k le in en  K r e is  v o n  G e sc h ä ft s fre u n d e n . M e c h a n is c h e  

V e rv ie lf ä lt ig u n g sv e r fa h re n ,  d ie  d en  E in d ru c k  d e s  O r ig in a l 

b r ie fe s  e rw e cke n , k ö n n e n  o ft  g u te  D ie n s te  le isten.

B e w ä h r t  hat sich  d a s  V e r fa h re n ,  e inen  g r o ß e n  K re is  

vo n  F a ch le u te n  d u rch  Z u s te l lu n g  v o n  ge d ru ck te n ' P o s tk a r te n  

au f d a s  betr. E r z e u g n is  a u fm e rk sa m  zu m ach en , un ter b e 

so n d e re r  H e r v o r h e b u n g  d e s  te ch n isch e n  S c h r if t tu m s  in  

Z e it sc h r ifte n  o d e r  P ro sp e k te n . D a d u rc h  w e rd e n  teure  

D ru c k sa c h e n  ge sp a rt .

B e k a n n t  ist  au ch  d e r  v o r  e in ig e n  Jah re n  v o rg e n o m m e n e  

V e rsu c h  e in e r g r o ß e n  M a s c h in e n fa b r ik ,  d u rch  W e r b e p o s t 

karten , d ie  an a lle  M it g l ie d e r  e in e s  g r o ß e n  te c h n isc h -w is se n 

sch a ftlic h e n  V e re in s  ge r ic h te t  w are n , a u f  e inen  neuen  

M a s c h in e n ty p  a u fm e rk sa m  zu m achen. D e r  E r f o lg  w ar,  

n ach  den  U m f r a g e n  d e s  V e r fa s se r s ,  stark.

U n m it te lb a re  W e rb e a n g e b o te  hab en  B e d e u tu n g  im  

R a h m e n  e in e r p la n m ä ß ig e n  R e k la m e , w e n ig e r  a ls  se lb 

s tä n d ig e , u n a b h ä n g ig e  W e rb e m itte l.  D ie  g r o ß e  A u s b r e itu n g  

d ie se s  V e r fa h r e n s  ha t au ch  e ine  —  o f t  u n b e w u ß te  —  

U n lu s t  d a g e g e n  ge sch a ffe n , se in e  W ir k u n g  a b ge sch w ä c h t.

D ie  g e d ru c k te  B e ila g e ,  d ie  in  d ie se m  Z u s a m m e n h ä n g e  

zu e rw ä h n e n  ist, b r in g t  be i g e sc h ic k te r  A u fm a c h u n g  E r 

fo lge , d ie  h in s ic h t lich  ih re s  ze itlichen  W irk u n g s b e r e ic h e s  

den  W e rb e b r ie f  ü b ertre ffen . Ih re  B e d e u tu n g  n im m t  a lle r 

d in g s  —  in  w e it  g r ö ß e re m  M a ß e  a ls  be i A n z e ig e n  —  m it 

d e r H ä u f ig k e it  ih re r a llge m e in e n  A n w e n d u n g  ab.

2. Die Anzeigenwerbung
D a s  w a c h se n d e  A n se h e n  d e s  te ch n isch e n  S c h r ift tu m s  

ist  zu rü c k zu fü h re n  au f eine, w en n  au ch  k leine, A n z a h l 

te ch n isc h -w is se n sc h a ft lic h e r  u n d  b e tr ie b ste c h n isc h  w e rt 

v o lle r  O r g a n e .  D a s  B e d ü r fn is  an  te ch n isc h e r  U n te r r ic h 

tu n g , d a s  d ie se  Sp itze n ze itsc h rifte n  g e w e c k t  u n d  g e fö rd e r t  

hab en , ü b e rträ g t  s ich  au f e ine Ü b e rz a h l p e r io d isc h e r  Z e it 

sch rifte n  m it  S o n d e rz w e c k e n  o d e r  fü r  te ch n isch e  T e i l g e 

b iete. D ie  E in s c h r ä n k u n g  d ie se s  S c h r if t tu m s  a u f e in  v o lk s 

w irtsc h a ft lich  n o tw e n d ig e s  M a ß  lie g t  e b e n so  se h r  im  In 

te re sse  d e r In d u s t r ie  w ie  d e s  a n g e se h e n e n  V e r le g e r tu m s .  

W e n n  auch  sch o n  frü h e r  A n s ä tz e  zu r E in s c h r ä n k u n g  ü b e r 

f lü s s ig e r  o d e r  sc h ä d lic h e r  R e k la m e -U n te rn e h m u n g e n  zu 

ve rze ich n en  w a re n , so  ha t d o ch  erst d e r  v o n  g r o ß e n  w ir t 

sch a ftlich e n  V e rb ä n d e n  im  W e s te n  d e s  R e ich e s  v o r  zw e i 

Jah re n  in s  L e b e n  g e ru fe n e  „ F a c h a u s s c h u ß  fü r  A n z e ig e n 

w e r b u n g “ m it  d e r  G ü te fe s t se tz u n g  u n d  p la n m ä ß ig e n  S ic h 

tu n g  d e r Z e it sc h r ifte n  u n d  Z e itu n g e n  te ch n isch e r R ic h tu n g  

b e g o n n e n ,  d ie  b is  zu r A u s m e r z u n g  w e rt lo se r  O r g a n e  führt.
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F o lg e n d e  K la s s e n  w u rd e n  d e r  U n t e r s u c h u n g  d e s  W e r b e 

w e rte s  z u g ru n d e  g e le g t :

a ) R e in  w is se n sc h a f t lic h e  B lä tte r  (k e in e  „ A n z e ig e n 

b lä t te r“).

b ) H in s ic h t l ic h  T e x t  u n d  A n z e ig e n  fü h re n d e  B lä tte r.

c) E m p fe h le n s w e r te  A n z e ig e n o rg a n e .

d ) A b z u w e is e n d e  Z e it sc h r if te n  u sw .

E in  z w e ite r  G r u n d s a t z  b e ste h t  d a r in , d a ß  so lch e n  O r g a 

nen, d ie  le d ig lic h  W e t tb e w e rb z w e c k e n  g e g e n ü b e r  b e ste h e n 

d e n  d ie n e n , o h n e  d e ren  S c h riftte il,  V e r b r e it u n g  u sw . zu  e r

re ichen, d ie  N o t w e n d ig k e it  d e s  W e ite rb e s te h e n s  a b e rk a n n t  

w ird . D ie s e  E in s c h r ä n k u n g  d e r  fü r  d ie  R e k la m e  d e r  In 

d u str ie  in  B e tra c h t  Tcom m enden  O r g a n e  e rle ich tert ihre  

A u sw a h l.

In w ie w e it  u n te r d en  v e rb le ib e n d e n  e ine  S o n d e rp rü -  

fu n g  ü b e r  ih ren  b e so n d e re n  L e se rk re is  (R e k la m e w e r t )  im

m e h r a ls  B e k a n n tse in ,  S c h r ift tu m , V e r tre te r tä t ig k e it ' usw. 

d a s  P r ü fe r g e b n is  verzerren .

D ie  e ige n tlich e  „ A n z e ig e n p r e s s e “ , v ie lfa c h  im  soge 

g e n a n n te n  W e c h se lv e r s a n d  e rsch e in e n d , k a n n  tro tz  ihres 

o ft d ü r f t ig e n  o d e r  b e g re n z t  w e rtv o lle n  S c h r if t te ils  für 

g e w is s e  B e d ü r fn is s e  d e s  te ch n isc h e n  W e rk s ta ttb e d a rfe s  

m it E r f o lg  z u r  W e r b u n g  h e ra n g e z o g e n  w e rd e n , da sie 

in g e w is s e  fe ine  V e rä s te lu n g e n  d e s  te ch n isc h e n  W ir t 

sc h a fts le b e n s  d r in g t.  D ie  B e d e u t u n g  d e r  T a g e sz e itu n ge n ,  

b e so n d e rs  d e r je n ige n  m it  te ch n isc h e m  E in s c h la g ,  fü r  die 

In d u s t r ie w e r b u n g  b e ru h t  a u f  d e r  A u fn a h m e fä h ig k e it  der 

In d u s t r ie tä t ig e n  u n d  te ch n isc h  a llg e m e in  In te re ss ie rte n  für 

U n te rh a ltu n g s -  u n d  B i ld u n g s m it t e l  n ach  d e r  Berufsarbe it. 

D ie  A n z e ig e  in  d e r T a g e s p r e s s e  e rw e c k t  fe rn e r  im  Leser 

den  E in d ru c k ,  v o n  d e m  G e g e n s t a n d  an  d en  versch iedensten  

O r te n  u n d  be i v ie le n  G e le g e n h e ite n  g e h ö r t  u n d  gelesen
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Die Q ualitä t macht'*.
Die Ruhrzechen fördern von der stark gashaltigen 

Gas- und Gasflammkohle bis zum gasarmen Anthrazit 
Kohlen in allen Zwischenstufen.

Im Jahre 1927 sind hier über 118 Millionen Tonnen 
Ruhrkohle — d.h. rd. 80 v. H. der gesamten deutschen 
Steinkohlenförderung —  gewonnen worden.

Der Brennstoffbedarf der deutschen Wirtschaft 
würfle zum größten Teil damit gedeckt: bedeutende 
Mengen wurden im europäischen und außereuropäischen 
Ausland verwendet.

Hohe Heizkraft, sorgfältige Aufbereitung, und als 
doren Folge hohe Reinheit und gleichmäßige Körnung, 
günstige chemische Zusammensetzung und ein
fache Feuerbedienung stempeln die Ruhrkohle zur 
Qualitätskohle.

Sie ist für alle Zwecke der Industrie, des Ge
werbes und Hausbrands vorzüglich geeignet.

Verlangen Sie bitte unsere Druckschriften, in 
denen Sie wertvolle Hinweise In Bezug auf die zweck
mäßige Auswahl und Verwendung der Ruhrkohle finden.

E I S E N B A U T E N

RHIINIfCMlIIEtTlSLItCHES KOHLHMYNDIIUT 
■ ESSEN

Abb. 1. Beispiel einer literarischen Anzeige (als Mittel einer allgemeinen Verbraucherwerbung) Abb. 2. Beispiel einer repräsentativen Anzeige

E in z e lfa lle  n o tw e n d ig ' ist, e n tsch e id e t  d ie  „ A n f r a g e n k o n 

tro lle “ . S ie  b e steh t d a r in , d a ß  in  g e w is s e n  A b s tä n d e n  

P r o b e a n z e ig e n  v e rö ffe n t lich t  w e rd e n , d ie  m it  u n a u ffä llig e n ,  

bei je d e r Z e it s c h r if t  w e ch se ln d e n  B e iw o r te n  o d e r  U n t e r 

s c h e id u n g sz a h le n  v e rse h e n  w erd en . Z e it sc h r ifte n ,  d ie  ke ine  

o d e r  w e n ig e  A n f r a g e n  b r in g e n ,  w e rd e n  v o n  d e r W e ite r b e 

n u tz u n g  a u s g e sc h lo s s e n ,  b e i den  ä n d e rn  w e rd e n  G rö ß e ,  

S te llu n g ,  g e g e b e n e n fa lls  A u s a r b e it u n g  u n te r  F o r t se tz u n g  

d e r K o n t r o lle  s o la n g e  ve rän d e rt,  b is  e ine  g le ichb 'le ibend ie  

H ö c h s tz a h l v o n  A n f r a g e n  e in ge h t. E in e  g e n a u e  Ü b e rs ic h t  

ü b e r d ie  V e r k a u f s e r fo lg e  e m p fie h lt  sich . Im  a llg e m e in e n  

w e rd e n  d ie  B e iw o r t e  o d e r  B e iz a h le n  d e r  A n s c h r if t  a n g e 

fü g t ;  W e r k e  m it  a llg e m e in  b e k a n n te n  N a m e n  k ö n n e n  

an d re  U n te r s c h e id u n g sm e r k m a le  e in fü h re n , d ie  n a ch  d e r  

P r ü fu n g  fo r tfa lle n  (z. B. be i d e r  T y p e n b e z e ic h n u n g ) .  D a s  

V e r fa h r e n  d e r  A n fr a g e n k o n t r o l le  e m p fie h lt  s ich  w o h l nur, 

w e n n  N e u k o n s t ru k t io n e n  au f d en  M a r k t  g e b ra c h t  w e rd e n  

so llen , d ie  s ic h  h a u p tsä c h lic h  an  K le in v e r b r a u c h e r  w en d en .  

Im  ü b r ig e n  ist  S a c h v e r s t ä n d n is  u n d  K e n n tn is  d e s  Z e i t 

s c h r if te n w e se n s  d e r  b e ste  S c h u tz  v o r  M iß g r i f f e n ,  u m  so

zu hab en , ste llt  a ls o  e ine  E r g ä n z u n g  d e r  R e k la m e  in der 

te ch n isc h e n  Z e it s c h r if t  dar.

D e n  za h lre ich e n  A u s d r u c k s fo r m e n  d e r  te ch n isc h e n  A n 

ze ige  lä ß t  sich , ih re r  b e a b s ic h t ig te n  W i r k u n g  a u f  d ie  Leser 

e n tsp re c h e n d , e ine T e i lu n g  z u g ru n d e  le ge n . ( D a  d ie  zw eck 

m ä ß ig e  A u s g e s t a l t u n g  d e r  In d u s t r ie a n z e ig e n  in  d e r tech

n isc h e n  u n d  W ir t s c h a f t s p r e s s e  s o w ie  in L e h rb ü c h e rn  w ie

d e rh o lt  zu m  G e g e n s t ä n d e  v o n  E r ö r te r u n g e n  ge m ach t  

w o rd e n  ist, s o  so ll h ie r  n u r  a u f  G r u n d s ä tz l ic h e s  e in ge 

g a n g e n  w e rd e n ). D ie  B e k a n n ts c h a f t  d e s  L e s e r s  m it  dem  

G e g e n s t a n d  d e s  A n g e b o t s  ve rm it te lt  d ie  e in fach e  A n 

k ü n d ig u n g ,  m e is t  m it  b e ig e fü g t e r  A b b i ld u n g .  S ie  ist 

e n tw ic k e lt  zu r  l ite ra r isch e n  F o rm ,  w ie  s ie  z. B . v o n  G r o ß 

f irm e n  d e r  E le k t ro te c h n ik  in  g a n z s e it ig e n  A n z e ig e n  g e 

p f le g t  w ird . Ih re  b e a b s ic h t ig t  n ü ch te rn e  A u fm a c h u n g ,  die  

d e m  S a tz b ild  d e s  S c h r ift te ils  ähn e lt, s o ll d en  E in d r u c k  des 

W is se n s c h a f t lic h e n  v e r s tä rk e n ;  d ie  W e r t s c h ä t z u n g ,  d ie  der 

L e s e r  d e m  S c h r if t te il e n tg e g e n b r in g t ,  w ird  zu  R e k la m e 

z w e c k e n  h e ra n g e z o g e n .  A n  e in e r  b e w u ß te n  A u fm e r k s a m 

k e it s e r r e g u n g  ist  d ie se n  F irm e n , d e re n  E r z e u g n is s e  ü b e ra ll

jeder Artfür die Industrie 
und für den Bergbau, 
wie Hallen und Werk
stätten. vollständige 
Förderanlagen. Hoch
ofengerüste und -auf- 
züge. Hochofenanlagen 
amerikanisch. Bauart. 
Krangerüste. Verlade
brücken. Funktürme. 
Gittermaste für Draht
seilbahnen. elektrisch. 
Leitungen usw.. Eisen
wasserbauten für Häfen 
u. Binnenwasserstras
sen, Schwimmdocks u. 
Pontons. Eisengerüste 
fürWohn- u.Bürobauten 
bis zu den größten 
Wolkenkratzern. Was
sertürme. Hoch-Wasser
behälter usw. Unsere 
Abtlg. Brückenbau ge
hört seit vielen Jahren 
zu den führenden und 
leistungsfähigsten Un
ternehmungen ihrer Art 

und hat eine große Anzahl bedeutender Eisenbau- 
werke nach allen Tellen der Welt geliefert.

GUTEHOFFNUNGSHÛTTE
OMfflKAUaEN ACTtSNGSSSU SCHA« 
¿»EIMAUSSN-RHEIIIIAND
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b e k an n t  s in d , w e n ig e r  g e le g e n  a ls  an  e in e r sa ch lich e n  

U n te rr ic h tu n g ,  d ie  fü r  s ich  se lb st  sp rich t. L ite ra r isch e  

A n z e ig e n  s in d  d ie  g e e ig n e te n  A n k ü n d ig u n g s fo r m e n  fü r  

N a tu rsto ffe . W ie w e it  es g e l in g t ,  se lb st  fü r  d ie  R e k la m e  

fü r  K o h le  d ie  g e e ig n e te  F o r m  zu fin d e n , ze ig t  A b b . 1 

(R h e in is c h -W e s t fä lis c h e s  K o h le n s y n d ik a t ) .  D ie  „ re p rä se n 

ta t iv e “ A n z e ig e n fo r m  v e r fo lg t  d a s  Z ie l,  eine b e so n d e re  

V o r s te llu n g  v o n  d e r  B e d e u tu n g  u n d  G r ö ß e  d e s  U n t e r 

n ehm en s od er d e r  W ic h t ig k e it  d e s  E r z e u g n is s e s  zu e rw ecken  

und  d a d u rc h  eine b e so n d e re  A u fm e r k s a m k e it  zu geb en .  

A b b . 2 (A n z e ig e  d e r G u te h o f fn u n g sh ü t te )  ze ig t, d a ß  es 

m ö g lic h  ist, W ir k s a m k e it  au ch  o h n e  u n sa c h lich e  O r n a 

m en tik  zu erreichen. „ R e p rä s e n ta t iv e “ A n z e ig e n  k ö n n e n  

im  R a h m e n  e in e r p la n m ä ß ig e n  W e r b u n g  v o n  N u tz e n  se in, 

d a  sie d ie  W i r k u n g  d e r e ige n tlich e n  V e rk a u fsa n z e ig e n  

unterstützen.

o h n e  w is se n sc h a ft lic h e n  o d e r N e u ig k e it s w e r t ,  d e sse n  F e h len  

d ie  B e s p re c h u n g  in u n a b h ä n g ig e n  u n d  a n ge se h e n e n  Z e it 

sch rifte n  a u ssc h lie ß t,  b ild e t d ie  W e rk z e it sc h r ift  o ft d ie  

n o tw e n d ig e  G e le g e n h e it ,  ihre  M it te i lu n g e n  in  Z e it sc h r if te n 

fo rm  an d ie  Ö ffe n tlich k e it  g e la n g e n  zu lassen.

4. Ein durchgeführter Werbeplan

In  den  B a u p la n  e in e r W e rk z e u g m a sc h in e n fa b r ik  w u rd e  

eine k le in e  W e rk z e u g m a sc h in e  a u fg e n o m m e n , d ie  eine  

v o lls tä n d ig e  N e u k o n s t ru k t io n  d a rste llte  u n d  au s  d em  

R a h m e n  d e r ü b r ig e n  E r z e u g n is s e  he rau stra t. D ie  R e 

k lam e  so llte  e il ig  be tr ieben , m it  R ü c k s ic h t  au f d a s  ü b r ig e  

P r o g r a m m  a b e r  m it den  d e n k b a r  b illig s te n  M it te ln  d u rc h 

g e fü h r t  w erd en . Z u n ä c h s t  w u rd e  e iner w isse n sc h a ft lic h e n  

Z e it sc h r ift  ein B e r ic h t  v o rg e le g t ,  d e r auch  ve rö ffe n t lich t

j i r u W »  tetlhajlfür Händler und Landwirte

'  1 kun vor d»t Criv oder Grtrt.d«.
.um K.uf von tm.rauKhincn 1).

V uhcrMilr.cn die Bcvtcllunu rn und <
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Abb. 3. Beispiel einer wirksamen Folge von Verkaufsanzeigen (für landwirtschaftliche Maschinen)

D ie  „ V e r k a u f sa n z e ig e “ ste llt d ie  d en  V e rk a u fse n t sc h lu ß  

fö rd e rn d e n  E ig e n sc h a f te n  d e s  E r z e u g n is s e s  in  den  V o r d e r 

g ru n d ,  ohne  d u rc h  E in ze lh e ite n  u n sa c h lich e r  A r t  vo n  d ie sem  

Z ie l  abzu len ken . E s  w ird  a lle rd in g s  in d en  se ltensten  

F ä lle n  g e lin g e n ,  e inen  W e rb e p la n  g e n a u  nach  re k lam e -  

p sy c h o lo g is c h e n  G ru n d s ä tz e n  au sz u ge s ta lte n , d a  s ich  d ie  

w e n ig s te n  G e d a n k e n  o h n e  V e r le t z u n g  d e s  g u te n  G e 

sch m a c k s  zur sch r ift lic h e n  o d e r  b ild lich e n  W ie d e r g a b e  

e ign en . E in e  w irk sa m e  A n z e ig e n fo lg e  fü r  ih re  E r n t e m a 

sch in en  b r in g t  d ie  F r ie d r ic h  K r u p p  A .-G .,  E s s e n  (A b b .  3). 

B e m e rk e n sw e rt  ist  h ie r d e r  u n a u ffä l lig e  W e c h se l w e rb e n d e r  

und  A u fm e r k s a m k e it  e rre g e n d e r  In ha lte .

3. Die Werkzeitschrift

D ie  W e rk z e it sc h r if t  b edeu te t e ine  Z u s a m m e n fa s s u n g  

u n d  E r g ä n z u n g  d es ze rstreu ten  F irm e n sc h r if t tu m s  in  e iner  

F o rm , d ie  d a u e rn d e n  W e r t  b e h ä lt  u n d  zur A u fb e w a h r u n g  

an re gt. S ie  e n th ä lt d ie  g r u n d le g e n d e n  B e sc h re ib u n g e n  

fü r  so lch e  L e se r, d ie  a u f G r u n d  d e r v o r a n g e g a n g e n e n  

W e r b u n g  t ie fe re  U n te r r ic h tu n g  w ü n sc h e n . F ü r  E r z e u g n is s e

w urde . K u r z  d a ra u f e rsch ien  ein A u fs a tz  in d e r W e r k 

ze itschrift.

a ) D i e  W e r b u n g  i n  d e n  K r e i s e n  d e r  B e 

t r i e b s i n g e n i e u r e  b e g a n n  m it

1. e in em  W e rb e sc h re ib e n  m it  P ro sp e k te n  (D ru c k s a c h e  

ohn e  P re ise ) an e tw a  3000 F irm e n  (b e k an n te  A n 

sch riften , z. T . G e sc h ä ft s f re u n d e );  g le ic h z e it ig  e r 

sch ien en

2. A n z e ig e n  in e iner b e tr ie b ste ch n isch e n  Z e it sc h r ift  

(K la s s e  1), d. h. 8 A n z e ig e n  in w ö ch e n t lich e n  A b 

s tän d e n  in 2 E n tw ü rfe n ,  w e lch e  d ie  be iden  H a u p t 

v o rte ile  w ir k u n g s v o ll  ze igten.

E rn s th a fte  A n fr a g e n  lie fen  in g e r in g e r  Z a h l ein.

3. E in e  F lu g b lä t te rb e ila g e  (O f fs e td ru c k )  in Z e it sc h r ift  

(s. 2) u n te r

4. F o r t se tz u n g  d e r  A n z e ig e n

e rh öh te  d ie  Z a h l d e r A n f r a g e n  n a ch  w e ite ren  U n t e r 

la g e n  (L ic h tb ild e rn ,  Z e ic h n u n g e n ).  A u s  d e m  U m sta n d e ,  

d a ß  n ach  P re ise n  fa s t  g a r  n ich t  g e f r a g t  w u rd e , k o n n te  

g e sc h lo sse n  w erd en , d a ß  zu n ä ch st  ein a llg e m e in e s  w e ite re s

KRUPP
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U n te r r ic h tu n g s b e d ü r fn is  b e stan d . E s  w u rd e n  d a h e r  e in 

ge h e n d e re  P r o sp e k te  h e rg e s te llt  u n d  an  e ine  se h r  h oh e  

Z a h l  u n te re r  u n d  m ittle re r B e tr ie b sb e a m te n  g e sa n d t .  D e r  

A n f r a g e e r fo lg  w a r  v e r h ä lt n is m ä ß ig  b e fr ie d ige n d . B i s  

zu m  E in g a n g  d e r  e rsten  A u f t r ä g e  u n d  d a rü b e r  h in a u s  

w u rd e n  d ie

4. A n z e ig e n  fo r tge se tz t.  D a n e b e n  e rsch ie n e n  in  d e r

5. s o g .  „ A n z e ig e n p r e s s e “ k le in e  A n z e ig e n  in  e tw a  

14 t ä g ig e n  Z w is c h e n rä u m e n  (s. A n z e ig e n e n tw ü r fe  zu 2).

A n f r a g e n  u n d  A u f t r ä g e  h atten  n u n m e h r  e in e  le ich te  N e i 

g u n g  zu m  A n w a c h se n .  D a r a u s  w u rd e  g e fo lg e r t ,  d a ß  d ie  

K e n n tn is  d e r  W e r k z e u g m a s c h in e  in  d e n  ve r sc h ie d e n e n  

W e rk s ta t t s c h ic h te n  n u n m e h r  s o  w e it  v o rg e sc h r it te n  sei, 

d a ß  an

b ) d i e  W e r b u n g  i n  d e n  F a c h z e i t s c h r i f t e n  

t e c h n i s c h  - w i s s e n s c h a f t l i c h e r  R i c h t u n g ,  

d e re n  L e s e r  g r ö ß e re n  o d e r  u n m itte lb a re n  E in f lu ß  au f B e 

s te l lu n g e n  hab en , ge sc h r it te n  w e rd e n  k o n n te . E s  e r

sch ie n e n

6. 14 t ä g i g  1 /2 s e it ig e  A n z e ig e n ,  d a n e b e n  m o n a tlic h  

1 g a n z s e it ig e  in  2 Sp itz e n b lä t te rn  d e r  b e tr ie b s w is s e n 

sch a ft lic h e n  b zw . b e tr ie b ste c h n isc h e n  R ic h tu n g .

B lie b e n  d ie  E in g ä n g e  e tw a s  zu rück , s o  w u rd e n  a u s  d em  

v o rh a n d e n e n  V o r r a t  an  F lu g b lä t te rn

7. A n s c h r if t e n s e n d u n g e n

v o rg e n o m m e n ,  n a h m e n  sie  zu, so  w u rd e n  d ie  g a n z s e it ig e n  

A n z e ig e n  w e c h se lw e ise  fü r  a n d re  T e ile  d e s  B a u p la n e s  

ve rw e n d e t. D ie  A n z e ig e n  zu 5 w u rd e n  in  la n g e n  Z w is c h e n 

rä u m e n  w e ite r g e fü h r t  u n d  s c h lie ß lic h  b e e n d ig t .

E in e  N a c h p r ü fu n g  h at e rge b e n , d a ß  d ie  U n k o s te n  

fü r  d ie  E in fü h r u n g s r e k la m e  in  e in em  a n g e m e sse n e n  V e r 

h ä ltn is  zu m  G e w in n  stan d en .

D e r  W e rb e p la n  z e ig t  zu n äch st, in  w ie  s ta rk e m  M a ß e  

se in e  D u r c h fü h r u n g  v o n  d en  T e i le r g e b n is s e n  a b h ä n g t,  w ie  

h ä u f ig  b e ste h e n d e  E n t sc h lie ß u n g e n  a b g e ä n d e r t  w e rd e n  

m ü sse n . D e m  im  p ra k t isc h e n  L e b e n  s te h e n d e n  F a c h 

m a n n  is t  v e r s tä n d lic h ,  d a ß  so lch e  P lä n e  n u r  fü r  den  

E in ze lfaM  G e lt u n g  hab en , n ie m a ls  a b e r  A l lg e m e in b e d e u 

t u n g  b e sitze n  k ö n n e n . V e rk a u f s g ru n d s ä tz e ,  G e s c h ä f t s b e 

z ie h u n g e n ,  n ich t  zu m  m in d e ste n  a b e r  d ie  z u r  V e r f ü g u n g  

s te h e n d e n  M it te l  v e rä n d e rn  den  A u fb a u  in  jedem  e in 

ze ln en  Fa lle .

c) V o r b e d i n g u n g e n  f ü r  S t e t i g k e i t  u n d  

P l a n m ä ß i g k e i t  d e r  R e k l a m e  - D u r c h f ü h -

T e c h n ik
u nd  W i r t sc h a f t

r u n g .  P la n m ä ß ig e  W e r b u n g  k o m m t  n u r  zu stan d e , w enn  

d ie  m it  d e r L e it u n g  b e a u ft ra g te  P e r sö n lic h k e it  fre ie  H a n d  

b e h ä lt  un d  ih re  M a ß n a h m e n  o h n e  S t ö r u n g  u n d  D a z w is c h e n 

treten  a n d re r  S te lle n  tre ffe n  k an n , s o b a ld  s ic  a ls  zw e ck 

m ä ß ig  e rk a n n t  u n d  m it  d e r  V e r k a u f s le i tu n g  b e sp roch en  

w o rd e n  s in d . D e r  S c h u tz  d e s  W e rb e le ite r s  v o r  H in e in 

reden  u n v e ra n tw o r t l ic h e r  P e r so n e n  ist  u m  so  nötiger, 

a ls  W e r b e g e d a n k e n  je n a ch  d em  S t a n d p u n k t  d e r  B eu r

te ile r  e r f a h r u n g s g e m ä ß  v e r sc h ie d e n e  B e u r te i lu n g  finden. 

N ic h t s  s tö r t  fe rn e r  d e n  L a u f  d e r  A r b e it  s o  se h r  w ie  

k le in lic h e s  N ö r g e ln  o d e r  B e s s e rw is se n .  E s  g ib t  noch 

heu te  e ine  R e ih e  b e d e u te n d e r  U n te rn e h m u n g e n ,  d e ren  R e 

k lam e  v o n  Z u fa l ls e in g e b u n g e n  a b h ä n g t.  W e rb e a b te ilu n g ,  

K o n s t r u k t e u r  u n d  A n g e b o t s a b t e i lu n g  a rb e ite n  u n a b h ä n g ig  

u n d  o h n e  F ü h lu n g n a h m e  m it  e in an d e r. D e r  K o n s t ru k 

te u r se n d e t  A u fs ä tz e  an  d ie  P re sse ,  d ie  A n g e b o t s a b te i lu n g  

s ch ick t  W e rb e b r ie fe  h e ru m , a lle s  o h n e  W is s e n  d e s  V e ra n t 

w o rt lic h e n  u n d  m e is te n s  im  G e fü h l d e s  B e sse rw isse n s.  

D a z w is c h e n  b e a u ft ra g t  d e r  D ir e k to r  e in en  b is  d a h in  unbe

k a n n te n  Z e ic h n e r  m it  d e r  H e r s t e l lu n g  v o n  E n tw ü r fe n ,  die 

d a n n  s o fo r t  a u fg e n o m m e n  w e rd e n  so llen . D ie  W erb e le ite r  

g r o ß e r  F irm e n ,  d ie  jä h r lich  R e k la m e k o s te n  v o n  50 000 

o d e r  100 000  R M  u n d  m e h r  a u fw e n d e n ,  g e h ö r e n  ihrer

V e ra n tw o r t lic h k e it  e n tsp re c h e n d  an  e in f lu ß re ic h e  Stellen.

U n z w e c k m ä ß ig  ist  d a s  se lb s t  be i g r o ß e n  F irm e n  an

zu tre ffe n d e  V e r fa h r e n ,  e ine  A n z e ig e n v e r m it t lu n g  m it  der 

k a u fm ä n n is c h e n  A b w ic k lu n g  d e r  A n z e ig e n a u f t r ä g e  zu be

trauen, in  d e r  A n n a h m e ,  d a ß  d u rc h  d ie  E r s p a r u n g  eines 

le iten den  F a c h m a n n e s  d ie  R e k la m e -U n k o s t e n  verm indert  

w ü rd e n . N ie m a ls  w ird  d a s  fe ine  In s t r u m e n t  d e r  Rek lam e  

vo n  u n p e rsö n lic h e n  U n t e r n e h m u n g e n  ge m e is te r t ,  d ie  aus 

d e m  H a n d e l m it  A n z e ig e n p lä tz e n  ih re n  ge sch ä ftlich e n

N u tz e n  z iehen , o h n e  ih re m  A u f t r a g g e b e r  a u ch  ih re  ge istige  

u n d  fa c h m ä n n is c h e  M it a r b e it  in  d e r P e r s o n  e ines an

d e m  R e in g e w in n  in te re ss ie rte n  W e r b e -A n w a lt s  zu r V e r

f ü g u n g  zu ste llen . D ie  H in z u z ie h u n g  e ines' so lch e n  treu

h ä n d e r isc h e n  F a c h b e ra te r s  zu r P r ü f u n g  u n d  Ü b e rw a c h u n g  

a lle r  R e k la m e h a n d lu n g e n  e m p fie h lt  s ic h  b e so n d e r s  dann, 

w e n n  ein fe s tb e so ld e te r  W e rb e le it e r  fehlt. D u r c h  seine 

s tä n d ig e  F ü h lu n g  m it  d e r  P r a x i s  b r in g t  e r n eu e  A n 

r e g u n g e n ;  a u f  d ie se  W e is e  k ö n n e n  h o h e  B e t r ä g e  ge 

sp a r t  o d e r  in  so lc h e n  U n te rn e h m u n g e n ,  d e re n  G eschäft  

a u f a u sg e d e h n te r  R e k la m e  a u fg e b a u t  ist, d ie  U m sätze  

in  u n g e a h n te r  W e is e  e rh ö h t  w e rd e n . [95]

D a s  „ E lek tr iss im a “* S y s te m  d er  B ew a g
V o n  D r .  R o b e r t  K a u f f m a n n ,

M i t g l ie d  d e s  V o r s t a n d e s  d e r  Berl. S täd t. E le k t r iz it ä t s w e rk e  A . -G .

I n h a l t :  Zur Verbreiterung der Abendspitze und zur wirtschaftlichen Gestaltung des sich zunehm end nach 
-----------  der Kleinabnehmerseile hin verschiebenden Kundenbestandes ist die stärkere Verwendung von elek

trischen Apparaten notwendig. Bei der noch geringen K aufkraft der Bevölkerung bedarf die 
größere Verbreitung der Apparate der finanziellen Nachhilfe; diese geschieht in Berlin durch das 
El-System . Dieses System  finanziert dem Installateur und dem Kundenhandel den Verkauf elek
trischer Apparate, die Verlegung von elektrischen Licht- und Kraftanlagen und von Hausanschlüssen 
im Teilzahlungswege. Die Einziehung der Teilzahlungsraten geschieht gleichzeitig m it der S trom 
rechnung durch die Bewag, während der Lieferer seinen normalen Nettopreis sofort ausgezahlt 
erhält. Zur Unterstützung des System s ist ein ausgedehntes Propaganda- und Auskunftswesen  

eingerichtet. Die Erfolge des System s haben seine Zweckmäßigkeit erwiesen.

1 . B e r l i n s  Strombedarf (das Problem der Spitze); das fa h r  25 v H  d e r  W o h n u n g e n  im  V e r s o r g u n g s g e b ie t  der 

Elektrissima-System B e r lin e r  S tä d t is c h e  E le k t r iz itä t s w e rk e  A k t ie n g e se lls c h a ft

W ie  b e k a n n t, is t  B e r lin  m it  e in e m , g e g e n ü b e r  d e m  ( B e w a g )  e le k tr isc h e n  S t r o m  b e z o g e n .  D ie s e r  S t a n d  hat
A u s la n d  u n d  a u ch  e in e r g r o ß e n  R e ih e  d e u tsc h e r  S tä d te ,  s ich  se h r  ra sch  g e ä n d e r t ;  d e r  Z u s t r o m  n e u e r  A b n e h m e r

v e r h ä lt n is m ä ß ig  n ie d r ig e n  G r a d e  v o n  W o h n u n g e n  m it  h a t  in  d e n  le tzten  J a h re n  jä h r lich  je  u n g e fä h r  100 00 0  be-
S t r o m a n s c h lu ß  in  d ie  S t a b il is ie r u n g s z e it  e in ge tre te n ;  e ine  t ra g e n ,  s o  d a ß  d e r  A n te i l  d e r  W o h n u n g e n  m it  S t ro m -

W o h n u n g s z ä h lu n g  v o m  M a i  1925 e r g a b ,  d a ß  n u r  u n g e -  a n sc h lu ß  he u te  u n g e fä h r  v o n  25 a u f  fa s t  50  v H  g e s t ie g e n
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se in  d ü rfte . E s  l ie g t  a u f  d e r  H a n d ,  d a ß  u n te r  d en  n e u  

h in z u k o m m e n d e n  A b n e h m e rn  je  lä n g e r  je m e h r K le in -  

u n d  K le in s tw o h n u n g e n  en th a lten  s in d ;  in  d e r  T a t  b e tr u g  

d er A n te il d e r  neu en  A n s c h lü s s e  in  dien n ie d r ig s te n  S tu 

ten d e r G r u n d g e b ü h r  in le tzter Z e it  zw isch e n  80 un d  90 v H .  

E in  ü b e rw ie g e n d e r  T e i l  d e r  n eu en  S t ro m a b n e h m e r  s in d  

a lso  re ine L ic h tk u n d e n . D a m it  v e r sc h ä r fte  s ich  a ls o  d a s  

P ro b le m , d a s  o h n e h in  je d e m  g r o ß s tä d t is c h e n  E le k t r iz i

tä tsw e rk  s c h w e re  S o r g e  m ach t, d a s  P  r o  b  1 e m  d  e r 

S p i t z e .  U n d  au ch  v o m  re in  k a u fm ä n n is c h e n  S t a n d 

p u n kt a u s  k o n n te  in a n  d e n  Z u w a c h s  an  A b n e h m e rn ,  d e ren  

V e rb ra u ch  in  d e n  S o m m e r m o n a te n  b e in a h e  a u f  n u ll sank ,  

n u r  m it e in e r g e w is s e n  S o r g e  a n sa h e n ;  d ie  K o s te n  d e s  

In k a s so g e s c h ä fte s  je Z ä h le r  s in d  ja  u n a b h ä n g ig  v o n  d e r  

V e rb ra u ch sh ö h e . S o w o h l  d a s  b e tr ie b lic h e  In te re sse  an  

e iner V e rb re ite ru n g  d e r S p itz e  a ls  d a s  k a u fm ä n n isc h e  

In te re sse  an e in e r m ö g l ic h s t  w irtsc h a ft lich e n  A u s 

n u tz u n g  d e r nu n  e in m a l fe stste h e n d e n  In k a s so k o s te n  

d rä n g te  dazu , d ie  A b n e h m e rs c h a f t  (n ich t b lo ß  d ie  neue, 

so n d e rn  auch  d ie  a lte ) e le k tr isc h  zu „ m ä s te n “ , um  e inen  

bei d iesen  Ü b e r le g u n g e n  in  d e r  B e w a g  g e lä u f ig  g e w o r 

denen  A u s d r u c k  zu ge b ra u c h e n . D e r  n a tü r lich e  W e g  

zu d ie sem  Z ie l  w a r  d ie  F ö r d e r u n g  d e r V e rb re itu n g  e le k 

trischer G e b r a u c h s g e g e n s tä n d e  in d en  H a u s h a ltu n g e n .  

H ie rb e i w a r  a b e r  n ich t  n u r  d ie  S c h w ie r ig k e it  zu ü b e r 

w inden , d a ß  e le k tr isch e  G e b r a u c h s g e g e n s tä n d e  n o ch  vo r  

ku rzer Z e it  d em  P u b l ik u m  v e r h ä lt n is m ä ß ig  fre m d  w a re n ;  

es k am  a ls  w e ite re  S c h w ie r ig k e it  h inzu , d a ß  im  V e r h ä lt 

n is zu r K a u fk ra f t  d e r  in F r a g e  k o m m e n d e n  ve rsch ie d e n e n  

A b n e h m e rk re ise  d ie  fü r  s ie  in B e tra c h t  zu ziehenden  

e lektrischen  G e b r a u c h s g e g e n s tä n d e  (v o m  B ü g e le ise n  a u f

w ä rts  b is  zum  E is s c h r a n k )  in  ih ren  a b so lu te n  B e t rä g e n  

jew e ils  n ich t im m e r  le ich t e rre ic h b a r  w aren .

U n te r  d ie se n  U m s tä n d e n  la g  es n ahe, d ie  F r a g e  d e r  

F i n a n z i e r u n g  e i n e s  h ie r  neu zu sch a ffe n d e n  B  e - 

d a r f s  m it H i l f e  d e r  F in a n z ie ru n g s k r a f t  e in es g r o ß e n  

E le k tr iz itä tsu n te rn e h m e n s  w ie  d ie  B e w a g  au f d e m  A b 

z a h lu n g sw e g e  in s  A u g e  zu fa sse n . D ie  Ze it, in  d e r  d e r  

V o r s t a n d  d e r B e w a g  d ie se r F r a g e  n ä h e rtra t  ( A n fa n g  

192G), fie l in  d ie  erste  g r o ß e  F lu t  d e r  „ K o n s u m f in a n 

z ie ru n g “ in D e u t sc h la n d  n ach  a m e r ik a n isc h e m  V o r b ild ;  

m an  hatte  a lso  d ie  M ö g l ic h k e it ,  an  H a n d  d e r  le b h a ft  

e in setzenden  ö ffe n t lich e n  A u s sp ra c h e  d ie  G r ü n d e  fü r  u n d  

w id e r  e in ge h e n d  zu p rü fen . D ie  fü r  d ie  T e i l z a h l u n g  

sp rechen d en  U m s tä n d e  la g e n  v o r  a llem , w ie  s ch o n  a u s 

ge fü h rt, im  g e sc h ä ft lic h e n  I n t e r e s s e  d e r  B e w a g  

se lb st; m an  k o n n te  a b e r  n ach  den  E r fa h ru n g e n ,  v o r  a llem  

des A u s la n d e s ,  u n b e s o r g t  an n eh m en , d a ß  e ine  z u n e h m e n d e  

E le k tr if iz ie ru n g  d e r  H a u s h a lt u n g e n  au ch  e ine s ta rk e  F ö r 

d e ru n g  d e s  W o h lb e f in d e n s  d e r  e in ze ln en  H a u s h a ltu n g e n ,  

in sb e so n d e re  d e r  H a u s f r a u ,  m it  s ich  b r in g e n  w ü rd e . D a 

g e g e n  sp ra ch , w ie  ü b e ra ll be i d ie se m  P ro b le m , d ie  S o r g e ,  

o b  n ich t d e r  T e i lz a h lu n g s e rw e r b  v o n  G e g e n s tä n d e n ,  d ie  

im m e rh in  d em  tä g lic h e n  V e r s c h le iß  d e s  H a u s h a lte s  a u s 

g e se tz t  w a re n , e ine  Ü b e r s p a n n u n g  d e r K a u fk r a f t  d e r  in 

F ra g e  k o m m e n d e n  B e v ö lk e ru n g s k r e is e  o d e r  ih re  A b le n 

k u n g  v o n  w ic h t ig e re n  G e g e n s tä n d e n  m it  sich  b r in g e n  

w ürde. G e g e n  d ie se  B e d e n k e n  w u rd e  a b e r  m it  R e c h t  

in s F e ld  g e fü h rt,  d a ß  je d e r so lid e  e le k tr isch e  G e b r a u c h s 

g e g e n s ta n d  eine L e b e n s d a u e r  hat, d ie  w e it  ü b e r d ie  G re n z e  

d es g e p la n te n  A b z a h lu n g sg e s c h ä f te s  h in a u sg e h t,  s o  d a ß  

d em  E r w e r b  im  H a u s h a lt  fü r  e ine  R e ih e  v o n  Jahren  

d e r la s te n fre ie  B e s itz  d e s  E r w o r b e n e n  g e s ic h e rt  sei und  

d ie  E r s p a r n i s  a n  Z e i t  u n d  A r b e i t s k r ä f t e n ,  

d ie  d ie  v o ra u s s ic h t lic h  g ä n g ig s t e n  e lek trisch en  A p p a ra te  

m it s ich  b r in g e n  w ü rd e n , ih r  k rä ft ig e s  H in e in p re s se n  in 

d ie  w e ite n  K r e is e  d e s  P u b l ik u m s  d u rc h a u s  re c h tfe rt ige n

w ü rd e . S o  e n tsch lo ß  s ich  d ie  B e w a g  im  S o m m e r  192« 

zu r E in fü h r u n g  e in es T e i lz a h lu n g s y s te m s ,  d a s  den  N a m e n  

„ E le k t r is s im a “ (a b g e k ü rz t  E 3) erhielt.

D ie  s c h w e rw ie g e n d e  F ra g e ,  d ie  n ach  W e g r ä u m u n g  

d e r  g ru n d sä tz l ic h e n  S c h w ie r ig k e ite n  zu e r le d ige n  w ar, 

w a r  die, o b  d ie  B e w a g  be i d e r E in r ic h tu n g  d e s  T e i l 

z a h lu n g s y s te m s  a ls  E ig e n h ä n d le r  au ftre ten, o d e r  u n te r  

V e rz ic h t  au f e ige n e  V e r k a u f s t ä t ig k e it  a u s sc h lie ß lic h  d ie  

b e ste h e n d e n  V e rk a u fs s te lle n  zu  T r ä g e r n  d e s  neuen  G e 

sch ä fte s  m a ch e n  so lle . D ie  E n t sc h e id u n g  fie l o h n e  g r o ß e s  

S c h w a n k e n  fü r  d ie  b e re its  b e steh en d en  S te llen  aus. W e n n  

au ch  d a s  E ig e n g e s c h ä f t  z w e ife llo s  d en  V o r z u g  m it  sich  

g e b ra c h t  hätte, d a ß  d ie  P r o p a g a n d a  g e n a u  n ach  unsern  

R ic h tlin ie n  an  d a s  P u b l ik u m  h e ra n g e b ra c h t  w o rd e n  w äre ,  

so  m u ß te  d a s  d o c h  v o r  dem. G r u n d s a tz  zu rück tre te n , d a ß  

v o r  a lle m  d ie  In s ta lla te u re  d ie  g e b o re n e n  P r o p a g a n d is te n  

d e s E le k t r iz itä tsw e rk e s  s in d , und d a ß  eine u n te r u n se re r  

L e itu n g  an  e in e r se h r  g r o ß e n  A n z a h l v o n  P u n k te n  g le ic h 

z e it ig  e in se tze n d e  E in w ir k u n g  s ich  s o  w irk sa m  ge s ta lte n  

k ö n n e  w ie  d ie  u n m itte lb a re  T ä t ig k e it  u n se re s  U n te rn e h 

m ens. D ie s e  A n n a h m e  ha t s ich  a u ch  in  d e r  p ra k tisc h e n  

D u r c h fü h r u n g  v o lla u f  b e stä t ig t.

O b s c h o n  w ir  u n s a lso  v o n  A n f a n g  an  a u f  d ie  Z u 

sa m m e n a rb e it  m it  den  u n m itte lb a re n  L ie fe re rn  an  d a s  

P u b l ik u m  e in ge ste llt  hatten , w a re n  d ie  V e rh a n d lu n g e n  

zur E in r ic h tu n g  , e ines so lch en  G e m e in s c h a f t s g e s c h ä f te s  

s c h w ie r ig  u n d  ¡ la n g w ie r ig ,  d a  d ie  S o r g e  d e r  k le in e ren  

U n te rn e h m e r  v o r  e in em  Z u s a m m e n w irk e n  m it  d e n  G r o ß e n  

zu n ä ch st  se h r  ¡g ro ß  w ar. E s  h at v ie le r  A u fk lä r u n g  in 

d en  ve rsc h ie d e n ste n  K re ise n  b edu rft, b is  a lle  v o n  d e r  

U n e ig e n n ü tz ig k e it  u n se re s  V o r g e h e n s  so w e it  ü b e rz e u g t  

w aren , d a ß  m it  d e r  A rb e it  b e g o n n e n  w e rd e n  kon n te .  

H e u te  k ö n n e n  w ir  d a m it  rechnen, d a ß  v o r  a llem  d ie  

w ic h t ig s te n  d e r  b e te ilig te n  V e rb ä n d e  (E le k t ro in s ta lla te u r -  

Z w a n g s in n u n g ,  V e rb a n d  d e u tsc h e r  E le k t ro in s t a lla t io n s f ir 

m en, V e rb a n d  d e r  B e le u c h tu n g sg e sc h ä fte  D e u t sc h la n d s  und  

V e rb a n d  d e u tsch e r E ise n w a re n h ä n d le r ),  e b e n so  a b e r  d ie  

m it dem  V e rk a u f  e le k tr isch e r A r t ik e l b e fa ß te n  s o n s t ig e n  

F irm e n  (S p e z ia lge sc h ä fte , W a re n h ä u s e r  u. d g l.), d ie  w ir  

alle  zu r A u s a r b e it u n g  d e r  ge lte n d e n  R ic h t l in ie n  herangen  

z o g e n  hab en , u n d  d ie  au ch  d a u e rn d  in  e inem  b e so n d e rs  

fü r  E le k t r is s im a z w e c k e  ge b ild e te n  A u s s c h u ß  ve rtre ten  sind ,  

g e rn  u n d  m it  d e m  B e w u ß tse in ,  d a ß  es e tw a s  fü r  a lle  T e ile  

N ü tz lic h e s  ist, m it  u n s  Z u sa m m e n arb e ite n . Z a h le n m ä ß ig  

ge se h e n , s in d  h e u te  rd. 24Ü0 F irm e n  ( In s ta l la te u re  und  

s o n s t ig e  G e sc h ä fte )  an d a s  E le k t r is s im a g e s c h ä ft  a n g e 

sch lo sse n .

2. Der Aufbau des Elektrissima-Geschäftes
A u s  d e m  G ru n d sa tz ,  ke ine  E ig e n g e s c h ä f te  zu m ach en, 

so n d e rn  n u r  d ie  G e sc h ä ft s t ä t ig k e it  d e r  V e rk ä u fe r  e le k 

t r isc h e r  A p p a ra te  u n d  d e r  L ie fe re r  e le k tr isc h e r  In s t a l 

la t io n e n  zu  fin an z ie ren , e r g a b  sich  n u n  fo lg e n d e r  A u f 

b a u  d e s  G e s c h ä f t e s .  D e r  v o n  se lb st  k o m m e n d e ,  

o d e r  d u rc h  d ie  W e rb e tä t ig k e it  d e r  E le k t r is s im a -O r g a n i -  

sa tio n  g e w o rb e n e  K u n d e  b e g ib t  s ich  (g e g e b e n e n fa l ls  n a c h 

d em  er in  u n se rn  A u s s te l lu n g s r ä u m e n  m it  d en  in se in e r  

N a c h b a r sc h a ft  g e le g e n e n  F irm e n  b e k a n n tg e m a c h t  w o rd e n  

ist ) zu  d e r  F ir m a  se in e s  V e r t r a u e n s  u n d  beste llt. D ie  B e 

s te l lu n g  v o llz ie h t  s ich  au f v o n  u n s  z u sa m m e n  m it  d e n  B e 

te ilig te n  a u sge a rb e ite te n  F o rm u la re n ,  au f d e n e n  d ie  B e 

d in g u n g e n  d e s  A b z a h lu n g s g e s c h ä f t e s  e n th a lten  sind . U n te r  

d ie sen  s in d  a ls  b e m e rk e n sw e r t  zu e rw ä h n e n : d ie  B e r e c h 

n u n g  d e r fü r  d ie  A b z a h lu n g  zu m  n o rm a le n  B a r p re is  h in 

z u k o m m e n d e n  A u fs c h lä g e  (d ie  w ir  o ffe n  v o rn e h m e n ),  d ie  

S t a f fe lu n g  d e r  R a te n , d e r  E ig e n tu m sv o rb e h a lt  fü r  den  V e r 

k ä u fe r  (be i A p p a ra te n  u n d  B e le u c h tu n g sk ö rp e rn ;  er w ird
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fo r m u la r m ä ß ig  zu u n se re r  S ic h e r u n g  au f u n s w e ite r  ü b e r 

t r a g e n )  u n d  d ie  V e r p f l ic h tu n g  d e s  A b n e h m e rs ,  s ic h  im  

F a lle  d e r  N ic h t r a te n z a h lu n g  d e r  A b s c h n e id u n g  d e s  e le k 

tr isc h e n  S t r o m e s  —  g e n a u  w ie  be i N ic h t z a h lu n g  d e r  

S t r o m r e c h n u n g  —  zu  u n te rw e rfe n . D ie s e s  F o r m u la r  g e h t  

a u f ra sch e s te m  W e g e  an  u n se r  B ü r o  E 3, w o  es n ach  v e r 

sch ie d e n e n  G e s ic h t s p u n k te n  g e p rü f t  w ird . W i r  p rü fe n  in s 

b e so n d e re , o b  es s ic h  u m  einen; zu m  E le k t r is s im a g e s c h ä f t  

z u g e la s se n e n  A p p a r a t  h a n d e lt  (s. u.), o b  be i In s ta l la t io n e n  

d ie  v o n  u n s  fe s tge se tz te n  N o r m a lb e t r ä g e  (s. u.) in n e g e 

h a lte n  s in d , u n d  o b  d e r K u n d e  n ach  u n se rn  R ic h t l in ie n  

z a h lu n g s fä h ig  ist. D ie  letzte  P r ü f u n g  vo llz ieht, s ic h  e in e r

se its  an  H a n d  u n se re r  E r fa h r u n g e n  im  S t ro m lie fe rg e s c h ä f t  

m it  d e m  b e tre ffe n d e n  B e s te lle r  (n u r  B e ste lle r , d ie  be i u n s  

b e re its  a ls  A b n e h m e r  lau fe n , k ö n n e n  E 3-G e sc h ä fte  a b 

sch lie ß e n ) u n d  se it e in ig e r  Z e it  a u ch  d u rc h  e ine R ü c k f r a g e  

bei d e r  „ S c h u fa “  (s. u.). E s  is t  a llg e m e in  ve rab re d e t, d a ß ,  

w e n n  w ir  n ich t  b in n e n  d re i T a g e n  e inen  a b le h n e n d e n  B e 

sch e id  g e b e n ,  d e r  A n t r a g  a ls  g e n e h m ig t  g ilt .  E t w a  10 v H  

d e r e in la u fe n d e n  A n t r ä g e  w e rd e n  a u s  d e m  einen  o d e r  

ä n d e rn  d e r  eben  g e n a n n te n  G r ü n d e  ab ge leh n t; o d e r  so n s t  

n ich t a u sg e fü h rt .  Im  F a lle  d e r  Z u s t im m u n g  d e s  A n t r a g e s  

w ird  d e m  V e r k ä u fe r  s o  ra sch  w ie  ir g e n d  a n g ä n g ig  d e r  in  

F r a g e  k o m m e n d e  B e t r a g  au sb e zah lt, u n te r  A b z u g  vo n  

4 v H ,  d ie  u n s  sä m tlich e  B e te ilig te n  im  In te re sse  e in e r m ö g 

lic h ste n  N ie d r ig h a lt u n g  d e r  Z u s c h lä g e  u n d  im  H in b l ic k  

au f d ie  d u rc h  d a s  E 3-G e s c h ä f t  e in tre te n d e  F ö r d e r u n g  

ih re s  U m s a tz e s  e in g e rä u m t  haben . D a m it  ist  im  G r u n d s a tz  

d ie  A n g e le g e n h e it  fü r  den  V e r k ä u fe r  e r le d ig t ;  s ic  k o m m t  

n u r  n o ch  an  ih n  zu rück , fa lls  be i d e r  sp ä te re n  D u r c h 

fü h r u n g  d e s  G e sc h ä fte s  s ic h  d ie  v ö l l ig e  N ic h te in tre ib b a r -  

ke it d e r s c h u ld ig e n  Z a h lu n g e n  h e rau sste llt, un d  au ch  d u rch  

R ü c k n a h m e  d e r  A p p a ra te  D e c k u n g  n ich t  g e sc h a f fe n  w e rd e n  

kan n . B e i In s ta l la t io n e n  hafte t d e r  V e rk ä u fe r  u n s  im  

N ic h te in b r in g lic h k e it s fa l le  fü r  80 v H  d e s  v o n  u n s  e rh a lten en  

B e t ra g e s ,  fü r  w e lc h e s  R i s ik o  w ir  e in e  je n ach  d e m  G e 

s c h ä f t s u m fa n g  s ic h  rich te n d e  K a u t io n  se ite n s  d e s  V e rk ä u fe r s  

a n fo rd e rn  b zw . zu rü ck b e h a lte n . P r a k t is c h  g e w o r d e n  ist  

d ie se  H a f t u n g  b ish e r  n u r  in  d e n  a lle rse lte n ste n  F ä lle n . Be i 

u n s is t  d a n n  d e r  w e ite re  G a n g  d e r, d a ß  d ie  F le k t r is s im a -  

A b te i lu n g  d ie  A n t r ä g e  ve rarb e ite t, an  u n se re  in d e n  v e r 

sch ie d e n e n  S ta d tte ile n  d e z e n tra lis ie r t  a rb e ite n d e n  R e c h 

n u n g s b ü r o s  w e ite rg ib t ,  d ie  a u f  b e so n d e re n  z u r  W e r b u n g  

e in ge r ich te te n  R e c h n u n g e n  d ie  R a te n  g le ic h z e it ig  m it  d e r  

S t r o m r e c h n u n g  k a ss ie re n .

D ie  G e sa m th e it  d e r  in  F r a g e  k o m m e n d e n  G e sc h ä fte  

ist  v o n  u n s n ach  zw e i v e rsc h ie d e n e n  G e s ic h t s p u n k te n  u n te r 

te ilt:  e in e rse its  n a ch  d e r V e r sc h ie d e n h e it  d e r O b je k te ,

a n d e r se it s  n ach  d e r  L a u fz e it  d e r R a te n . In  d e r  ersten  

A b te i lu n g  b e h a n d e ln  w ir :  a ) V e r k ä u fe  v o n  e le k tr isch e n  

A p p a ra te n ,  B e le u c h tu n g sk ö rp e rn  u n d  M o to re n ,  b ) V e r 

le g u n g  e le k tr isc h e r  L ic h t -  u n d  K ra f t le itu n g e n ,  e) H a u s a n 

s c h lü s se ;  in  d e r  zw e ite n  A b te i lu n g :  d )  L a u fz e it  u n d  H ö h e  

d er V e rp f lic h tu n g e n .

a) Ve r k a u f  von e l e k t r i s c h e n  A p p a r a t e n ,  
B e l e u c h t u n g s k ö r p e r n  u n d  M o t o r e n

B e i e le k tr isc h e n  A p p a r a t e n ,  B e le u c h tu n g sk ö rp e rn  

u n d  M o t o r e n  is t  d ie  G r u n d la g e  d e r  V e r r e c h n u n g  m it  den  

B e te ilig te n  d e r  in  d en  e in ze ln e n  G e sc h ä fte n  ta tsä c h lic h  

g e fo rd e r te  L a d e n p re is .  E in e  P r e is k o n tro l le  f in d e t  n icht  

sta tt;  s ie  h a t  s ic h  be i d ie se n  G e g e n s t ä n d e n  b ish e r  au ch  

n ich t  a ls  n ö t ig  e rw ie se n . W o h l  a b e r  k o n tro l lie re n  w ir  d ie  

B e sc h a ffe n h e it  d e r  A p p a r a t e  u n d  M o t o r e n  (n ich t  d e r  B e 

le u c h tu n g s k ö rp e r ) .  E s  d a r f  n a ch  u n se rn  B e s t im m u n g e n  

ü b e r  E 3 k e in e  A p p a ra te n ty p e  ve r tr ie b e n  w e rd e n , d ie  n ich t  

vo n  u n se rm  P r ü f u n g s b ü r o  d a ra u f  u n te r su c h t  ist, o b  sie

Techn ik
und  W irtschaft

d en  V . d. E . -B e d in g u n g e n  l ) e n tsp r ich t  oder, w o  so lch e  nicht 

in  F r a g e  k o m m e n , so n s t  e in w a n d fre i ist. D ie  d a n a c h  zu- 

g e la s s e n c n  A p p a ra te  w e rd e n  in  g e d ru c k te n ,  säm tlichen  

T e iln e h m e rn  am  E 3-S y s te m  z u g ä n g lic h  g e m a c h te n  Ver

ze ich n isse n  a u fg e n o m m e n ,  v o n  denen  d e m n ä c h s t  schon 

d ie  d r itte  A u f la g e  e rsch e in e n  w ird . Z u  d e m  Ladenpre is  

treten so d a n n  d ie  A u f s c h lä g e  h inzu .

b ) V e r l e g u n g  e l e k t r i s c h e r  L i c h t -  u n d  

K r a f t l e i t u n g e n  

B e i d e r F r a g e ,  w e lc h e  P re ise  d en  1 n s t a l l a t i o n e n  

z u g ru n d e  g e le g t  w e rd e n  so llte n , w a re n  zw e i L ö s u n g e n  m ög

lich. M a n  k o n n te  au ch  h ie r  d en  ta tsä c h lic h  v o m  Insta l

la te u r v e r la n g te n  P r e is  zu m  A u s g a n g s p u n k t  n ehm en , doch 

sp ra ch e n  g e g e n  d ie se s  V e r fa h r e n  s o w o h l  grun d sätz liche  

w ie  p ra k tisc h e  G rü n d e .  G r u n d s ä tz l ic h  hätte  ein  solches 

V e r fa h re n  eine g e w is s e  V e r a n t w o r t u n g  d e r  B e w a g  fü r die 

P r e is s te l lu n g  d e s  e in ze ln en  In s ta l la te u r s  m it  s ic h  gebracht, 

d ie  be i In s ta l la t io n e n  im  G e g e n s a t z  zu  d e n  Apparaten, 

w o  in  g r o ß e m  U m f a n g  d ie  P re ise  v o n  d e n  Fab rik atio n s-  

fir in en  v o rg e sc h r ie b e n  s in d , v o ra u s s ic h t lic h  se h r  stark 

v a r iie re n  m u ßte . U m  d ie s e  V e r a n t w o r t u n g  zu  tragen, 

hätten  w ir  in  jed em  E in z e lfa ll in  d ie  P r e is b i ld u n g  hin

e in ste ige n  m ü sse n , w a s  a u f jed en  F a ll  e in en  g r o ß e n  Apparat 

u n d  v o ra u s s ic h t lic h  e inen  A p p a r a t  v o n  n ich t allzu  be

d e u te n d e r  W ir k s a m k e it  m it  s ich  g e b ra c h t  hätte. Dazu 

k a m  aber, d a ß  bei In s ta l la t io n e n  n a tu r g e m ä ß  bei d e r Aus

fü h r u n g  s ich  m e h r  o d e r  m in d e r  e rh e b lic h e  Änderungen  

e rge b e n , d ie  eine fo r tg e se tz te  R e v is io n  d e r  u rsp rünglichen  

S ä tze  e rfo rd e r t  hätten. U n t e r  d ie se n  U m s t ä n d e n  hielten 

es a lle  T e ile  fü r  n ü tz lich e r, be i In s ta l la t io n e n  m it be

s o n d e r s  fe s tg e le g te n  P a u sc h a lsä tz e n  fü r  b e st im m te  In

s ta l la t io n se in h e ite n  v o rz u g e h e n . D ie s e  E in h e its s ä tz e  dienen 

le d ig lic h  d e r K re d itb e m e s s u n g  u n d  b ild e n  s o m it  ke ine  Richt

lin ien  zu r B e u r te i lu n g  d e s  v o n  d en  In s ta lla te u re n  auszu

a rb e ite n d e n  K o s te n a n sc h la g e s .  T r o tz  e in e r  in  diesem  

S in n e  a b g e fa ß te n  E r k lä r u n g  a u f  d en  In sta lla t io n s fo rm u la re n  

w a re n  d ie  m e is te n  A n t r a g s te l le r  d e r  A n s ic h t ,  d a ß  au f Grund  

d ie se r  S ä tz e  e in e  K o n t r o lle  d e r  In s ta l la t io n s p re is e  durch

g e fü h r t  w erde . A u f  W u n s c h  d e r  In s ta l la te u re  w u rd e n  daher 

d ie  P a u sc h a lsä tz e  a u f d e n  A n t r a g s fo r m u la r e n  fo rtge lassen ; 

jed o ch  e r fo lg t  d ie  B e r e c h n u n g  d e s  zu k re d it ie re n d en  Be

tra g e s  n ach  w ie  v o r  u n te r  Z u g r u n d e le g u n g  d ie se r  Sätze. 

In  d e r  P r a x i s  h at s ich  se h r  ra sch  g e z e ig t ,  d a ß  d e r sehr 

s ta rk  e in se tze n d e  W e t tb e w e rb  d e r  B e te ilig te n  b e sse r als 

jede P r e is p r i i fu n g  u n se r se it s  zu e in e r s a c h g e m ä ß e n  G e 

s ta ltu n g  d e s  P r e is s ta n d e s  hilft.

c) H a u s a n s c h l ü s s e

W a s  e n d lich  d ie  H a u s a n s c h l ü s s e  a n la n g t,  so 

h ab e n  w ir  uns, n a ch d e m  d ie  e rste n  E r fa h r u n g e n  gü n stig  

w are n , se it A p r i l  1927 e n tsch lo s se n , d ie s e  in  v o lle r  Höhe  

ü b e r  E :1 zu f in a n z ie re n , w a s  e in en  w e it  ü b e r  d ie  E rw a rtu n g  

h in a u sg e h e n d e n  A n k la n g  b e i d e n  b e te ilig te n  H au sbe s itze rn  

fand. D ie  b e ste h e n d e n  V o r s c h r if t e n  u n d  d ie  V e rw e n d u n g  

d e r b ish e r  v o m  H a u s a n s c h lu ß b ü r o  v e r w a n d te n  Form u lare  

w u rd e n  b e ib e h a lte n , n u r  m it  d e m  U n te r sc h ie d ,  d a ß  d ie se  zu

n ä ch st  ü b e r  d ie  A b te i lu n g  E le k t r is s im a  g e le ite t  werden. 

S o b a ld  d e r  g e n a u e  P r e is  v o m  H a u s a n s c h lu ß b ü r o  festge

ste llt ist, w ird  d e r  A n t r a g s te l le r  a u fg e fo rd e rt,  ein ent

sp re c h e n d e s  T e i lz a h lu n g s fo r m u la r  e in zu re ich en . D ie  Teil- 

z a h lu n g s a b t e i lu n g  rechn e t so d a n n  m it  d e m  H a u s a n s c h lu ß 

b ü ro  a b  u n d  z ieh t d en  v e r a u s la g te n  B e t r a g  d u rch  die 

z u s tä n d ig e n  R e c h n u n g s b ü r o s  in d e n  v e re in b a rte n  R a te n  ein.

d. L a u f z e i t  u n d  H ö h e  d e r  V e r p f l i c h t u n g e n

E in e  zw e ite  T e i lu n g  d e s  G e s c h ä f t s  v o l lz ie h t  s ic h  nach 

d e r  L a u f z e i t  d e r  V e r p f l i c h t u n g e n .  Be i  der

') Bedingungen des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.
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P r ü f l in g  d e r  F ra g e ,  w ie  h ie rb e i v e r fa h re n  w e rd e n  soll, w a r  

litis se h r s ta rk  n a h e g e le g t  w o rd e n , n a c h  den  in d iv id u e lle n  

V e rh ä ltn is se n  d e r  A b n e h m e r  zu ve rfah ren . W i r  haben  

jedoch  nach  re iflich e r Ü b e r le g u n g  d a v o n  a b ge se h e n  und  

es v o rg e z o g e n ,  n u r  zw ei sc h a r f t y p is ie r te  A rte n  v o n  G e 

schäften  zu zu la ssen , un d  d ie s  hat s ich  e n tg e g e n  a llen  V o r 

a u ssa g e n  re stlo s  b e w äh rt. D ie  b e id e n  T y p e n  s in d , w e n n  d e r  

A u sd ru c k  ge sta tte t  ist, e in  so lid e r  u n d  ein w e n ig e r  so lid e r  

—  d e r eine m it e in e r A n z a h lu n g  vo n  30 v H  u n d  A b z a h lu n g  

des R e ste s  i n . fü n f  M o n a t s r a te n ,  d e r  an d re  m it e in e r A n 

z ah lu n g  vo n  10 v H  u n d  A b z a h lu n g  d es R e s te s  in zehn  

M o n a tsra te n . Im  ersten  F a lle  b e tr ä g t  d e r zu r D e c k u n g  

u nserer Z in s -  u n d  V e r w a lt u n g s k o s te n  d ie n e n d e  (u n d  a u s 

re ichende ) Z u s c h la g  5 v H  a u f d en  R e c h n u n g sb e t r a g  (be i In 

sta lla tio n e n  au f den 'p a u s c h a lie r te n  B e t ra g ),  im  än de rn  

F a lle  10 v H .  Be i d e r  E in z ie h u n g  d e r R a te n  b le ib t  d e r  

erste  K a le n d e rm o n a t  nach  d e m je n ig e n ,  in d em  d a s  G e 

schäft a b ge sch lo s se n  w o rd e n  ist, raten fre i, s o  d a ß  es s ich  

prak tisch  im  D u rc h sc h n itt  u m  se ch s- bzw . z w ö lfm o n a t ig e

Abb. 1. Anzahl und Wert der bei E3 gestellten Anträge für Apparate, Beleuchtungskörper und Installation

G e sc h ä fte  hande lt. D ie  A n z a h lu n g  in b e iden  F ä lle n  e r

h öh t sich  bei In s ta l la t io n s a u ft rä g e n  g e g e b e n e n fa lls  u m  d e n 

jen igen  B e tra g ,  um  den  d e r  ta tsäch lich e  R e c h n u n g s b e t r a g  

ü b er unsre  P a u sc h a lsä tz e  h in a u sg e h t. In  d e r  P r a x is  ü b e r

w ie ge n  s ta rk  d ie  lä n g e r f r is t ig e n  G e sc h ä fte .

D ie  vo rs te h e n d  b e sch rie b e n e n  R e g e ln  beziehen  sich  

g ru n d sä tz lic h  n u r  au f G e sc h ä fte  b is  zum  H ö c h s t b e t r a g  von  

500 R M  bei A p p a ra te n  un d  B e le u c h tu n g sk ö rp e rn  u n d  

250 R M  bei In s ta lla t io n e n . B e i h ö h e re n  O b je k te n , d ie  

im m e r w ie d e r  an  u n s he ran tre ten  u n d  m it d e r zu n e h m e n d e n  

E in fü h r u n g  g r ö ß e r e r  A p p a ra te  zw e ife llo s  n o ch  w e ite r  z u 

nehm en  w erd en , n ehm en  w ir  e ine S o n d e r b e h a n d lu n g  vor, 

d ie  sich  a b e r  im  g r o ß e n  g a n z e n  im  R a h m e n  d e r  R e g e lg e 

schäfte  hält.

D a  w ir, w e n n  auch  n ich t in d em  ta tsä ch lich  e in g e 

tretenen  U m fa n g ,  v o ra u ssa h e n ,  d a ß  d ie  D u r c h fü h r u n g  d es  

G e sc h ä fte s  n ich t u n e rh e b lich e  M it te l fe s t le ge n  w ü rd e , d ie  

w ir  im  H in b l ic k  au f un sre  s ta rk e  a n d e rw e ite  B e a n s p ru c h u n g  

n ich t g e rn  en tb eh ren , so  h ab e n  w ir  u n s  vo n  v o rn h e re in  

d a ra u f e in ge rich te t, d ie  F in a n z ie ru n g  n ich t se lb st  v o rz u 

n e h m e n , so n d e rn  h ab e n  zu d ie se m  Z w e c k  ein  K r e d i t 

a b k o m m e n  m it  e in e r d e r fü h ren d en  F in a n z ie r u n g s 

f in n e n  im  A b z a h lu n g sg e s c h ä ft ,  d e r K re d ita n s ta lt  fü r  V e r 

k e h rsm itte l A .G .,  bzw . m it e in e r v o n  ih r zu d ie se m  Z w e c k e  g e 

g rü n d e te n  T o c h te r g e se lls c h a f t ,  d e r E le k tr iz itä t s -K re d it -A . -G . ,  

au f la n g e  S ic h t  g e sc h lo sse n ,  d a s  s ic h  auch  bei d e m  u n e r 

w arte t rasch  s te ige n d e n  G e s c h ä f t s u m fa n g  re ib u n g s lo s  a b g c -  

w ick e lt  hat.

Ü b e r  den  U m f a n g  d e s  G e sc h ä fte s  ge b e n  d ie  be iden  

A b b . I u n d  2 ein  B i ld  d e s  ersten  G e sc h ä ft s ja h re s ,  w o b e i 

A b b . 1 d ie  A n t r ä g e  fü r  A p p a ra te  und  In s ta lla t io n e n ,  

A b b . 2 d ie  fü r  H a u s a n s c h lü s s e  w ie d e rg ib t.  D e r  G e s a m t 

u m sa tz  im  G e sc h ä ft s ja h r  1927 be lie f s ic h  au f rd. 7 M il l.  R M ,  

u n d  auch  d a s  J a h r  1928 hat u n te r B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  

sa iso n b e d in g te n  E in f lü s s e  ke in  A b fla u e n  d e r  B e w e g u n g  

ge z e ig t. Im  V e rg le ic h  h ierzu  s in d  —  e b e n fa lls  noch  über 

u n se re  E r w a r tu n g e n  h in a u s  —  d ie  A u s fä lle  se h r  g e r in g  

g e b lie b e n . O b g le ic h  w ir  n u r  in den  a lle rse ltensten  F ä lle n  

m it den  u n s le tztlich  zu G e b o te  stehen d en  M it te ln ,  d e r  

A b s c h n e id u n g  d e s  S t ro m e s  o d e r  d e r A b h o lu n g  d e r  

A p p a ra te , vo rg e h e n , hab en  d ie  A u s fä lle  in sg e sa m t  k au m  

m eh r a ls  1 v T  d e s  U m s a tz e s  b e tragen .

3. Propaganda- und Auskunftswesen
E in  se h r n ü tz lich e s  M it te l  zu r N ie d r ig h a lt u n g  der  

A u s fä lle  w a r  eine a u s  den  B e d ü r fn is se n  d es E le k t r is s im a -  

G e sc h ä fte s  h e ra u sg e w a c h se n e ,  v o n  u n s  m it ve ran la ß te  

u n d  le b h a ft  g e fö rd e r te  O r g a n is a t io n ,  d ie  S c h u t z g e 

m e i n s c h a f t  f ü r  A b s a t z f i n a n z i e r u n g ,  Be rlin ,  

Z im m e rs tr .  3— 4, (S c h u fa ),  d ie  im  A p r i l  1927 g e g r ü n d e t  

w o rd e n  ist. D ie  S c h u fa  is t  w e d e r  ein g e w e rb lic h e s  U n t e r 

n ehm en  noch  eine A u s k u n fte i alten  S t ils ,  so n d e rn  eine G e -  

n ie in sch a ftss te lle  d es g r ö ß te n  T e i l s  der in  B e r lin  A b 

z a h lu n g sg e sc h ä fte  b e tre ib en d en  F irm e n  u n d  V e rb ä n d e  

z w e c k s  F e s ts te llu n g ,  in  w e lch e m  U m f a n g  ein n eue r A b -  

z a h lu n g s k red it su ch e n d e r  K u n d e  b e re its  m it än d e rn  A b 

z a h lu n g s la s te n  b e le g t  ist, u n d  w ie  er se ine  b ish e r ig e n  A b -  

z a h lu n g sv e rp f l ic h tu n g e n  a b g e w ic k e lt  hat. D ie  S c h u fa  hat 

tro tz  ih re s  erst e in jä h r ig e n  B e ste h e n s  d ie  b e träch tlich e  

Z a h l vo n  75 M it g l ie d e rn ,  d ie  sich  g e g e n s e it ig  ihre  E r 

fa h ru n g e n  ü b e r  K u n d e n  zu r V e r f ü g u n g  stellen. D ie  S c h u fa  

hat m it b e so n d e re r  G e n e h m ig u n g  d e s L a n d g e r ic h t s p r ä s i

d enten  d e s  L a n d g e r ic h te s  I d ie  S c h u ld n e rv e rz e ic h n isse  d e r
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B e r lin e r  G e r ic h te  au sz ie h e n  un d  ih re m  A r c h iv  e in ve rle ih en  

d ü rfen .

D ie  A b t e i lu n g  E le k t r is s im a  v e r la n g t  be i d e r E i n 

r e ic h u n g  e in es T e i lz a h lu n g s a n t r a g e s  g le ic h z e it ig  d ie  A u s 

fü l lu n g  e in e r K re d itü b e rw a c h u n g sk a r te ,  d ie  w e n ig e  S tu n d e n  

nach  E in tre ffe n  zu r S c h u fa  d u rc h  B o te n  w e ite r g e sa n d t  und  

d o r t  e in e r  P r ü fu n g  u n te rz o g e n  w ird . A m  n äch sten  T a g e  

e rh ä lt  d ie  A b t e i lu n g  d ie  K a r te n  m it  b e so n d e re n  K e n n 

ze ichen  v o n  d e r  S c h u fa  zu rü ck , falls, g e g e n  e in en  K u n d e n  

ir g e n d  e tw a s  V o rg e le g e n  o d e r  d ie se r  a n d e r w e it ig  b e re its  

K re d it  in A n s p r u c h  g e n o m m e n  hat. E s  is t  a lsd a n n  zu 

p rü fe n , o b  w e ite re r  K r e d it  zu v e ra n tw o rte n  ist. J e d e n fa lls  

b e ste h t d ie  M ö g l ic h k e it ,  in n e rh a lb  vo n  d re i W e r k t a g e n  

d ie  n ich t  g e n e h m e n  A n t r ä g e  abzu leh n en .

W o h l  b e w o g e n  d u rch  d ie  b e so n d e rs  sch a rfe n  W e t t 

b e w e rb sv e rh ä ltn is se  d e r  W e lt s ta d t  ha t s ich  d ie  S c h u fa  d ann  

u n lä n g s t  v e ra n la ß t  g e se h e n , eine ü b e r  ih ren  u rsp rü n g lic h e n  

R a h m e n  h in a u sg e h e n d e  w e ite re  T ä t ig k e it  zu en tfa lten,  

an d e r  ih re  M i t g l ie d e r  n u r  d a s  d u rc h  d ie  S a u b e rh a itu ,u g  

ih re s  G e w e r b e s  u n d  d e n  S c h u tz  v o r  u n ge tre u e n  M i t 

a rb e ite rn  b e d in g te  In te re sse  haben . E s  ist  n ä m lic h  eine  

V e r t r e t e r k a r t e i  a u fg e m a c h t  w o rd e n ,  d ie  fe sthä lt, 

o b  e in e r d e r in  d e r  W e r b u n g  fü r  A b z a h lu n g s g e s c h ä f te  se h r  

zah lre ich  t ä t ig e n  V e r tr e te r  se in e  letzte  D ie n s ta rb e it s s te l le  

in  k o r re k te r  W e is e  o d e r  e tw a  u n te r H in t e r la s s u n g  vo n  

V o r sc h u ß s c h u ld e n  u. d g l.  v e r la s se n  hat. D ie  E in ze lh e ite n  

d e s  V e r fa h r e n s  in te re ss ie re n  h ie r  n icht. Es: se i n u r  a n g e 

fü g t ,  d a ß  d ie  B e w a g  sä m tlich e n  an  d a s  E le k t r is s im a -S y s te m  

a n g e sc h lo s se n e n  F irm e n  zu r P f lic h t  g e m a c h t  hat, V e r tre te r  

n u r  n a ch  A n f r a g e  bei d e r  V e rtre te rk arte i! d e r  S c h u fa  u n d  

n u r  u n te r  g e w is se n ,  d en  frü h e re n  A rb e it g e b e r  sch ü tz e n 

den  B e d in g u n g e n  an zu ste llen .

A u s  d e m  Z u s a m m e n a rb e ite n  m it  den  ga n z e n , am  V e r 

tr ie b  e le k tr isc h e r  A r t ik e l in te re ss ie rte n  F irm e n  h a t  sich  

se h r  b a ld  d e r a llse it ig e  W u n s c h  u n d  d a s  B e d ü r fn is  e rge b e n ,  

G e m e i n s c h a f t s p r o p a g a n d a  fü r  e le k tr isc h e  A r t ik e l  

zu  m ach en . A u s  d ie se m  B e d ü r fn is  is t  im  Z u sa m m e n a rb e ite n  

d e r  in  B e r lin  v e rk a u fe n d e n  e le k tro te c h n isc h e n  In d u s t r ie  u n d  

d e r  in  B e r lin  t ä t ig e n  E le k t r iz itä t sw e rk e  (E le k t r iz itä t s w e rk  

S ü d w e s t  u n d  M ä r k is c h e s  E le k t r iz it ä tsw e rk ,  d ie  b e ide  in 

e n g e m  A n s c h lu ß  an  u n s  d a s  A b z a h lu n g s g e s c h ä f t  a u fg e 

n o m m e n  h a b e n ) e ine E 3-P r o p a g a n d a -G e m e in s c h a f t  e n ts ta n 

den, d ie  in  d e r  k u rze n  Z e i t  ih re s  B e s te h e n s  sch o n  e in ig e  

W e r b e fe ld z ü g e  d u rc h g e fü h r t  hat. A ls  b e so n d e r s  w ir k u n g s 

v o l l  u n d  a ls  b e so n d e r s  in s t ru k t iv  auch  fü r  d ie  In te re sse n te n  

a u f d e r  A b sa tz s e ite  h a t  s ic h  in sb e so n d e re  ein P r e is a u s 

sch re ib e n  e rw ie se n , d a s  w ir  k u rz  v o r  W e ih n a c h te n  1927  

v e ra n s ta lte t  h ab e n , u n d  d a s  d en  d o p p e lte n  Z w e c k  hatte, 

e in m a l d ie  G e d a n k e n  d e s  P u b l ik u m s  in  d e r  w e ih n a ch t lich e n

T echn ik
u nd  W irtschaft

E in k a u fz e it  a u f  e le k tr isc h e  G e rä te  u n d  ih re  V o r z ü g e  zu 

lenken , un d  zu m  än d e rn  M a t e r ia l  ü b e r  d ie  F r a g e  zu sam 

m e ln , w e lc h e  e le k tr isc h e n  G e rä te  s ich  im  P u b l ik u m  der 

g r ö ß te n  B e lie b th e it  e rfreuen . D ie  G r u n d la g e  d e s  Pre is

a u ssc h re ib e n s  b ild e te n  d ie  be iden  F r a g e n :

1. W e lc h e  E ig e n s c h a f t  d e r  e le k tr isch e n  G e rä te  ist die 

w ic h t ig s te  ?

2 . W e lc h e  d re i e le k tr isch e n  G e rä te  s in d  d ie  w ich tigsten  

u n d  so llte n  d a h e r  a ls  erste  a n g e s c h a f f t  w e r d e n ?

B e ig e g e b e n  w a r  e ine  L is te  e le k tr isc h e r  G e rä te  und ihrer 

E ig e n sc h a f te n ,  a u s  d e r  v o m  E in s e n d e r  d ie  he rauszusuchen  

w a re n , d ie  se in e r  A n s ic h t  n a ch  d ie  m e is te n  S t im m e n  er

ha lten  w ü rd e n . D a s  P r e is a u s sc h re ib e n  fa n d  le b h a fte n  A n 

k lan g . E s  g in g e n  rd. 135 00 0  A n tw o r te n  ein, d ie  sich 

fo lg e n d e r m a ß e n  v e r te ilte n : B e i F r a g e  1 entfie len  die

m e isten  S t im m e n  au f d ie  E ig e n s c h a f t :  „ E le k t r is c h e  Geräte  

s in d  h y g ie n is c h  e in w a n d fr e i“ ; in  g a n z  k u rze m  Abstand  

fo lg te n  d e r  R e ih e  n ach  d ie  E ig e n s c h a f te n :  „ E le k t r is c h e  G e 

räte e rsp a re n  A r b e it  u n d  M ü h e “ , „ s in d  b i l l ig  im  G e 

b ra u c h “ , „ s in d  ste ts  b e tr ie b sb e re it“ . B e i F r a g e  2 nach den 

dre i w ic h t ig s te n  e le k tr isc h e n  G e rä te n  hatten , w ie  nicht 

a n d e rs  zu  e rw arte n , S t a u b s a u g e r  u n d  B ü g e le ise n  mit 

11500 0  bzw . 1 1 3 0 0 0  S t im m e n  d ie  F ü h r u n g ;  a ls  drittes 

G e r ä t  w u rd e  d a s  H e iz k is s e n  m it  34 00 0  S t im m e n  genannt, 

d em  in g a n z  k u rze m  A b s t a n d  d ie  K o c h p la t te  u n d  d e r Brat- 

und B a c k o fe n  fo lg te n .

F e rn e r  h a b e n  w ir  d ie  P r e s s e  s o w o h l d u rc h  In se ra te  wie 

im  re d a k tio n e lle n  T e i l  in A n s p r u c h  g e n o m m e n  und in 

d ie se r  le tzten  B e z ie h u n g  e r fre u lic h e rw e ise  se h r  v ie l V e r

s tä n d n is  ge fu n d e n . A u f  d ie se  W e is e  is t  es u n s  ge lungen,  

im  ersten  Jah re  d e s  E 3-S y s t e m s  b e in a h e  20 000  Apparate  

d u rch  d a s  T e i lz a h lu n g s s y s t e m  in d ie  B e v ö lk e r u n g  zu 

b r in g e n ,  e ine  Z a h l,  d ie  in z w isc h e n  s te t ig  w e ite rge stie ge n  

ist. A n  e rs te r  S te lle  u n te r d ie se n  A p p a ra te n  stehen  B ü g e l

e isen, H e iß lu ftd u s c h e n ,  H e iz k is s e n ,  S t a u b s a u g e r  u n d  Strah- 

lu n g sö fe n ,  a ls o  d u r c h w e g  S t ro m v e rb ra u c h e r ,  d ie  d em  E lek 

t r iz itä t sw e rk  b e so n d e r s  a n g e n e h m  s in d . In  g r o ß e m  U m 

fa n g  h a b e n  w ir  au ch  tro tz  ih re s  g e r in g e n  S tro m v e rb ra u c h s  

H o c h fre q u e n z a p p a ra te  fin a n z ie re n  k ö n n e n , e b e n so  T ra n s 

p aren te , d ie  in ih re r  E ig e n s c h a f t  a ls  ü b e rw ie g e n d e  N ach t

s t r o m v e rb ra u c h e r  u n s  se h r  w il lk o m m e n  sin d .

W i r  k ö n n e n  a lso  z u s a m m e n fa s s e n d  sa g e n ,  d a ß  das 

T e ilz a h lu n g s s y s te m  „ E le k t r i s s im a “ in  je d e r B e z ie h u n g  die 

bei se in e r  E in fü h r u n g  d a ra u f  g e se tz te n  E r w a r tu n g e n  er

fü llt  u n d  ü b e rtro ffe n  hat. D e r  E r f o l g  ist  g ü n s t i g  fü r  uns, 

fü r  d ie  e le k tro te c h n isc h e  In d u s t r ie ,  fü r  d ie  g a n z e  breite 

S c h ic h t  d e r  le tzten  V e r k ä u fe r  an  d a s  P u b l ik u m ;  und 

s ch lie ß lic h  au ch  fü r  d a s  P u b l ik u m  se lb st. [8,|

V e r p a c k u n g  u n d  V e r sa n d
V o n  A l f r e d  K a l k  o w s k y ,  B e r lin

I n h a l t:  Die Anpassung^ der Verpackung an die Art des Gutes ist wirtschaftlich notwendig — Be
ziehungen zwischen der Verpackung und dem Bestimmungsort einer Sendung  — Der Versand nach 
dem Inland und dem Ausland unter Berücksichtigung der verschiedenen 'Transportmöglichkeiten

D ie  V e r p a c k u n g  u n d  d e r  V e r s a n d  e in e r  v e r k a u fs fe r 

t ig e n  W a r e  s in d  g e w is s e r m a ß e n  d ie  le tzten  G lie d e r  in  d e r  

K e tte  d e r  e in ze ln en  F a b r ik a t io n s v o r g ä n g e .  W ie  in  le tzter 

Z e it  je d e r  B e t r ie b  b e m ü h t  ist, d ie  H e r s t e l lu n g  s o  z w e c k 

m ä ß ig  w ie  i r g e n d  m ö g l ic h  zu  g e s ta lte n  u n d  d a m it  zu  v e r 

b illig e n ,  so  w ir d  a u c h  m e h r  u n d  m e h r  a u f  z w e c k m ä ß ig e re  

u n d  b i l l ig e r e  V e r p a c k u n g  u n d  b e sse re  A u s n u t z u n g  v o n  V e r 

sa n d v o r te ile n  W e r t  g e le g t .  H ie r b e i  k ö n n e n  g r o ß e  S u m m e n  

g e s p a r t  w e rd e n , b r in g t  d o c h  je d e r  B e tr ie b  v ie le , m a n c h 

m a l T a u s e n d e  v o n  S e n d u n g e n  t ä g l ic h  v e rp a c k t  a u f  d e n

W e g .  A u s  d ie se m  G r u n d e  w ir d  a u c h  d a s  V e r p a c k u n g s 

w e se n  v o m  A u s s c h u ß  fü r  w ir t sc h a ft lic h e  F e r t i g u n g  beim  

R e ic h sk u ra to r iu m  fü r  W ir t s c h a f t l ic h k e it  in  le tzte r Z e it  be

s o n d e rs  e in g e h e n d  b earb e ite t.

A. D ie Verpackung
1. Art des Gutes

F ü r  d ie  V e r p a c k u n g  e in e r W a r e  s in d  e ine  F ü lle  vo n  

U m s t ä n d e n  m a ß g e b e n d ,  d e re n  w ic h t ig s te  in  A b b .  1  w ie d e r 
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g e g e b e n  s i n d !). In  e rs te r  L in ie  m u ß  s ich  d ie  V e r p a c k u n g  

d er A r t  d e s  G u t e s  a n p a sse n , w e n n  m an  n ich t G e fa h r  

lau fen  w ill,  d a ß  d ie  W a r e  am  B e s t im m u n g s o r t  b e sc h ä d ig t  

o d e r  s o g a r  v o l ls t ä n d ig  u n b ra u c h b a r  a n k o m m t. D ie  M ö g 

lich ke it  d e r M in d e r u n g  u n d  d e s  V e r lu s te s  d e s  G u t e s  ist  

eb e n fa lls  zu m  g r o ß e n  T e i l  v o n  e in e r r ic h tige n  V e r p a c k u n g  

a b h ä n g ig .

Verpackung

Art des Outes
 i

~ i iEmpfindlichkeit Wert Gewicht Bestimmungsort

Inland Ausland
l____
Kontinent Übersee

J

Versandweg
iVersandart

_ l
Zollvorschriften

Versicherung
Abb. 1. Umstände, die die Verpackung einer Ware bestimmen.

a) E m p f i n d l i c h k e i t

V o r  a llem  ist  es d ie  E m p f i n d l i c h k e i t  d e s  G u te s ,  

die  be i jeder V e r p a c k u n g  g e b ü h re n d  b each te t w e rd e n  m u ß .  

H a t  m an  ein  se h r  e m p fin d lic h e s  G u t  zu ve rse n d e n , z. B. 

G la sw a re n ,  so  w ird  m an  d ie  sch ü tze n d e  V e r p a c k u n g  recht 

s o r g fä l t ig  a u sw äh le n  u n d  a u ß e rd e m  d ie  K o ll i  d u rc h  d e u t 

liche A u fsch r ifte n , K leb eze tte l u sw . w e g e n  ih re s  ze rb re ch 

lichen  In h a lts  b e so n d e rs  ken nze ich n en . H ie rb e i is t  d ie  

„ in n e re “ v o n  d e r „ ä u ß e re n “ V e r p a c k u n g  w o h l zu  u n te r 

sche iden. D ie  d a s  G u t  u n m itte lb a r  u m g e b e n d e n  P a c k m it te l 

(H o lz w o lle ,  H e u , S tro h , P a p ie r  u sw .) w e rd e n  a ls  innere, 

V e r p a c k u n g  bezeichnet, w ä h re n d  d ie  a lle s  u m sc h lie ß e n d e  

K is te  u sw . a ls  ä u ße re  V e r p a c k u n g  g ilt.

D ie  V e r p a c k u n g  m u ß  s ic h  d e n  F o rm e n  d e s  G u t e s  a n 

passen . Is t  d ie s  d u rch  d ie  F o r m g e b u n g  d e s  P a c k m a te r ia ls  

n ich t zu erreichen, o d e r  w ä h lt  m an  a u s  ä n d e rn  G rü n d e n  

eine V e rp a c k u n g ,  be i d e r  zw isc h e n  d e m  P a c k m a te r ia l u n d  

d e m  V e r s a n d g u t  Z w is c h e n rä u m e  b le ib en , s o  s in d  d ie se  

le tzten fe st au szu fü lle n . A u f  k e in en  F a ll d a r f  n a tü r lich  

d a s  G u t  in  d e r V e r p a c k u n g  sch leud e rn .

G a n z  a llge m e in  m u ß  w e ite rh in  d a ra u f  ge a c h te t  w e rd e n ,  

d a ß  d ie  ve rw e n d e te n  P a c k m it te l v o n  e in w a n d fre ie r  G ü te  

sind . B e so n d e rs  is t  d ie s  fü r  d ie  in ne re  V e r p a c k u n g  n o t 

w e n d ig . A l s  B e isp ie l m ö ch te n  w ir  d ie  V e r w e n d u n g  n ich t  

g a n z  a u sg e tro c k n e te r  H o lz w o lle  an fü h re n , d u rc h  d ie  r o s t 

e m p fin d lich e  G ü t e r  b e sc h ä d ig t  o d e r  v e rd o rb e n  w e rd e n  

könn en . B e i se h r  e m p fin d lic h e n  W a r e n  w ird  m a n  d ah e r  

s o w o h l d ie  in ne re  w ie  a u ch  d ie  ä u ß e re  V e r p a c k u n g  recht  

s o r g f ä l t ig  vo rn e h m e n , w o b e i n o ch  zu  e rw ä h n e n  ist, d a ß  

m an  in  v ie len  F ä lle n , in sb e so n d e re  bei k le in e re n  G e g e n 

ständen, fü r  d ie  e in ze ln en  T e ile  e in e s  K o ll i s  a ls  in ne re  

V e r p a c k u n g  K a r t o n s  a u s  G r a u -  o d e r  W e llp a p p e  w äh lt, d ie  

u n te r B e n u tz u n g  v o n  H o lz w o lle  u sw . in  d ie  K is te n  v e rp a c k t  

w erden , w ä h re n d  im  K a r t o n  se lb s t  au ch  sch o n  sch ü tzen d e  

P a c k m itte l e n th a lten  s in d . E s  ist  a lso  n ich t eine, so n d e rn  

r ic h t ig  g e n o m m e n  s in d  e s m eh re re  V e rp a c k u n g e n ,  d ie  d a s  

G u t  schü tzen . D ie  H o lz w o lle ,  d ie  z. B. zu m  V e rp a c k e n  

d er K a r t o n s  in  d ie  K is te  b e n u tz t  w ird , so ll m an  z w e c k m ä ß ig  

s o  ve rte ile n , d a ß  alle  W ä n d e  d e r K is te  d a m it  g e p o ls te r t  

w erd en .

i) Für die Versicherung verweisen wir auf den Aufsatz von Dr. Axenfeld, Die Gütertransportversicherung auf S. 166. Die Schriftleitung.

D ie  so e b e n  a ls  B e isp ie l b e h an d e lte  b e so n d e rs  g u te  

V e r p a c k u n g  k an n  m an  a b e r  n ich t be i a llen  e m p fin d lich e n  

G ü te rn  a n w e n d e n , d a  d a n n  d ie  K o s te n  d e s  P a c k m a te r ia ls  

s o w ie  d ie  b e im  V e rp a c k e n  a u fg e w e n d e te  A rb e itz e it  in  

vie len  F ä lle n  in  e in em  u n g e su n d e n  V e r h ä lt n is  zu m  W e r t  

d e r  W a r e  stehen  w ü rd e n . M a n  is t  d a h e r  v ie lfa ch  g e 

z w u n ge n , t ro tz  h o h e r  E m p f in d lic h k e it  d e s  G u t e s  d ie  V e r 

p a c k u n g  w e n ig e r  s o r g fä lt ig ,  a b e r  g le ic h w o h l s ic h e r  v o r z u 

n ehm en. A l s  B e isp ie l m ö ch te  ich  d ie  e in fa ch e n  G la s 

fla sch e n  e rw äh n e n , d ie  in d e r  R e g e l in  L a t te n v e r sc h lä g e n  

m it e tw a s  H o lz w o lle  ve rp a c k t  zu m  V e r s a n d  ko m m e n . A u s  

d e r N o t  ist  h ie rb e i m it d e r  Z e it  e ine  T u g e n d  g e w o rd e n ,  

u n d  m an  v e rp a c k t  jetzt au ch  G e g e n s tä n d e  v o n  h ö h e re m  

W e r t  in L a t te n v e r sc h lä g e n . M a n  h a t  n ä m lich  d ie  E r fa h r u n g  

ge m ac h t, d a ß  eine S e n d u n g ,  deren  ze rb re ch lic h e r  In h a lt  

s ic h tb a r  ist, v ie l s o r g fä l t ig e r  b e im  T r a n s p o r t  b e h an d e lt  

w ird  a ls  z. B. e ine  v o llk o m m e n  g e sc h lo s se n e  K is te , u n d  

m a g  au ch  d ie se  n o ch  so  v ie le  H in w e is e  a u f ih re n  e m p f in d 

lichen  In h a lt  t ra ge n . A u s  d e m  g le ic h e n  G r u n d e  ha t sich  

a u ch  bei e m p fin d lich e n  G ü te rn  b e st im m te r  In d u s t r ie z w e ig e  

eine le ich te re  V e rp a c k u n g ,  d ie  s o fo r t  a u f  d e n  In h a lt  

sch lie ß e n  läß t, b e sse r  b e w ä h rt  a ls  e ine  sch w e re  V e r 

p a c k u n g .  S o  w e rd e n  z. B. e lek tr isch e  G lü h la m p e n  in  P a p p 

k a r to n s  v e rp a c k t  n ach  Ü b e rse e  ve rsa n d t, u n d  m an  h at bei 

d ie se r  V e r p a c k u n g s a r t  m it  w e n ig e r  B ru c h  zu  rechnen, a ls  

w e n n  m an  d ie  L a m p e n  in K is te n  v e rp ac ke n  w ü rd e , d ie  

a u ß e rd e m  b e d e u te n d  te u re r sind.

Je w e n ig e r  e m p fin d lich  ein  G u t  ist, d e sto  le ich te r k an n  

m a n  n a tü r lich  im  a llge m e in e n  d ie  V e r p a c k u n g  w ä h le n ,  

w ä h re n d  m an  d ie  G ü te r , d ie  s o w ie s o  ih re r  n a tü r lich e n  B e 

s ch a ffe n h e it  w e g e n  den  ü b lich e n  T r a n s p o r t g e fa h r e n  g e 

w a ch se n  s ind , g a n z  o h n e  V e r p a c k u n g  re isen  läß t. H a n d e lt  

es s ich  be i den  u n v e rp a c k t  ge h e n d e n  G ü te rn  u m  k le in e re  

G e g e n s tä n d e ,  s o  e m p fie h lt  es s ich , d ie se  zu  b ü n d e ln , u m  

eine b e sse re  H a n d lic h k e it  b e im  V e r la d e n  u n d  U m la d e n  zu  

erre ichen , u n d  u m  n ach  M ö g l ic h k e it  d en  V e r lu s t  e in ze ln er  

S tü c k e  zu  ve rm e id en . Z u m  T e i l  w ird  v o n  d e n  v e r sc h ie 

d enen  V e rk e h rsu n te rn e h m u n g e n  e ine B ü n d e lu n g  g r a d e z u  

v o rg e sc h r ie b e n .

b ) G e w i c h t

N e b e n  d e r  E m p f in d lic h k e it  is t  d a s  G e w i c h t  fü r  d ie  

V e r p a c k u n g  v o n  w e se n t lic h e m  E in f lu ß .  D e r  b e sse re n  

H a n d h a b u n g  w e g e n  so ll m a n  in  d e r R e g e l d ie  e in ze ln en  

K o l l i  s o  w äh le n , d a ß  s ie  v o n  zw e i A rb e ite rn  t ra n sp o rt ie r t  

w e rd e n  kön n en . Je ö fte r  e ine  U m b e h a n d lu n g  e in e s  G u te s  

w ä h re n d  d e s  T r a n s p o r t e s  v o m  V e r s a n d -  zu m  B e s t im m u n g s 

o rt  n o tw e n d ig  ist, d e sto  w ic h t ig e r  ist  d ie  B e a c h tu n g  d ie se r  

V o rsc h r if t .  N ic h t  se lten  k o m m t  es vo r, d a ß  sch w ere re  

K o ll i  n u r d e sw e g e n  b e sc h ä d ig t  w erd en , w e il sie  fü r  d en  

T r a n s p o r t  u n h a n d lic h  s in d  u n d  n ich t im m e r  d ie  z w e c k 

m ä ß ig e n  zu m  V e r la d e n  n o tw e n d ig e n  m a sch in e lle n  o d e r  

s o n s t ig e n  E in r ic h tu n g e n  a n g e w e n d e t  w e rd e n  k ö n n e n , oder  

in  v ie len  F ä lle n  g a r  n ich t  v o rh a n d e n  sind . E r in n e rt  sei 

z. B. d a ran , d a ß  bei e iner R e ih e  v o n  G ü te ra n n a h m e s te lle n  

d e r D e u tsc h e n  R e ic h sb a h n  s o g a r  n o ch  L a d e ra m p e n  fehlen, 

w ä h re n d  se lb s t  be i g r ö ß e re n  G ü t e r a b fe r t ig u n g e n  m o d e rn e  

K r a n a n la g e n  n u r  sp ä r lic h  zu  f in d e n  s in d . D ie  S c h u p p e n  

d e r R e e d e re ie n  u n d  d e r S p e d ite u re  h a b e n  e b e n fa lls  n u r  in  

d en  se lte n ste n  F ä lle n  K r a n a n la g e n  o d e r  H e b e v o r r ic h tu n g e n .

B e i g r o ß e n  u n d  sch w e re n  G ü te rn  k a n n  m a n  a b e r  d en  

G r u n d s a tz  d e r h a n d lich e n  E in h e ite n  n ich t im m e r d u r c h 

führen. Ic h  d e n k e  h ie rb e i z. B. an  L o k o m o t iv e n ,  M a s c h i 

nen u sw ., d ie  u n z e r le g t  b e fö rd e rt  w e rd e n  m ü sse n , o d e r  be i 

d e n e n  d ie  z w e c k m ä ß ig  d e m o n tie rte n  T e ile  n o c h  so  g r o ß  

s in d , d a ß  s ie  o ft  n o ch  e in ig e  T o n n e n  w ie g e n .  D e r a r t ig e  

G ü t e r  w e rd e n  a b e r  m e is t  au ch  a ls  W a g e n la d u n g e n  v e r 
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san d t, d ie  m it  A u s n a h m e  d e r Ü b e r se e se n d u n g e n  e ine  U m 

b e h a n d lu n g  se lte n e r n o tw e n d ig  m ach en . A u ß e r d e m  w ird  

m a n  b e im  Ü b e rs e e t ra n sp o r t  d ie  V e r s a n d m a ß n a h m e  so  

tre ffen , d a ß  d a s  O u t  im  H e r s te l le rw e rk  ve r la d en , u n m itte l

b a r  v o m  W a g g o n  in s  S c h if f  u n d  im  B e s t im m u n g sh a fe n  

w ie d e ru m  u n m it te lb a r  au f d en  W a g e n  g e la d e n  w e rd e n  

kan n . D ie  U m b e h a n d lu n g e n  g e s ta lte n  s ich , o b w o h l in  den  

H ä fe n  v ie lfa c h  d ie  g e e ig n e te n  V e r la d e v o r r ic h tu n g e n  v o r 

h a n d e n  s in d , m a n c h m a l n o c h  rech t sc h w ie r ig .  T e ilw e is e  

s in d  a b e r  au ch  d ie  b e so n d e r s  s c h w e re n  G ü t e r  se h r  w id e r 

s t a n d s f ä h ig  (M e ta llb a r re n ,  S c h ie n e n  u sw .), s o  d a ß  e ine  b e 

s o n d e r s  sch o n e n d e  B e h a n d lu n g  n ich t  im m e r  n o tw e n d ig  ist.

Im  G e g e n s a t z  zu  den  s ch w e re n  steh en  d ie  le ich ten  

G ü te r ,  d ie  in  d en  m e is te n  F ä lle n  a ls  s p e r r ig  b e ze ich n e t  

w e rd e n  k ö n n e n  u n d  d e sh a lb  e ine  in d iv id u e lle  A u s w a h l  d e r  

V e r p a c k u n g  n o tw e n d ig  m ach en . D ie  V e r p a c k u n g  m u ß  

s ic h  h ie rb e i d e r G r ö ß e  d e s  G u t e s  a n p a sse n ,  w a s  n ich t  

im m e r  se h r  le ich t ist. H a n d e lt  es s ic h  u m  w e n ig e r  w e r t 

v o lle  W a re n ,  so  w ird  m a n  v e rsu c h e n , m it  e in e r le ich te n  

u n d  b i l l ig e n  V e r p a c k u n g  a u sz u k o m m e n . M a n  b e n u tz t  o ft  

g a n z  e in fa ch e  L a t te n v e r sc h lä g e ,  B a n d e ise n u m s c h n ü ru n g e n  

u sw . I s t  m an  a b e r  m it  R ü c k s ic h t  a u f  d ie  B e sc h a ffe n h e it  

d e s  G u t e s  g e z w u n g e n ,  e ine so lid e  V e r p a c k u n g  a n zu w e n d e n ,  

so  v e ru r sa c h t  d ie se  se h r  o ft  g a n z  e rh e b lich e  K o ste n .

c) W e r t

B e so n d e re  M a ß n a h m e n  e r fo rd e rn  d a n n  n o c h  G ü te r  m it  

e in em  v e r h ä lt n is m ä ß ig  h o h e n  W e r t .  B ild h a u e ra rb e ite n ,  

G e m ä ld e  u sw . h a b e n  in  den  m e is te n  F ä lle n  e in en  d e ra r t  

h o h e n  W e r t ,  d a ß  m an , u m  B e s c h ä d ig u n g e n  zu  ve rh ü te n ,  

d ie  d e n k b a r  b e ste  V e r p a c k u n g  w ä h le n  m u ß . T r o t z  d e s  

h o h e n  W e r t e s  s in d  d ie se  G ü t e r  n u r  se lten  e in e r D i e b 

s t a h l s g e f a h r  a u sge se tz t ,  d a  d ie  V e r w e r t u n g  se h r  o ft  

ä u ß e r s t  s c h w ie r ig ,  w e n n  n ich t  g a r  u n m ö g lic h  ist. A n d e r s  

v e rh ä lt  es s ic h  m it  h o c h w e r t ig e n  G e b r a u c h s g ü te r n ,  d ie  

z w a r  k o s t e n m ä ß ig  e ine  g u te  V e r p a c k u n g  v e r tra g e n , d ie  

a b e r  n o c h  b e so n d e r s  g e g e n  D ie b s t a h l u n d  B e r a u b u n g  g e 

s ic h e rt  w e rd e n  m ü sse n . D e r  D ie b s t a h l ist  in  so lch e n  F ä lle n  

fü r  d en  V e r s e n d e r  m e is te n s  d a s  v e r h ä lt n is m ä ß ig  k le in e re  

Ü b e l, d a  d ie se  G ü t e r  fa s t  n u r  v e r s ich e rt  re ise n  u n d  d e r  

D ie b s t a h l e in e r g a n z e n  K is te  z. B. s ich  d u rc h  A u s b le ib e n  

d e s G u t e s  v o n  se lb s t  b e w e ist ,  bzw . d u rc h  d ie  V e r s a n d 

p a p ie re  e in w a n d fre i n a c h g e w ie s e n  w e rd e n  kann.

S c h w ie r ig e r  lie g e n  d ie  F ä lle  d e r  B e r a u b u n g  d e r 

a r t ig e r  S e n d u n g e n ,  d ie  m itu n te r  so  g e s c h ic k t  a u s g e fü h r t  

w e rd e n , d a ß  s ie  n ich t  s o fo r t  b e i A n k u n f t  d e s  G u t e s  zu  b e 

m e rk e n  s in d . S te llt  s ic h  a b e r  d ie  B e r a u b u n g  e rst  h e ra u s,  

w e n n  d ie  S e n d u n g  im  H a u s e  d e s  E m p f ä n g e r s  g e ö f fn e t  

w ird , so  is t  es in  v ie len  F ä lle n  n ich t  m e h r  m ö g lic h ,  be i den  

V e rk e h r s u n te rn e h m u n g e n  o d e r  V e r s ic h e ru n g s g e s e lls c h a f te n  

e in e  E r s t a t t u n g  d e s  v o lle n  S c h a d e n s  m it  E r f o lg  zu b e 

tre iben . A b g e s e h e n  v o n  d e m  G e ld v e r lu s t ,  k a n n  m itu n te r  

d e r m itte lb a re  S c h a d e n  v ie l e m p fin d lic h e r  se in , w e n n  d ie  

W a r e  d r in g e n d  b e n ö t ig t  w ird  u n d  d e r  E r s a t z  n ich t  so< 

sch n e ll zu  b e sc h a ffe n  ist. A u c h  d ie se m  G e s ic h t s p u n k t  m u ß  

eine g u te  V e r p a c k u n g  R e c h n u n g  t ra g e n ,  u n d  so  h a t  m an  

m it  d e r  Z e it  ve r sc h ie d e n e  A r te n  v o n  S ic h e ru n g e n  e n t

w ick e lt ,  d ie  s ich  d e r je w e ilig e n  V e r p a c k u n g s a r t  a n p a sse n .  

E s  w ü rd e  zu  w e it  fü h re n , w o llte  ich  a u ch  n u r  e in en  T e i l  

d e r  v e r sc h ie d e n e n  S i c h e r u n g s a r t e n  a u ffü h re n , je 

d o c h  w ill  ich  ein  B e isp ie l g e b e n :  B e i d e r  K is te n v e r p a c k u n g  

w ird  im  B e r a u b u n g s fa l le  v ie lfa c h  e in  B re tt  lo s g e lö s t ,  

h e ra u s g e z o g e n  un d  sp ä te r  w ie d e r  b e fe s t ig t .  U m  d ie se  

M ö g l ic h k e i t  zu  u n te rb in d e n ,  s c h lä g t  m a n  an  a llen  K a n te n  

e in e r K is te  b re ite  K r a m m e n  ein, d ie  d ie  a n s to ß e n d e n  

B re tte r  m ite in a n d e r  ve rb in d e n . D ie s e  K r a m m e n  k ö n n te n  

a b e r  e b e n fa lls  e n tfe rn t  u n d  w ie d e r  a n g e b ra c h t  w e rd e n , u n d

um  au ch  d a s  zu  ve rh in d e rn , h ab e n  d ie  K r a m m e n  Löcher, 

d u rch  d ie  ein  m it  W id e r h a k e n  v e r se h e n e r  S t i f t  g e sc h la g e n  

w ird , d e sse n  E n d e  im  H o lz  d e r  K is te  v e r se n k t  ist. Jede 

u n b e fu g te  Ö f f n u n g  d e r  S e n d u n g  ist  d e m z u fo lg e  s o fo r t  er

k e n n b ar, u n d  d a s  is t  d e r H a u p tz w e c k ,  d e n  e ine  S ic h e ru n g  

erfü lle n  so ll. E r w ä h n t  se i n och , d a ß  e in ig e  S ic h e r u n g s 

arten  d e n  N a c h te il h ab en , d a ß  au ch  b e im  b e fu g te n  Ö ffnen  

d e r V e r p a c k u n g  d a s  P a c k m a te r ia l m e h r  o d e r  w e n ig e r  stark  

b e sc h ä d ig t  w ird  u n d  n ich t m e h r  v e rw e n d e t  w e rd e n  kann.

2. Bestimmungsort

E r f a h r u n g s g e m ä ß  w ird  d ie  g r ö ß t e  A n z a h l d e r  V e r 

s a n d g ü te r  a u f  d e m  T r a n s p o r t  se lb s t  n ich t  so  h ä u f ig  be

s c h ä d ig t  w ie  be i d en  n o t w e n d ig  w e rd e n d e n  U m la d u n g e n ,  

d a  n ich t im m e r  d ie  z w e c k m ä ß ig e n  L a d e v o r r ic h t u n g e n  vor

han d en  s in d  u n d  b isw e ile n  d ie  n o tw e n d ig e  S o r g f a l t  mehr 

o d e r  w e n ig e r  a u ß e r  a ch t  g e la s s e n  w ird . Je m e h r  U m 

la d u n g e n  n o tw e n d ig  s in d , d e s to  s o r g f ä l t ig e r  m u ß  man 

d e m z u fo lg e  d ie  V e r p a c k u n g  vo rn e h m e n . H ie rb e i  muß  

m an  g r u n d s ä tz l ic h  d ie  In la n d -  u n d  A u s la n d s e n d u n g e n  vo n 

e in a n d e r  tren n en . D ie  le tzten  k ö n n e n  w ie d e r u m  nach 

Ü b e rse e  o d e r  ü b e r  d ie  tro c k e n e  G re n z e  ge h e n . Be i all 

d ie se n  S e n d u n g e n  sp ie lt  d ie  m e is t  d u rc h  d e n  B e s t im m u n g s 

o rt  b e d in g te  T r a n s p o r t a r t  e ine  w e se n t lic h e  R o lle .

a) S e n d u n g e n  n a c h  d e m  I n l a n d

W e rd e n  In la n d s e n d u n g e n  m it  d e m  A u t o  b e fö rd e rt, so 

w ird  m an  e ine  V e r p a c k u n g  w ä h le n , d ie  d a s  G u +  m ö g 

lic h st  g e g e n  E r s c h ü t te ru n g e n  schü tzt, w ä h re n d  d ie  Labili

tä t  ke ine  so  w e se n t lic h e  R o l le  sp ie lt, d a  e in  d e ra rt ig e r  

T r a n s p o r t  m e is t  v o m  H a u s  d e s  A b s e n d e r s  b is  zu m  H au s  

d e s  E m p f ä n g e r s  o h n e  U m la d u n g  d u r c h g e fü h r t  .vird. 

L a t te n v e r sc h lä g e  m it  g e n ü g e n d e r  H o lz w o l l f ü l lu n g  erfüllen  

z. B. in  d en  m e is te n  F ä lle n  ih re n  Z w e c k .  H a n d e lt  es sich 

um  e in en  B a h n t ra n sp o r t ,  s o  s in d  e in e  o d e r  m e h re re  U m 

la d u n g e n  v ie lfa ch  n ich t zu  ve rm e id e n , u n d  d ie  V e rp a c k u n g  

m u ß  d e m e n tsp re c h e n d  e in g e r ic h te t  se in . U m  z. B. den 

K is te n  eine g r ö ß e r e  F e s t ig k e it  zu  g e b e n ,  w e rd e n  d ie se  mit 

L a tte n  ve rse h e n , d ie  sich  z w e im a l in  g e w is s e r  E n t fe rn u n g  

v o n  den  K o p fe n d e n  r in g s h e r u m  z iehen . D ie  b e im  B a h n 

t r a n sp o r t  ü b lic h e  V e r p a c k u n g  k a n n  m e is te n s  au ch  dann  

V e r w e n d u n g  fin d e n , w e n n  In la n d s e n d u n g e n  d u rc h  d ie  B in 

n e n re e d ere ien  a u f  d e m  W a s s e r w e g  b e fö rd e r t  w erd en .

b ) A u s l a n d s e n d u n g e n

K a n n  m a n  A u s la n d s e n d u n g e n  n u r  m it  d e r B a h n , u. U. 

s o g a r  im  g le ic h e n  W a g e n  v o m  V e r s a n d o r t  b is  zu m  E n d 

b e s t im m u n g s o r t ,  b e fö rd e rn , so  d ü r fte  d ie  fü r  d e n  B a h n 

tr a n sp o r t  im  In la n d  ü b lich e  V e r p a c k u n g  in  d e r R e g e l  vo ll

s t ä n d ig  au sre ich e n . E n t sc h ie d e n  s ta n d h a fte r  m u ß  aoer 

eine V e r p a c k u n g  se in , w e n n  fü r  e in e  A u s la n d s e n d u n g  der 

k o m b in ie r te  B a h n -  u n d  W a s s e r w e g  in  F r a g e  k o m m t,  der 

im m e r  eine g a n z e  R e ih e  v o n  U m la d u n g e n  b e d in g t .  D ie  

Ü b e rse e lie fe ru n g e n  s in d  h ie rb e i n o c h  n ich t ge m e in t ,  so n 

d e rn  le d ig lic h  d ie  S e n d u n g e n ,  d ie  v o m  V e r s a n d o r t  b is  zu 

e in em  B in n e n h a fe n  m it  d e r  B a h n  b e fö rd e r t  w e rd e n  und  

vo n  d o r t  a u s  a u f  d en  B in n e n w a s s e r s t r a ß e n  W eiterre isen. 

N ic h t  se lten  k o m m t  e s vo r,  d a ß  s ich  d e m  W a s s e r w e g  

n o ch  ein  B a h n t r a n s p o r t  a n sc h lie ß t.

D a  d ie  F ra c h te n  s o w o h l b e im  A u t o -  w ie  b e im  B a h n -  

u n d  W a s s e r t r a n s p o r t  n a ch  d e m  G e w ic h t  d e r  S e n d u n g  be

rech n e t w e rd e n , m u ß  m an  b e m ü h t  se in , u n te r  r ich tige r  

B e w e r tu n g  d e r  T r a n s p o r t g e fa h r e n ,  d ie  V e r p a c k u n g  so 
le ich t w ie  ir g e n d  m ö g l ic h  zu ha lten . D ie  D im e n s io n e n  

sp ie le n  h ie rb e i, a b g e se h e n  v o n  a u s g e s p r o c h e n e n  S p e r r 

g ü te rn ,  fü r  d ie  au ch  b e so n d e re  T a r if e  b e ste h e n , ke in e  so 
w e se n t lic h e  R o lle .
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Im  G e g e n s a t z  h ie rzu  s te h e n  d ie  Ü b e r s e e s e n 

d u n g e n ,  be i d e n e n  d ie  S c h if f s fr a c h t  m e is t  n ach  d e m  

R a u m in h a lt  b e re ch n e t w ird  (je d e n fa lls  be i a llen  G ü te rn ,  d ie  

jetzt m e h r  a ls  1 m 3 m e sse n ).  W e r d e n  Ü b e r s e e g ü t e r  au ch  b is  

zu m  Se e h a fe n  u n d  s o g a r  b is  an  B o r d  d e s  Ü b e rse e d a m p fe rs  

n ach  G e w ic h t  b e fö rd e rt, s o  b le ib t  d ie  S e e fra c h t  d o ch  d a s  

P r im äre , u n d  d ie  V e r p a c k u n g  is t  d a ra u f  ab zu ste llen . D a  d e r  

R a u m in h a lt  d e r  e in ze ln en  F ra c h ts tü c k e  ü b e r  den  je w e ils  

g rö ß te n  V o r s p r u n g  g e m e sse n  w ird , so  w ä h lt  m an  b e isp ie ls 

w e ise  fü r  d ie se  T r a n s p o r t e  k e in e  K is te n  m it ä u ß e re n  A n 

sch lag le iste n , w ie  s ie  b e im  In la n d v e r sa n d  b e re its  e rw ä h n t  

w urd en . U m  d ie  F e s t ig k e it  d e r K is te n  zu  e rhöhen , w e rd e n  

d ie se  d a fü r  m it B a n d e ise n  u m z o g e n .  M e h r  a ls  be i a lle n  

än d e rn  T r a n s p o r t e n  ist  es be i Ü b e r se e se n d u n g e n  n o tw e n 

d ig ,  au ch  be i der V e r p a c k u n g  au f d ie  H a n d lic h k e it  d e r  e in 

ze lnen S tü ck e  R ü c k s ic h t  zu  n ehm en , u n d  so  w ird  m an  

z. B. B a llen  m it O h r e n  ve rse h e n , K is te n  u n d  F ä s se r  

n ich t zu sch w e r m ach en  u sw . E r w ä h n t  se i noch , d a ß  der  

V e r la d e a rt  d ie V e r p a c k u n g  e b e n fa lls  R e c h n u n g  t r a g e n  m uß. 

D a  viele K is te n  m it d e n  V e r la d e h a k e n  g e s ta u t  w e rd e n ,  

m ü sse n  b e isp ie lsw e ise  d ie  K o p fe n d e n , w o  d ie  H a k e n  a n 

setzen, b e so n d e rs  s ta rk  se in . D a ß  d u rch  den  D r u c k  d e s  

Ü b e re in a n d e r lad e n s  d e r  G ü t e r  im  S c h if f  se lb st  be i zu  

le ich ter V e rp a c k u n g  u. U .  S c h ä d e n  e in tre ten  k ö n n e n , ist  

eb en fa lls  zu  beachten.

H e rv o r ste h e n d e  K a n te n  u. ä. s in d  bei d e r Ü b e rse e 

v e r p a c k u n g  ab e r au ch  d e sw e g e n  zu ve rm e id e n , w e il d u rch  

sie sch o n  b e im  S ta u e n  d e r L a d u n g  B e s c h ä d ig u n g e n  e in 

treten. S e h r  w ic h t ig  ist  h ie rb e i n o ch  d ie  g e g e n s e it ig e  

R e ib u n g  d e r  L a d u n g ,  d ie  in sb e so n d e re  d a n n  e in tritt, w e n n  

au f d e r F a h r t  h o h e r S e e g a n g  ist.

E in e n  a u ß e ro rd e n t lich  s ta rk e n  E in f lu ß  ü b t a u f  v ie le  

G ü te r  au ch  d a s  S e e w a sse r  au s, v o r  d e m  d ie  S e n d u n g e n  

m ö g lic h s t  s ich e r ge sch ü tz t  w e rd e n  m ü sse n . D ie  V e r 

p a c k u n g sk is te n  w erd en  d a h e r  z w e c k m ä ß ig  m it  Ö lp a p ie r  

u n d  u n ge sa n d e te r  D a c h p a p p e  a u sg e le g t .  W o  d ie  G e fa h r  

b esteht, d a ß  auch  d ie se r S c h u tz  n o ch  n ich t g e n ü g t ,  setzt 

m an  in d ie  K is te n  einen  Z in k e in sa tz ,  d e r n a ch  d em  V e r 

p acken  d e s  G u te s  z u g e lö te t  w ird .

Z u m  S c h lu ß  w ill  ich  n o ch  e in ig e  P u n k te  e rw äh n e n ,  

d ie  g ru n d sä tz lic h  b e im  V e rp a c k e n  a lle r  A u s la n d s e n d u n g e n  

beachte t w erd en  m ü sse n . In  v e rsc h ie d e n e n  L ä n d e rn  w e r 

den  d ie  E in fu h rw a re n  n ich t n ach  d e m  N e tto -,  so n d e rn  nach  

d e m  B ru tto g e w ic h t  verzo llt. D e r  Im p o r te u r  bzw . E x 

p o rte u r  (je nach  d en  v e re in b a rte n  L ie fe r b e d in g u n g e n )  m u ß  

d ie  T a ra ,  d. h. d ie  V e rp a c k u n g s s to f fe ,  m it  ve rzo llen . D a 

d u rc h  w ird  a b e r  n ich t se lten  d ie  W a r e  b e träch tlich  v e r 

teuert, d a  d a s  P a c k m a te r ia l m e ist  n u r  e in en  v e rh ä ltn is 

m ä ß ig  g e r in g e n  W e r t  hat. M a n  w ir d  a ls o  b e m ü h t  se in, 

n ach  d ie sen  L ä n d e rn  d ie  V e r p a c k u n g  d e n  g e g e b e n e n  U m 

stän d en  nach  s o  le ich t w ie  ir g e n d  m ö g l ic h  zu  m ach e n  2).

E s  ist  w e ite rh in  u n b e d in g t  n o tw e n d ig ,  d ie  ä u ße re  V e r 

p a c k u n g  m it h a ltb a re r  u n d  g u t  s ic h tb a re r  F a rb e  zu  k e n n 

zeichnen. D a s  A u fk le b e n  o d e r  A n n a g e ln  vo n  b e sch rie b e n e n  

K a rto n stü c k e n  z. B. h at s ich  n ich t b e w ä h rt  u n d  ist  u n 

b e d in g t  zu  ve rm e id en .

E s  ist  au ch  fa lsch , d ie  S ig n a t u r  n u r  an  e in e r S te lle  

d e r V e r p a c k u n g  a n z u b r in g e n ,  d a  be i e in e r L a g e r u n g  n ich t  

im m e r d a ra u f  g e a c h te t  w e rd e n  kan n , d a ß  d ie  s ig n ie r te  Se ite  

au ch  o b e n  lie g t .

B. Der Versand
D ie  A r t  d e s  G u t e s  sp ie lt  im  a llg e m e in e n  b e im  V e r 

s a n d  ke ine  s o  w e se n t lic h e  R o lle  w ie  d e r  B e s t i m m u n g s 

o r t .  Is t  e ine  S e n d u n g  ve rpack t, s ig n ie r t  u sw ., d. h. v e r 

2) Den Vertrieb nach Übersee behandeltim einzelnen W. Suhrmann auf S.. 159.

sa n d fe r t ig ,  so  m u ß  m an  zu n ä ch st  d ie  E n t s c h e id u n g  tre ffen , 

o b  m an  s ic h  zu r  B e fö rd e ru n g  e in es S p e d i t e u r s  b e d ie 

nen, o d e r  o b  m a n  bei d e r  S e n d u n g  m it d en  in  F r a g e  k o m 

m en d en  V e rk e h rsu n te rn e h m e n  u n m itte lb a r  ve rke h re n  w ill, 

u n d  z w a r  g le ic h g ü lt ig ,  o b  d e r B e s t im m u n g so r t  d e r  W a r e n  

im  In la n d  o d e r  A u s la n d  lie g t.

1. Sendungen nach dem Inland
F ü r  d e n  In la n d v e r sa n d  k o m m e n , a b g e se h e n  v o m  F lu g 

z e u g fra c h tv e rk e h r  (F le iv e rk e h r ),  im  a llg e m e in e n  d re i T r a n s 

p o rta rte n  in F ra g e ,  u n d  z w a r  d e r B a h n -,  W a s s e r -  un d  

A u to tra n sp o r t.

a ) E i s e n b a h n t r a n s p o r t

V o m  B a h n t r a n s p o r t ,  d e r  am  g e lä u f ig s te n  ist, 

w ill ich  le d ig lic h  den  n o rm a le n  W a g e n la d u n g s -  u n d  S t ü c k 

g u tv e rk e h r  b eh an de ln , d a  d e r E i l-  u n d  E x p r e ß g u t v e r k e h r  

vo rn e h m lic h  fü r  vere in ze lte  G ü te ra r te n , im  a llg e m e in e n  

ab e r se ltener, a n g e w e n d e t  w ird . Ü b e r  d ie  T a r if e  se lb s t  

u n te rrich te t d e r  A u fs a tz  vo n  FL  P i e n i n g  au f S . 102. 

W ir  k ö n n e n  u n s  d a h e r  h ie r  a u f p ra k tisch e  B e isp ie le  b e 

sch rän ken .

W i l l  m an  ein G u t ,  o h n e  e inen  S p e d ite u r  in  A n s p r u c h  

zu n ehm en, m it d e r  B a h n  b e fö rd e rn , s o  is t  z u n ä ch st  fe st 

zuste llen , o b  es a ls  S t ü c k g u t  o d e r  a ls  W a g e n la d u n g  geh t. 

D ie s e  E n t s c h e id u n g  ist  se h r  le ich t ge tro ffe n , d e n n  d ie  

W a g e n la d u n g s k la s s e n  k o m m e n  im  a llg e m e in e n  n u r  fü r  g e 

sch lo sse n e  S e n d u n g e n  v o n  5000 k g  a u fw ä r t s  in  F ra g e .

E s  is t  a b e r  au ch  z u lä ss ig ,  S e n d u n g e n  m it  e in e m  G e 

w ich t  un ter 5000 k g  a ls  W a g e n la d u n g  a u fz u g e b e n ; je d och  

w ird  in e in em  so lch e n  F a ll  d ie  F ra c h t  fü r  m in d e s te n s  

5000 k g  berechnet. B e i d e r  B e re c h n u n g  d e r  F ra c h tk o s te n  

ist  d ie  v o rg e n a n n te  M ö g l ic h k e it  in sb e so n d e re  fü r  g r ö ß e re  

S t ü c k g u t se n d u n g e n  zu b e rü ck s ich t ig e n , d a  tro tz  d e r  A u f 

r u n d u n g  d e s  G e w ic h te s  a u f  v o lle  5000 k g  d ie  W a g e n 

la d u n g s fr a c h t  d ie  b illig e re  se in  kan n , w ie  au s  d e m  n a c h 

s teh en d en  B e isp ie l e rs ich tlich  ist:



158 K a l k o w s k y :  Verpackung und Versand

D e r  F ra c h ts a tz  fü r  1 t G u t  d e r  K la s s e  B  b e tr ä g t  

b e im  5 - t -W a g e n  fü r  e ine  S t re c k e  v o n  500 k m  44,90 R M ,  

5 t  =  224,50 R M .  D a z u  k o m m t  ein A u f s c h la g  v o n  5 v H  

fü r  d ie  G e s t e l lu n g  d e s  g e d e c k te n  W a g e n s ,  so  d a ß  d ie  G e 

sa m tfra c h t  235,80 R M  au sm ach t.

In  d e r  S t ü c k g u t k la s s e  I  k o ste t  d a s  g le ic h e  G u t  a u f  

500 k m  E n t fe r n u n g  71,60 R M / t .  3300 k g  d ie se s  G u te s  

k o ste n  d e m z u fo lg e  236,30 R M ,  d. h. rd. e b e n so v ie l w ie  

5 t n a ch  d e r  K la s s e  B  (5 t) be rech net. E s  e m p fie h lt  

s ic h  d a h e r  in  d ie se m  F a ll,  a lle  S tü c k g u t se n d u n g e n ,  d ie  

3300 k g  u n d  m e h r  w ie g e n ,  zu r  K la s s e  B  a ls  W a g e n 

la d u n g  m it  B e r e c h n u n g  fü r  5 t  ab z u fe r t ige n .

D ie  a ls  W a g e n la d u n g  a u fg e g e b e n e n  S e n d u n g e n  s in d  

v o m  A b se n d e r  se lb s t  zu  ve r lad en , w ä h re n d  d ie  S t ü c k 

g ü te r  b e i den  G ü te ra n n a h m e s te lle n  n u r  m it  e in em  F r a c h t 

b r ie f  a u fg e lie fe r t  w e rd e n ;  d ie  w e ite re  V e r la d u n g  in  d e n  

W a g g o n  ü b e rn im m t  d ie  R e ic h sb a h n .  H a t  m a n  eine g r ö ß e re  

S t ü c k g u t s e n d u n g ,  s o  k a n n  m a n  d ie  V e r la d u n g  in den  

W a g g o n  m it  b e so n d e r s  b e a n tra g te r  G e n e h m ig u n g  d e r  

B a h n  au ch  se lb s t  vo rn e h m e n , je d o ch  w e rd e n  fü r  jeden  g e 

ste llten  W a g e n  m in d e s te n s  2000 k g  berech net. D ie  

S e lb s t v e r la d u n g  v o n  g r ö ß e r e n  S t ü c k g u t s e n d u n g e n  w ird  

m e is t  v o n  W e r k e n  m it  e ig e n e m  G le is a n s c h lu ß  v o r g e n o m 

m en, w e il d a d u rc h  d ie  F u h rk o s te n  z u r  G ü t e r a b fe r t ig u n g  

e rsp a rt  w e rd e n  k ö n n e n .

W e lc h e  S t ü c k g u t -  bzw . W a g e n la d u n g s k la s s e  in  A n 

w e n d u n g  k o m m t, w ir d  v o n  d e r  R e ic h sb a h n  a u f  G r u n d  d e r  

F ra c h tb r ie fd e k la ra t io n  g e p rü ft,  u n d  es is t  d e m z u fo lg e  b e im  

A u s fü lle n  d e s  F ra c h tb r ie fe s  d a ra u f  zu  achten, d a ß  n ach  

M ö g l ic h k e i t  d ie  im  T a r i f  en th a lten e  B e z e ic h n u n g  d e s  G u t e s  

g e w ä h lt  w ird , u m  F a ls c h ta r if ie r u n g e n  zu  ve rm e id e n .

B e s o n d e r s  S t ü c k g u t s e n d u n g e n  k ö n n e n  a b e r  v ie lfa ch  

d u rc h  Z u h i lfe n a h m e  e in e s  S p e d ite u r s  v e r b i l l ig t  w e rd e n , in 

d e m  m a n  s ich  d e s  fa s t  im m e r  n a ch  g r ö ß e r e n  O r te n  b e 

ste h e n d e n  S a m m e l l a d u n g s v e r k e h r s  bed ien t. B e im  

S a m m e lla d u n g s v e r k e h r  sa m m e ln , w ie  d e r  N a m e  b e re its  

sa g t,  d ie  S p e d ite u re  v o n  ih re n  K u n d e n  a lle  S t ü c k g u t s e n 

d u n g e n ,  d ie  n a ch  d e m se lb e n  B e s t im m u n g s o r t  g e h e n  o d e r  

an  d e r  g le ic h e n  B a h n s t re c k e  lie ge n . S in d  m in d e s te n s  

5000 k g  z u sa m m e n , s o  w ir d  d ie  g a n z e  P a r t ie  a ls  W a g e n 

la d u n g  a u fg e g e b e n .  D ie  S p a n n e  zw isch e n  S t ü c k g u t -  u n d  

W a g e n la d u n g s s a t z  k a n n  a b e r  n o c h  b e d e u te n d  v e r g r ö ß e r t  

w e rd e n , w e n n  e s  g e l in g t ,  10 o d e r  s o g a r  15 t fü r  e ine  

P a r t ie  zu  sa m m e ln , d a  jede  W a g e n la d u n g s k la s s e  in  s ic h  

w ie d e r  n a ch  d en  N e b e n k la s s e n  5 u n d  10 t, u n d  d e r  H a u p t 

k la s se  (15  t )  u n te rte ilt  ist, w o b e i d ie  F ra c h tsä tz e , b e i d e r  

teu e rsten , d e r  5 - t -N e b e n k Ia s s e  a n g e fa n g e n ,  b is  z u r  H a u p t 

k la s se  (15 t) im m e r  b i l l ig e r  w erd en .

A u c h  b e i W a g e n la d u n g e n  an  sich  k a n n  m an  d u rc h  B e 

n u tz u n g  e in e s  S p e d ite u r s  n o c h  e ine  V e r b i l l i g u n g  d e r  re inen  

F ra c h tk o s te n  e rre ich e n ; d e n n  e ine  5 - t -S e n d u n g  d u rch  den  

S a m m e lv e rk e h r  zu r  1 5 -t -K la s se  b e fö rd e rt, b e d e u te t z. B. 

be i d e r  K la s s e  A  im m e r  n o c h  e ine  V e r b i l l i g u n g  u m  20 v H .  

B e i d en  S e n d u n g e n ,  d ie  m ö g l ic h s t  sch n e ll a m  B e s t im m u n g s 

o r t  e in tre ffe n  so llen , ist  d e r  S a m m e l la d u n g s v e r k e h r  n ich t  

im m e r  a n w e n d b a r .  A u f  jed en  F a l l  m u ß  m a n  v o rh e r  fe s t 

ste llen , w a n n  se ite n s  d e s  S p e d ite u r s  d e r  n äch ste  W a g g o n  

a b g e fe r t ig t  w ird ,  u m  zu  v e rm e id e n , d a ß  d a s  G u t  e rs t  im  

S c h u p p e n  e in ig e  T a g e  la g e r t ,  b is  d ie  b e n ö t ig te  K i lo z a h l  

erre ic h t  ist.

K a n n  d ie  L ie fe r f r is t  b e im  S a m m e l la d u n g s v e r k e h r  n ich t  

in n e g e h a lte n  w e rd e n , s o  is t  zu  p rü fe n , o b  d a s  G u t  a ls  g e 

w ö h n lic h e  S e n d u n g  o d e r  a ls  E i l g u t  zu  b e fö rd e rn  ist. D ie  

v o n  d e r  B a h n  in n e z u h a lte n d e n  L ie fe r fr is te n  s in d  n a tu r 

g e m ä ß  fü r  d ie  e in ze ln en  B e fö r d e r u n g s a r te n  (S tü c k g u t ,  

F ra c h tg u t ,  E i lg u t ,  b e sc h le u n ig te s  E i lg u t )  v e r sc h ie d e n  u n d  

in  d e r  E is e n b a h n v e r k e h r s o r d n u n g  fe s tg e le g t .  G e m ä ß  d e r

T  echnik
u n d  W irf schau

E is e n b a h n v e r k e h r s o r d n u n g  (E .  V .  O . )  k a n n  d e r  Absender 

d a s  G u t  au f In n e h a ltu n g  d ie se r  L ie fe r fr is t  ve rsichern . Das 

ist  in  v ie len  F ä lle n  a n g e b ra c h t ,  in sb e so n d e re  d a n n , wenn die 

L a d u n g  e in en  b e st im m te n  D am p fera n sch lu ß  z. B. er. 

re ich en  so ll.

b ) L a s t k r a f t w a g e n v e r k e h r

H a n d e lt  es s ic h  u m  k ü rze re  S t re c k e n , s o  k o m m t u. U. 

au ch  ein T r a n s p o r t  im  L a s t k r a f tw a g e n  in  F ra g e .  Infolge 

d er V e r t ik a ls t a f fe lu n g  d e s  R e ic h sb a h n ta r ife s  (je weiter die 

B e fö rd e ru n g s s t re c k e  ist, d e s to  b i l l ig e r  w e rd e n  d ie  Fracht

sä tze  je G e w ic h t s e in h e it ;  100 k g  e in e s G u t e s  au f einer 

S tre c k e  v o n  100 k m  b e fö rd e rt  k o ste n  z. B. 1,52 R M .  100 kg 

d e s g le ic h e n  G u t e s  500 k m  w e it  b e fö rd e rt  k o ste n  5,42 RM, 

d. h. je 100 k m  rd. 1,08 R M )  u n d  d e r  d a d u rc h  bedingten 

h ö h e re n  N a h f r a c h t s ä tz e  is t  d e r  Lastkraftw agentransport  

b is  rd. 100 k m  im m e r  b i l l ig e r  a ls  d e r Bah n tran sp ort, be

so n d e rs ,  w e il d a s  A n -  u n d  A b fa h r e n  d u rc h  F u h rw e rk  fort

fällt. M a n  ha t a u ß e rd e m  d e n  be i m a n c h e n  G ü te rn  nicht 

zu u n te rsc h ä tz e n d e n  V o rte il,  d a ß  d a s  G u t  o h n e  Umladung 

v o m  H a u s e  d e s  A b se n d e r s  in  d a s  H a u s  d e s  Empfängers 

b e fö rd e rt  w ird  (s ie h e  , V e r p a c k u n g ) .  S e ite n s  d e r Spedi

te u re  s in d  a b e r  a u ch  A u to s a m m e lt r a n s p o r t e  bereits über 

w e ite re  S t re c k e n  e in g e r ic h te t  w o rd e n ,  so  z. B. Berlin- 

L e ip z ig  (165 k m ), B e r l in - H a m b u r g  (290  k m ).

c) B i n n e n s c h i f f a h r t s v e r k e h r

F ü r  eine R e ih e  v o n  V e r s a n d o r te n ,  b e so n d e r s  fü r Berlin, 

sp ie lt  d e r  B i n n e n s c h i f f a h r t s v e r k e h r  eine große 

R o lle  u n d  ist  d a h e r  be i d e r  F ra c h tb e r e c h n u n g  ebenfalls 

zu  b e rü c k s ic h t ig e n ,  w o b e i v o n  v o rn h e r e in  d ie se r  Verkehr 

n a tü r lich  d a n n  a u ssc h a lte t,  w e n n  d ie  S c h iffa h r t  infolge 

E i s g a n g  e in g e ste llt  ist. D e s  w e ite re n  m u ß  berücksichtigt 

w e rd e n , d a ß  d ie  L ie fe r fr is te n  zu  W a s s e r ,  in sbeson dere  auf 

lä n g e re n  S tre c k e n , b e d e u te n d  g r ö ß e r  s in d  a ls  be i dem  Bahn

tra n sp o rt .  In  je d e m  B e tr ie b  g ib t  e s  je d o ch  eine gewisse 

A n z a h l v o n  S e n d u n g e n ,  be i d e n e n  d ie  A b lie fe r u n g  nicht 

b e so n d e rs  eilt, u n d  is t  es m ö g l ic h ,  d ie se  d a n n  auf dem 

W a s s e r w e g e  zu  b e fö rd e rn , so  k a n n  d a b e i w esentlich an 

F ra c h tk o s te n  g e s p a r t  w e rd e n . B e i d e r  B e re ch n u n g  der 

W a s se r f r a c h te n  d a r f  n ich t  a u ß e r  a c h t  g e la s s e n  werden, daß 

d ie  w e ite re n  S t re c k e n  a u c h  b e im  B a h n t ra n s p o r t  durch 

d ie  b e re its  e rw ä h n te  V e r t ik a ls t a f fe lu n g  d e s  Reichsbahn

g ü te r ta r if s  v e r h ä lt n is m ä ß ig  v e r b i l l ig t  s in d .

d ) V e r b u n d e n e r  B a h n -  u n d  W a s s e r 

t r a n s p o r t

D e r  V o l ls t ä n d ig k e it  w e g e n  m u ß  ich  n o ch  den  verbun

d e n e n  B a h n -  u n d  W a s s e r t r a n s p o r t  e rw ä h n e n , bei dem die 

G ü t e r  e rs t  m it  d e r  B a h n  u n d  d a n n  a u f d e m  W a s s e r  oder 

u m g e k e h r t  b e fö rd e r t  w e rd e n . D ie  A n w e n d u n g  dieser 

T r a n s p o r t a r t  i s t  n a tü r lic h  im  w e se n t lic h e n  d u rc h  die Lage 

d e s  V e r s a n d -  o d e r  B e s t im m u n g s o r te s  b e d in g t .  Be i Inland

t ra n sp o rte n ,  d ie  d ie se n  W e g  ge h e n , k a n n  m a n  unter Be

r ü c k s ic h t ig u n g  d e s  G e s a m t g ü t e r a u fk o m m e n s  u n d  abgesehen 

v o n  b e st im m te n  M a s s e n g ü t e r n  n u r  v o n  Spezialfällen 

sp rech en . M e i s t  ist  d e r  u n m itte lb a re  B a h n v e rk e h r  vor

zuz iehen, d a  w ie d e r u m  d u rc h  d ie  V e r t ik a ls t a f fe l d ie Vor

o d e r  N a c h fra c h te n ,  b e i d e n e n  e s s ich  n a tu r g e m ä ß  um  kurze 

S tre c k e n  h an d e lt, zu  te u e r  s in d .

2. Auslandsendungen
G a n z  a n d e r s  l ie g t  e s be i d e n  fü r  d a s  A u s la n d  be

s t im m te n  S e n d u n g e n .  A l le  Ü b e r s e e s e n d u n g e n  z.B. 

s in d  k o m b in ie r te  T r a n s p o r te ,  u n d  ih re  K a lk u la t io n  muß 

m it b e so n d e re r  S o r g f a l t  v o r g e n o m m e n  w e rd e n , da die 

G e s a m t fr a c h t  m e is t  se h r  e rh e b lic h  ist, u n d  s o m it  auf die 

V e r k a u f s m ö g lic h k e it  d e r  W a r e  e in e n  w e se n t lic h e n , wenn
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n ich t s o g a r  a u s sc h la g g e b e n d e n  E in f lu ß  au sü b t. D a  fü r  

d ie  r ic h t ig e  B e re c h n u n g  d e r  G e sa m t fr a c h t  g e w is se  K e n n t 

n isse  d e s  V e rk e h r s w e se n s  ge h ö re n , ist  es fü r  v ie le  B e tr ie b e  

e in facher, s ich  be i d e ra r t ig e n  S e n d u n g e n  e in e s  Sp e d itc u rs i 

zu bedienen . Z u m  m in d e s te n s  g e h ö r t  a b e r  d e r  R a t  e in e s  

F a c h m a n n e s  d azu , w ill  m a n  eine Ü b e r s e e s e n d u n g  im  u n 

m itte lb a ren  V e rk e h r  m it  d e n  V e rk e h rs u n te rn e h m u n g e n  b e 

fördern. Z u n ä c h s t  m u ß  m an  s ich  in d ie se m  F a lle  ü b e r  

d ie  T r a n s p o r ta r t  fü r  d a s  G u t  b is  zu r  Se e h a fe n s ta t io n  

k la r  w erden . D ie  v o rh e r  be i den  In la n d t ra n sp o r te n  a n 

ge fü h rte n  A r te n  steh en  sich  h ie rb e i v ie lfa ch  in W e t tb e w e rb  

ge ge n ü b e r. Is t  d ie  S e n d u n g  in  d e r  S e e h a fe n s ta t io n  a n 

ge la n g t,  so  m u ß  s ie  a u fs  S c h if f  ge lie fe r t  w e rd e n  (F o b -  

L ie fe ru n g ,  fo b  = s  free  on  b o rd ). F ü r  d ie  F o b -L ie fe r u n g  g ib t  

es ve rsch ie d e n e  M ö g lic h k e ite n ,  d ie  je n a ch  A rt, G e w ic h t,  

D r in g l ic h k e it  u sw . d e r S e n d u n g  in A n w e n d u n g  ko m m e n .  

E s  w ü rd e  zu w e it fü h ren , w o llte  m an  h ie r  au ch  n u r  ver^ 

suchen, alle G rü n d e  a n z u ge b e n , d ie  be i d e r  W a h l  d e r  Art. 

der F o b -L ie fe r u n g  eine R o lle  sp ie len . W i r  w o lle n  jed och  

e in ige  Be isp ie le  ge b e n :

D ie  e in fach ste  A r t  ist  d e r  T r a n s p o r t  d e s  G u te s  v o m  

A n k u n fts b a h n h o f  m it d e r H a fe n b a h n  b is  zum  K a i u n d  d ie  

Ü b e rn ah m e  an  B o r d  d es S e e d a m p fe r s  d u rc h  d ie  Reedere i.  

D a  d ie se r T r a n s p o r t  e ine  v e r h ä lt n is m ä ß ig  la n g e  Z e it  in  

A n sp ru c h  n im m t, w ird  er, o b w o h l e r v ie lfa ch  d e r  b il l ig s te  

ist, n u r be i S e n d u n g e n  in  A n s p r u c h  g e n o m m e n , d ie  n ich t  

e ilig  sind.

V ie l h ä u fig e r  w ird  fü r  a n k o m m e n d e  B a h n s e n d u n g e n  

d er T r a n s p o r t  m it d e r F u h re  ge w ä h lt.  F lie rb e i is t  d ie  

Z w is c h e n s c h a ltu n g  e ines S p e d it io n sb e tr ie b e s  fa s t  im m e r  

n o tw e n d ig , d a  d ie  m e isten  F irm e n  ke in  e ig e n e s  G e s c h ir r  

in d e r Se e h a fe n sta tio n  h a b e n ; in  g e w is se m  S in n e  ist  d e r  

Sp e d ite u r  bei d ie se n  T r a n s p o r te n  au ch  a ls  V e rk e h r s u n te r 

n eh m er anzusprechen .

Sc h lie ß lich  k an n  m an  s ich  auch , in sb e so n d e re  w e n n  es 

sich  um  g rö ß e re  P a r t ie n  hande lt, d e r  S c h u te  (e inem  k le in e 

ren W a s se r fa h rz e u g e ),  d ie  a u s sc h lie ß lic h  d e m  V e rk e h r  im  

Seeh a fen  d ient, zu r F o b -L ie fe r u n g  bedienen . D a s  G u t  

w ird  d an n  an  der A n k u n fts te l le  in d ie  S c h u te  g e la d e n  u n d  

en tw ed er zum  K a i  o d e r  u n m itte lb a r  zu m  S e e d a m p fe r  b e 

fördert. D e r  T r a n s p o r t  in d e r S c h u te  is t  v ie lfa ch  b i l l ig e r  

a ls  d e r F u h rtra n sp o r t,  v o ra u sg e se tz t,  d a ß  ke ine  Ü b e r l ie g e 

ge ld e r  in  F ra g e  ko m m e n , d ie  z. B. e rh o b e n  w e rd e n , w e n n  

d e r Ü b e rse e d a m p fe r  d a s  lä n g s s e it s  lie ge n d e  G u t  n ich t  

so fo r t  ü b e rn eh m en  kann.

H a n d e lt  e s  s ic h  u m  eine g r o ß e  S e n d u n g  (50  t u n d  

m ehr), u n d  w ird  d ie se  S e n d u n g  d u rch  d ie  B in n e n sc h if f 

fah r t  zu m  Se e h a fe n  b e fö rd e rt, so  besteh t n o ch  d ie  M ö g 

lichke it, d a ß  d a s  B in n e n fa h rz e u g  z. B. lä n g s s e it s  S e e sc h if f  

geht.

D a s  v ie lfa ch  letzte G lie d  in d e r Ke tte  d e r V e r k e h r s 

u n te rn e h m u n g e n  b ild e t b e im  Ü b e rse e tra n sp o rt  d ie  R e e 

d e r e i .  Be i d e r A u s w a h l d e r R e e d e re i k o m m t  es im  

w e se n t lic h e n  a u f d e n  ü b e rse e isch e n  B e s t im m u n g s o r t  an. 

F ü r  d ie  B e m e s s u n g  d e s F ra c h tsa tz e s  ist  es a u s s c h la g 

ge b e n d , o b  d a s  G u t  m it K o n fe re n z  -o d e r m it A u ß e n s e ite r 

lin ien  b e fö rd e rt  w ird , w o b e i g le ic h  e rw ä h n t  sei, d a ß  nach  

vie len  O r te n  n u r  K o n fe re n z lin ie n  ve rkeh ren . D ie  K o n 

fe renz lin ien  s in d  z u sa m m e n g e sc h lo sse n  ( s o g a r  in te rn a t io n a l),  

un d  d ie  F ra c h tsä tz e  s in d  bei a llen  d ie se n  R e e d e re ie n  d e m 

z u fo lg e  g le ich , w ä h re n d  d ie  A u ß e n se ite r  b il l ig e r  fahren.  

Be i d e r B e n u tz u n g  vo n  A u ß e n se ite rn  k o m m t es jed o ch  

vor, d a ß  d ie  V e r s ic h e ru n g s p rä m ie n  h ö h e r  s in d  a ls  be i In 

a n sp ru c h n a h m e  v o n  K o n fe re n z lin ie n , u n d  d ie s  k a n n  u. U .  

e n tsch e id e n d  fü r  d ie  W a h l  sein. B e i A u s la n d s e n d u n g e n  

ü b e r d ie  tro ck e n e  G re n z e  (im  G e g e n s a t z  zu  Ü b e rse e se n 

d u n g e n )  k o m m e n  vo rn e h m lich  d ie  g le ic h e n  T ra n s p o r ta r te n  

w ie  be i d e n  In la n d s e n d u n g e n  in A n w e n d u n g ,  jed och  m it  

d em  U n te rsch ie d , d a ß  d e r  k o m b in ie rte  B a h n -  u n d  W a s s e r 

tra n sp o r t  v ie l h ä u f ig e r  b e n u tz t  w ird . Sp e z ie ll be i T r a n s 

p o rte n  nach  den ö stlich  vo n  D e u t sc h la n d  lie ge n d e n  L ä n d e rn  

(a u sg e n o m m e n  R u ß la n d )  e m p fie h lt  es s ich  zu p rü fen , ob  

d e r  reine B a h n -  o d e r  d e r k o m b in ie r te  B a h n -  u n d  W a s s e r 

w e g  b ill ig e r  ist.

A u f  d ie  s o r g fä l t ig e  u n d  r ic h t ig e  A u s fü l lu n g  d e r  V e r 

sa n d p a p ie re  m u ß  d e r  g r ö ß t e  W e r t  g e le g t  w erd en . B e i 

In la n d se n d u n g e n  ist  s ie  z ie m lich  e in fach , bei A u s la n d 

se n d u n g e n  h in g e g e n  m itu n te r  se h r sc h w ie r ig .  A b g e s e h e n  

v o n  den  re inen  F ra c h tp a p ie re n , w ie  F ra c h tb r ie f  u sw ., w e r 

d en  v o n  fa s t  jedem  B e s t im m u n g s la n d  b e so n d e re  B e g le it 

pap ie re  v e r la n g t,  v o n  d e re n  r ic h t ig e n  A u s fe r t ig u n g  d ie  

g la tte  D u r c h fü h r u n g  d e s  T r a n s p o r te s  a b h ä n g ig  ist. N ic h t  

se lten  s in d  d ie  F ä lle , w o  eine fa lsch e  o d e r  u n v o lls t ä n d ig e  

A u s fü l lu n g  o d e r  M i t s e n d u n g  d e r B e g le itp a p ie re  e inen  e m p 

fin d lich e n  G e ld v e r lu s t  ve ru rsach t, w ä h re n d  a n d e rse its  u. U .  

au ch  G e ld  g e s p a r t  w e rd e n  kan n , w e n n  d ie  V o r sc h r if t e n  

d e r  e inze lnen  E in fu h r lä n d e r  n ich t n u r  b e fo lg t,  so n d e rn  auch  

g e n a u  g e p rü f t  w e r d e n 3). [85]

3) Auch für diese Frage sei auf den folgenden Aufsatz von W. Suhrmann 
verwiesen.

D e r  V ertr ieb  n ach  Ü b e r se e
V o n  W ilh e lm  S u h r m a n n ,  R a h ls te d t  be i H a m b u r g
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1. Die wirtschaftliche Bedeutung des Handels nach 
Übersee

F ü r  d ie  W ir t s c h a f t  D e u t sc h la n d s  ist  e ine m ö g lic h s t  

g r o ß e  A u s fu h r  eine L e b e n s fra g e .  D ie s e  E rk e n n tn is  ist  A l l 

g e m e in g u t  g e w o rd e n .  M e r k w ü r d ig e r w e is e  fo lg te n  und  

fo lge n  d ie se r  E r k e n n tn is  n ich t d ie  e n tsp re ch e n d e n  M a ß 

n ahm en . D ie  B e la s tu n g  d e r W ir t s c h a f t  d u rch  S te u e rn  und  

A b g a b e n  a lle r  A r t  scha lte t la n g s a m  a b e r  s ic h e r  einen  Z w e ig  

d e r d e u tsch e n  In d u s t r ie  nach  d e m  än de rn  a u s  d e m  W e t t 

b e w e rb  a u f  d em  W e lt m a r k t  aus. D ie  W ir t s c h a f t  k ä m p ft  

u m  ih re  W e t tb e w e rb fä h ig k e it  d u rch  Z u s a m m e n le g u n g  d e r  

B etrieb e , d u rch  S c h a f fu n g  n e u ze itliche r E in r ic h tu n g e n  und  

s o n s t ig e  o r g a n is a to r is c h e  M a ß n a h m e n .  D e m  im  A u s fu h r 

g e sc h ä ft  s teh en d en  F a c h m a n n , d e r  s t ä n d ig  d ie  P r e is v e r 

h ä ltn isse  a u f den  a u s lä n d isc h e n  M ä r k t e n  b eobach te t, k an n  

es n ich t z w e ife lh a ft  se in , d a ß  d ie se s  R in g e n  m it  d e r  W e t t 

b e w e rb su n fä h ig k e it  d e r d e u tsch e n  In d u str ie  enden  m u ß ,  

w en n  n ich t a lsb a ld  fü r  A b h ilfe  g e s o r g t  w ird .

Ü b e r  d ie  F o rd e ru n g e n ,  d ie  d ie W ir t s c h a f t  an eine v e r 

s tä n d n isv o lle ,  d a s  W o h l  d es L a n d e s  b ed e n k e n d e , n ich t nach  

d e r G u n s t  d e r  M a s s e  seh en de  R e g ie r u n g  ste llen  m u ß , ist 

von  b e ru fe n e r Se ite  g e n ü g e n d  ge sc h r ie b e n  und: g e sp ro c h e n  

w ord e n . In  d ie sen  A u s fü h r u n g e n  s o ll e in ig e s  ü b e r  d ie  

A u s fu h r  n ach  Ü b e rse e  g e s a g t  u n d  g e z e ig t  w e rd e n , w a s  d ie  

W ir t s c h a f t  zu r F ö r d e r u n g  d e r  A u s fu h r  e tw a  n o ch  zu tun  

ve rm ag .
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Die Gesamtausfuhr Deutschlands im reinen W arenver
kehr betrug im Jahre 1926 nach dem statistischen Jah r
buch 9783 Mill. RM; ¿davon entfielen auf Europa 
6895 Mill. RM und auf Übersee 2888 Mill. RM. Im ein
zelnen betrug die Ausfuhr nach Übersee:

nach Afrika 241,4 Mill. RM
f f Asien 924,5 f f f f

f f Amerika 1610,7 f f f f

f f Australien 69,2 f f f f

f f Rest 42,3 f f f f

2888,1 Mill. RM

Diese Zahlen geben insofern noch nicht das zutreffende 
Bild von der Bedeutung der überseeischen Märkte für die 
deutsche Wirtschaft, als anzunehmen ist, daß ein nicht un 
beträchtlicher Teil der nach dem europäischen Ausland 
gelieferten Waren mittelbar seinen W eg nach überseeischen 
Ländern findet.

2. Die Stellung des Exporteurs
Die Entfernungen der überseeischen Länder von dem 

deutschen Lande, die ändern Gesetze und Gebräuche, 
Sprachen und Bedürfnisse, sind die Ursachen, daß der 
größte Teil der ausgeführten W aren nicht von dem Er
zeuger unmittelbar an den überseeischen Kunden ge
liefert wird, sondern daß der W arenverkehr auch heute 
noch zu einem sehr großen Teil über eine Stelle als 
Bindeglied geht,  die infolge ihrer besonderen Kenntnisse 
sowohl der Bedürfnisse der Überseeländer als auch der 
Erzeugnisse der deutschen Industrie dazu berufen erscheint: 
über den E x p o r t e u r .  Der deutsche E xporteur war es, 
der als wagemutiger Pionier vor vielen Jahrzehnten der 
deutschen Industrie neue Absatzgebiete erschloß. Er stieß 
auf die Erzeugnisse älterer Industrieländer, und erst in 
zäher Arbeit gelang es ihm, häufig unter Zurücksetzung 
seines eigenen Vorteils — denn bekannte W are ist leichter 
verkäuflich als unbekannte — den Erzeugnissen der deut
schen Industrie Eingang, Anerkennung und dauernden 
Absatz zu verschaffen. Der Exporteur bearbeitet meistens 
nur wenige Überseeländer, denn um die Bedürfnisse 
eines Landes von Grund auf zu kennen, ist, wie überall 
im Leben, Konzentration erforderlich. Die deutschen Ex
porthäuser, die meistens in den hanseatischen Hafenstädten 
ihren Sitz haben, zum Teil aber auch da sind, wo be
sonders günstige Bedingungen für den Einkauf bestimmter 
Waren vorliegen, bearbeiten ihre Absatzgebiete in der 
Hauptsache entweder durch eigene Niederlassungen oder 
durch Importhäuser (Korrespondenten oder Vertreter), zu 
denen meist langjährige freundschaftliche Beziehungen be
stehen. Zum Teil wird außerdem das überseeische Ab
satzgebiet durch vom Stammhause ausgesandte Reisende 
besucht.

Diese Exporthäuser nun, die vielfach auch durch 
Übernahme des Verkaufes überseeischer Erzeugnisse in 
Deutschland die Beziehungen zu ihrer überseeischen Kund
schaft zu vertiefen vermögen, führen meistens einen 
großen Teil aller Einfuhrwaren, die überhaupt das be
treffende Absatzgebiet gebraucht; zum mindesten führen 
sie bestimmte Gattungen von Waren vollständig (z. B. 
Textilwaren, W erkzeuge, Maschinen und Zubehör usw.). 
Sie ermöglichen hierdurch auch kleineren Fabriken ein 
Ausfuhrgeschäft, das diese, auf sich allein gestellt, nicht 
machen könnten, denn der  Absatz in den Fabrikaten e i n e r  
Fabrik in den einzelnen überseeischen Ländern ist selten 
so bedeutend, daß die Unkosten einer eigenen Verkaufs
organisation gedeckt würden, die außerdem auch nicht 
mit so vielen Schichten der überseeischen Bevölkerung in

T echn ik
u nd  W irtsch a ft

Verbindung käme wie die Niederlassung eines Exporteurs, 
die mit ihren Waren sich an alle Kreise der Bevölkerung 
wendet.

Nur in wenigen Fällen und von sehr großen viel
seitigen Fabrikunternehmen wird deshalb das Ausfuhrge
schäft durch eigene Niederlassungen in überseeischen 
Ländern bearbeitet. Und auch diese Großfabrikunter
nehmen werden feststellen, daß manche ihrer überseeischen 
Niederlassungen nicht vorteilhaft arbeiten, so daß ihre 
Aufrechterhaltung unter Zurückstellung der rein finanziellen 
Gesichtspunkte aus ändern Gründen erfolgt.

Der deutsche Exporteur ist also der mit der Ent
wicklung des Ausfuhrgeschäftes entstandene und durch die 
verschiedenartigen Wirtschaftsverhältnisse im Lande der 
Herstellung gegenüber dem verbrauchenden Überseeland 
bedingte Vermittler, dessen Tätigkeit es ermöglicht, daß 
eine große Anzahl von Aufträgen nach Deutschland kommt, 
die sonst ausländischen Industrieländern zufallen würde. 
Der überseeische Kunde nimmt vielfach lange Zahlungs
ziele in Anspruch. Er verlangt auch Garantien, wie sie die 
deutsche Industrie, hinter dem Stacheldraht ihrer Liefer
bedingungen verschanzt, nicht gewähren kann oder will. 
Der in Deutschland wohnende Fabrikant kann einem über
seeischen ihm nie genau bekannten Empfänger keine 
Kredite einräumen; er muß auch mit Garantien vorsichtig 
sein, weil er nicht weiß, wie -weit d e r  überseeische 
Käufer zu Beanstandungen neigt, sei es aus Unkenntnis der 
Materie, sei es aus ändern Gründen. Diese Lücke zwischen 
den Wünschen des überseeischen Kunden und den Not
wendigkeiten des deutschen Fabrikanten füllt der Exporteur 
aus. Ihm, der  j'ederzeit von deutschen Gerichten zur Ver
antwortung gezogen werden kann, darf der  Fabrikant 
das seinem Interesse an der Ausfuhr entsprechende Ent
gegenkommen zeigen.

Bei der Abnehmerfrage muß an die Ausländsdeutschen 
und ihre Bedeutung für die deutsche Wirtschaft gedacht 
werden. Fast j'eder Deutsche, der im Ausland wohnt, 
ist wegen seiner Herkunft und Gewohnheiten ein Käufer 
und Propagandist deutscher Ware. Von allen ändern 
Gründen abgesehen, sollte schon dieser rein wirtschafts
politische Grund genügen, um die Ausländsdeutschen ent
sprechend entgegenkommend zu behandeln.

Der Exporteur kauft von der Industrie die benötigten 
Waren meist auf feste Rechnung; bei besonderen Ge
schäften, Submissionen u. dgl. tr itt er auch, durch das 
Vorgehen des ausländischen W ettbewerbs veranlaßt, als 
Agent des Fabrikanten auf. Bei Selbstkäufergeschäften hat 
der Exporteur außer dem Warenpreis sogleich Frachten 
und Zölle zu bezahlen; er muß ferner dem Übersee- 
Kunden häufig langfristige Kredite einräumen, wenn er 
von dem ausländischen W ettbewerb, der lange Ziele (bis 
zu 5 Jahren und länger) gewährt, nicht aus dem Geschäft 
gedrängt werden will. Hieraus ergibt sich, daß der 
Exporteur nur in ganz besonderen Fällen den Fabriken 
Anzahlungen, die diese sicherlich wohl brauchen, leisten 
kann; e r  muß die Finanzierung der  Warenherstellung 
der Industrie und den ihr nahestehenden Finanzgruppen 
überlassen, um sich mit seiner Kraft der Erhaltung der 
Kundschaft zu widmen, damit er seiner volkswirtschaft
lichen Aufgabe, nämlich der Beschaffung von Aufträgen 
für die Industrie, gerecht werden kann. Da der Exporteur 
in Übersee ein großes W arenlager unterhalten muß, wird 
ihm von Fabriken, die Lagerware herstellen, und die den 
Absatz ihrer Fabrikate nach Übersee besonders fördern 
wollen, W are  in Konsignation geliefert.

Bekanntere Fabriken erhalten häufig unmittelbare An
fragen aus den Überseeländern. Eine besondere Bedeutung
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wird zweckmäßig solchen Anfragen nicht zugemessen, 
denn zahlungskräftige ernste überseeische Kaufliebhaber 
bringen ihre Anfragen und Aufträge lieber bei in ihrem 
Heimatlande wohnenden Importhäusern an, mit denen sie 
bei nicht gutem Ausfall der Lieferung nach ihren heimat
lichen Gesetzen und Gebräuchen verhandeln können. Die 
Fabriken tun deshalb gut, solche unmittelbaren Anfragen 
Exporteuren zur weiteren Bearbeitung anzuvertrauen; 
solches Vorgehen bewahrt die Fabrik vor Schädigung 
durch faule Kunden.

Vielfach bilden sich zwischen Fabrik und Exporteur 
besondere Beziehungen, die ihren Ausdruck darin finden, 
daß der Exporteur die Vertretung der betreffenden 
Fabrik für ein bestimmtes Gebiet übernimmt, d. h. der 
Exporteur verpflichtet sich, in dem betreffenden Gebiet 
für die betreffende Ware nur die Erzeugnisse der Fabrik 
zu führen, und umgekehrt verpflichtet sich die Fabrik, 
Geschäfte nach dem betreffenden Lande nur durch diesen 
Exporteur zu bearbeiten. Solche Abmachungen bestehen 
oft jahrzehntelang zu beiderseitiger Zufriedenheit und bieten 
die beste Gewähr für ein stetiges, steigendes Ausfuhrge
schäft, soweit dies die Absatzverhältnisse in dem be
treffenden Lande zulassen. Diese können sich aller
dings ändern, manchmal sogar recht plötzlich, denn 
in allen Ländern besteht das Bestreben, nationale Indu
strien zu schaffen, und die Regierungen sind schnell dabei, 
durch Schutzzölle diese nationalen Industrien zu schützen, 
selbst wenn der Schutzzoll zunächst für die große Masse 
der Bevölkerung des betreffenden Landes alles andre 
als segensreich und vorteilhaft ist. So ta t vor kurzem 
ein brasilianischer Senator den kennzeichnenden Ausspruch, 
daß er nicht wünsche, daß in Brasilien Petroleum ge
funden würde, weil sonst wahrscheinlich in kürzester Zeit 
durch Schutzzölle der Preis für Benzin aufs Doppelte 
steigen würde.

3. Warengüte und Lieferfrist
Nun zur Ware selbst. Die Güte der für die Ausfuhr 

bestimmten Waren muß, wenn nicht besondere Vorschriften 
bestehen, die beste sein. Auf den Überseemärkten treten 
die Waren aller Industrieländer miteinander in Wettbe
werb. Es ist falsch zu glauben, daß andre Länder für die 
Ausfuhr ihr schlechtestes und deshalb billigstes Material 
verwenden. Der Kunde in Überseeländern ist verwöhnt, 
und es bedarf aller Anstrengungen der deutschen Industrie', 
um in bezug auf ihre Güte nicht hinter dem Ausland zu
rückzubleiben. Fällt einmal eine deutsche Ware schlecht 
aus, so wird dies gern von dem ausländischen Wettbewerb 
dahin verallgemeinert, daß die deutsche Ware überhaupt 
minderwertig sei; z. B. verpaßt besonders der Engländer 
keine Gelegenheit, dem Ausland einzuhämmern, daß die 
deutsche Ware überhaupt minderwertig sei. Schon im 
Hinblick hierauf sollte sich jeder Erzeuger von Ausfuhr
waren der Verantwortung bewußt sein, daß seine Ware 
dazu beiträgt, je  nach Ausfall, das Ansehen der deutschen 
Erzeugnisse zu fördern oder zu schädigen.

Ebenso wichtig wie die Güte der Ware ist die Inne- 
iialtung der L i e f e r f r i s t .  Die lange Transportzeit 
inacht an sich schon den Kunden ungeduldig und ge- 
neigt, jede Lieferzeit eines ausländischen Fabrikanten zu 
lang zu finden. Der ausländische (besonders der ameri
kanische) W ettbewerb kommt dieser Neigung der Kund
schaft durch kurze Lieferzeiten, die innegehalten werden, 
sehr entgegen. ln Deutschland wird der pünktlichen 
Innehaltung der eingegangenen Lieferverpflichtungen 
leider nicht allgemein die notwendige Bedeutung beige
legt. Wird in Deutschland gestreikt — was leider noch

viel zu oft geschieht — und werden infolgedessen von den 
bestreikten Fabriken die Lieferzeiten nicht innegehalten, 
so wird dies gleich von dem rührigen ausländischen W ett
bewerb derar t verallgemeinert, daß die deutsche In
dustrie überhaupt nicht in der Lage sei, pünktlich zu liefern, 
weil in ihr Ausstände an der Tagesordnung seien. Manche 
Geschäfte gehen deshalb verloren, weil die ausländische 
Kundschaft nicht das Zutrauen hat, daß der deutsche 
Lieferer seinen Verpflichtungen auch pünktlich nach- 
kommen wird. Es ist nicht nur wichtig, daß man eine 
gute Ware liefert, sondern es ist ebenso wichtig, daß man 
sie pünktlich zum vereinbarten Liefertermin abliefert.

Ein gutes Ausfuhrgeschäft wird eine Fabrik nur dann 
machen, wenn sie dauernd einen Teil ihrer Fabrikation für 
die Ausfuhr bestimmt. W er nur dann Ausfuhraufträge 
haben möchte, wenn ihm das Inlandgeschäft nicht genug 
Aufträge bringt, wird meist nicht seine Rechnung finden. 
Auch sind Ausfuhraufträge nicht von heute auf morgen 
zu beschaffen.

4. Maßnahmen zur Steigerung des Vertriebs nach 
Übersee

Wie kann nun eine Fabrik den Absatz ihrer Ware 
nach Übersee fördern? Sie denkt zunächst an P r o p a 
g a n d a .  Man kann in Übersee viel Geld für Drucksachen, 
Zeitungsinserate und dergleichen ausgeben, ohne Nutzen 
davon zu haben. Ehe man sich in irgendeinem Überseeland 
Ausgaben für Propaganda macht, unterrichtet man sich 
zweckmäßig bei einem Kenner der Landesverhältnisse. 
Die Aufmachung der Drucksachen darf nicht für jedes 
Land nach denselben Gesichtspunkten erfolgen. Schon 
die Auswahl der Farben bei mehrfarbigen' Drucksachen 
bedarf sehr der Überlegung. Man prüfe, wieweit Druck
sachen Preise, Raummaße und Gewichte (zur Errechnung 
der Frachten) enthalten sollen. Codeworte für den Kabel
verkehr sind zweckmäßig, in besonderen Fällen auch C ode
bücher, die den Eigenarten des betreffenden Geschäftes 
entsprechende Phrasen enthalten. In und für Deutsch
land hergestellte Drucksachen enthalten für das Übersee
geschäft meist zuviel Text und zu wenig Bilder. Die 
Wahl der Sprache einer Drucksache ist nicht immer damit 
zu einer glücklichen Lösung gebracht, daß man die Landes
sprache des Absatzgebietes wählt. In Ländern, deren Be
völkerung sich in der Hauptsache durch starke Einwan
derung vermehrt, wie z. B. in den Staaten Südamerikas1, 
und in denen sich Sprachinseln der verschiedensten Völker 
befinden, wird öfters Text gleichzeitig in verschiedenen 
Sprachen zweckmäßig sein. Ist man sich in besonderen 
Fällen über die Wahl der  Sprache im unklaren, so wird 
es immer im Ausland einen besseren Eindruck machen, 
wenn ein Deutscher sich der deutschen Sprache bedient, 
als wenn er seine Schriftstücke statt in der Landessprache 
in einer mehr oder weniger gut gehandhabten ändern 
Sprache abfaßt.

Es genügt zur Herbeiführung möglichst vieler Ge
schäfte nicht allein, daß man eine gute Ware für diq 
Ausfuhr bereitstellt, sondern man muß sie auch gut auf- 
maehen. Diese gute A u f m a c h u n g  muß wieder dem 
Geschmack des betreffenden Bestimmungslandes angepaßt 
sein. Das ist dann besonders wichtig, wenn die W a te  
sich an einen Kundenkreis wendet, der nicht über be
sondere Fachkenntnisse verfügt. Von zwei gleich guten 
Waren wird diejenige bevorzugt werden, die besser auf
gemacht ist. Das bezieht sich nicht nur auf das äußere 
Aussehen, sondern auch z. B. auf die Verpackung in dem 
betreffenden Überseeland üblichen Mengen, Gefäßen, 
Größen u. dgl.
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Damit wird ein weiteres Gebiet berührt,  auf dem eben
falls sehr viel getan werden kann, um das Ausfuhrgeschäft 
zu fördern, nämlich die V e r p a c k u n g  s frage. Der 
überseeische Verkaufspreis wird nicht nur durch den reinen 
Warenpreis, sondern auch durch die Kosten für den 
Transport beeinflußt; die Kosten für die Seefracht sind 
unter Umständen recht beträchtlich. Der Fabrikant,  der 
infolge geschickter Verpackung die Seefracht für seine 
W are  möglichst gering halten kann, bekommt entweder 
für seine Erzeugnisse das mehr, was er an Seefraoht 
sparte, oder aber er kann billiger verkaufen und seine 
Mitbewerber aus dem Felde schlagen, ln manchen Ar
tikeln konnte eine Wettbewerbfähigkeit deutscher Ware 
mit z. B. amerikanischer W are erst dadurch erzielt werden, 
daß die Verpackungsfrage besonders studiert wurde. Man 
kann beim Besuch von Fabriken mancherlei Überraschungen 
erleben, wenn man sich nach der  Verpackung erkundigt. 
Neben gut geleiteten Fabriken, bei denen die Verpackung, 
auf das geringste Raummaß beschränkt, zeichnerisch fest
gelegt wird, findet man andre, bei denen auch heute noch 
nach Gefühl verpackt wird und ein und dieselbe Ware, 
seemäßig verpackt, einmal diesen, das andre Mal jenen 
Rauminhalt einnimmt (das gilt natürlich nicht für Massen
artikel, bei denen schon wegen der  Kosten eine gleich
mäßige, sorgfältig nach allen Gesichtspunkten ausgewählte 
Verpackungsart benutzt wird). Zur Herabdrückung der 
Seefrachtkosten gehört auch die Überlegung, wie weit, 
besonders bei Maschinen und Maschinenteilen, Konstruk
tionen u. dgl., ein Versand der W are in demontiertem 
Zustande möglich und  angebracht ist. Die Seefracht 
wächst ja bekanntlich nicht nur mit dem Raummaß eines 
Frachtstückes, sondern auch mit dessen Gewicht. Von 
Bedeutung ist das Frachtstückgewicht wegen der T rans
portmöglichkeiten für Lieferungen in das Innere eines 
Überseelandes. Gründliche Prüfung der Verpackungsfrage 
ist für die W ettbewerbfähigkeit ebenso wichtig wie gute 
Konstruktion und Herstellung der Ware. Die tüchtigsten 
Konstrukteure und Betriebsfachleute werden angestellt, um 
Konstruktion und Herstellung zu verbilligen. Aber auf 
die Verpackung wird oft nicht geachtet,  obwohl manches
mal durch raumsparende Verpackung mehr zu gewinnen 
ist als durch Konstruktion oder Betriebsverbilligung.

Jedes nach dem Auslande liefernde Unternehmen stellt 
sich zweifellos die Aufgabe, den Kunden durch seine Lie
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ferung zufriedenzustellen, um ihn als dauernden Abnehmer 
zu gewinnen. Wie schade ist es da, wenn eine an sich 
gute Ware infolge mangelhafter Verpackung in einem 
schlechten Zustande bei dem Kunden anlangt, so daß 
dieser nicht zufrieden sein kann. Es ist nun einmal so, 
daß in den Hafenstädten beim Be- und Entladen der 
Schiffe die Kisten nicht gerade mit Samthandschuhen an
gefaßt werden; damit muß man rechnen. Man darf sich 
nicht selbst durch den Glauben täuschen, daß die eine 
oder andre Kiste besonders schlecht behandelt würde; wer 
sollte daran ein Interesse haben?  Ist eine Kiste be
schädigt angekommen, so gehe man der  Sache in dem 
Verpackungsraume nach. Oft wird an sich ausreichend 
starkes Verpackungsmaterial so ungeschickt zusammen
gefügt oder verbunden, daß Beschädigungen unvermeid
lich sind. Man beachte, daß  bei einer Reise nach Über
see die W are d e r  feuchten Seeluft ausgesetzt wird. Die 
Kiste kann auch im Be- und Entladungshafen im Regen 
stehen; dies in Verbindung mit der  dumpffeuchten Schiffs
raumluft verlangt besondere Vorsichtsmaßregeln !).

Die vorstehenden Ausführungen zugrunde liegenden 
Erfahrungen wurden gesammelt im Ausfuhrgeschäft nach 
Südamerika, und besonders in der Ausfuhr von technischen 
Waren. Sie dürften aber sinngemäß auch für die Aus
fuhr nach ändern Überseeländern und für andre Waren 
gelten. —

Der Zweck dieser Ausführungen war, darauf hinzu
weisen, daß auch von der Selbsthilfe der Wirtschaft noch 
manches für die Förderung der Ausfuhr1 zu erwarten ist. 
Es wird noch allerlei Geld an weniger wichtiger Stelle 
ausgegeben, und es wird noch viel Zeit vertan durch 
Schriftwechsel über weniger wichtige Dinge, wie z. B. 
über Lieferbedingungen, obwohl deshalb schon Verhand
lungen zwischen Industrie und Exporteuren stattgefunden 
haben. Wenn man sich aber die Erkenntnis zu eigen 
gemacht hat, daß die deutsche Wirtschaft dringend eine 
Verstärkung der Ausfuhr braucht, so sollte man auch 
alles ausschalten, was diese behindert, und seine ganze 
Aufmerksamkeit darauf richten, wie man die Ausfuhr e r 
leichtert. [86]

*) Vergl. hierfür auch den Aufsatz von Kalkowski: „Verpackung und Versand“ in diesem Heft S. 154. Die Schriftl.

D a s  F ra ch ten  w e s e n  d er  G e g e n w a r t
Von H a n s  P i e n i n g ,  Köln 

Inhalt: Eisenbahn  — W asserstraßen  — K ra ftverkehr  — Flugw esen

Mit der zunehmenden Zahl der Verkehrsmittel nach 
Art und Größe steigt die Bedeutung und gleichzeitig die 
Schwierigkeit des  Frachtenwesens. Die deutsche W irt
schaft muß an dieser Entwicklung das größte Interesse 
haben, weil sie der  H auptträger  der Rentabilität der  Ver
kehrsunternehmungen ist und hinsichtlich der Zufuhr der 
Rohstoffe zu den Verarbeitungsstellen und der Abfuhr der 
Halb- und Fertigerzeugnisse auf die verschiedenen Ver
kehrsunternehmungen und Verkehrsmittel angewiesen ist. 
Vier g roße Verkehrsunternehmungen für die G üterbew e
gung  sind dabei zu beachten:

1. Die Eisenbahnen,
2. Die Wasserstraßen,
3. Der Kraftwagen,
4. Das Flugwesen,

deren Tarifgestaltung in folgenden Ausführungen betrach
tet werden soll.

1. Das Tarifwesen der Eisenbahn
Tarif- und Finanzpolitik der Eisenbahnen bilden eine 

innere Verbundenheit , weil die Finanzkraft des U nter
nehmens von der  Entwicklung der Tarife in Verbindung 
mit dem Verkehrsumfang abhängig  ist. Grundsätzlich 
sind zu unterscheiden: Kilometertarife und Staffeltarife. 
U nter den ersten versteht man Tarife, deren Frachtsätze 
mit der  Entfernung gleichmäßig wachsen, bei denen die 
N ormal-Transportgebühren in allen Entfernungen gleich 
sind. Staffeltarife sind Tarife, deren Frachtsätze nach 
zwei Richtungen, horizontal und vertikal, gestaffelt au f
gebaut sind, und zwar so, daß die Sätze von bestimmten
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111 Grundentfernungen, nämlich von den Punkten, bis zu
einet denen der Verkehr durchweg ausgeführt wird, nacli den 

so diu nahen Entfernungen steigend und nach den weiten Ent- 
®ih fernungen fallend gestaffelt sind. Die horizontale Staffe
ln dj lung ist die Spannung zwischen den einzelnen Klassen, die 
' h . vertikale Staffelung die Absenkung der Tarifsätze nach 
iäti, den Entfernungen. Seit 1924 ist i n  D e u t s c h l a n d  der 

nach diesen Grundsätzen aufgebaute S t a f f e l t a r i f  ein- 
kt geführt, der den ausgesprochenen Zweck erfüllen sollte, 

eine gerechte Verteilung der Wettbewerbverhältnisse inner- 
ia halb der deutschen Grenzen herbeizuführen. Es ist eine

Streitfrage, ob dieses Ziel in der Tat erreicht ist, oder ob
nicht durch die vertikale Staffelung eine Störung der 
bisherigen Standortfrage der Industrie herbeigeführt ist. 
Ein bewußtes Ziel ist zweifellos erreicht worden, nämlich
die weit von den Produktionsgebieten liegenden Landes-

; teile, wie z. B. Bayern und Ostpreußen unter Ausnutzung 
der Staffelsätze in Bezug ihrer Rohstoffe und sonstigen 
Bedarfsgüter zu begünstigen. Durch die gleichzeitige 
stärkere Belastung der Nahentfernungen ist der Rohstoff
und Halbzeugverkehr, der sich in der Regel nur in gelingen 
Entfernungen bewegt, stärker herangezogen worden, so 
daß man nicht mit Unrecht von einer Verschiebung der 
Standorte der Industrie sprechen kann, die sich von jeher 

f¡, zur Ersparung von Frachten in der Nähe der Rohstoff
gebiete angesiedelt hatte und im Kilometertarif gegenüber 
den Staffelsätzen des heutigen Tarifs wesentlich mehr ge
schont war. Hierüber gehen auch heute noch die Mei
nungen stark auseinander, ohne daß damit ein ausdrück
liches Verlangen zur Rückkehr des Kilometertarifs zum 
Ausdruck kommen soll. In den Rohstoffklassen des Kilo
metertarifs war im übrigen der Grundsatz der Staffelung 
bereits vorgesehen, wenn auch in andrer Form, nämlich 
in der Zweiteilung der Sätze, während heute die Staffe
lung von 10 zu 10 km Entfernung durchgeführt ist.

H e u t i g e s  T a r i f s c h e m a :
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Wie im Kilometertarif, so sind auch im Staffeltarif 

Normal-(Spezial-)Klassen und Ausnahmetarife vorgesehen. 
Schon im Jahre 1876 betonte der Bundesrat des Deutschen 
Reiches, daß die Einheitlichkeit im deutschen Tarifwesen 
gewahrt werden müsse, und daß bei Bildung der Tarife 
eine Verkehrserschwerung zu vermeiden sei. Dieser 
Gedanke der Schonung und Berücksichtigung der deut
schen Volkswirtschaft hat im Reichsbahn-Gesetz ebenfalls 
Ausdruck gefunden. Zum Zwecke der W ahrung und 
Überwachung dieses grundsätzlichen Standpunktes ist im 
Jahre 1877 die S t ä n d i g e  T a r i f k o m m i s s i o n  und 
gleichzeitig, um die dauernde Verbindung mit der deut
schen Wirtschaft herzustellen, der A u s s c h u ß  d e r  V e r 
k e h r s i n t e r e s s e n t e n  eingesetzt worden, die in ge
meinsamer Beratung für die Fortbildung des Tarifs und 
seiner Anwendungsbedingungen zu sorgen haben. Erste 
und hauptsächlichste Aufgabe dieses wichtigen Organs 
ist die Einteilung der Güter in die einzelnen Tarifklassen 
und die Aufstellung der Grundsätze für die Frachtberech
nung. Durch die gemeinsame Arbeit ist ein dauernder 
Kontakt zwischen den deutschen Eisenbahnen und der 
deutschen Wirtschaft hergestellt worden. Dieses Organ 
ist mit Rücksicht auf seine wichtigen Aufgaben und seine 
hervorragenden Leistungen auch nicht von den Umwäl

zungen berührt worden, denen sich die Reichsbahn hat 
unterziehen müssen; es ist auch bestehen geblieben bei der 
heutigen Form als Reichsbahngesellschaft. Das Tarif
organ ta g t  viermal im Jahre und erledigt in seinen 
Sitzungen zahlreiche Tarifwünsche und Fragen, die teils 
aus Wirtschaftskreisen vorgebracht, teils von den Eisen
bahnen selbständig aufgerollt werden. Die zur Einfüh
rung beschlossenen Beratungsgegenstände bedürfen der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde, des Reichsverkehrs
ministeriums, das von der Reichsregierung mit der Über
wachung der Tarifverhältnisse beauftragt ist. Erst mit 
dieser Genehmigung werden die Beschlüsse des Tarif
organs nach gehöriger Veröffentlichung eingeführt, wobei 
zu berücksichtigen ist, daß Tariferschwerungen erst zwei 
Monate nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten dürfen.

ln den letzten Jahren hat die ständige Tarifkom
mission zwei bedeutungsvolle Fragen zu lösen gehabt, 
nämlich die Umwandlung des Kilometertarifs in den 
Staffeltarif (große Tarifreform) und am 1. August 1927 
die Revision des Staffeltarifs (kleine Tarifreform). Ab
gesehen von der absoluten Höhe der Tarifsätze ist als 
die wichtigste Aufgabe die Einteilung der Güter in die 
einzelnen Klassen anzusehen. Diese Einteilung hat in 
jahrzehntelanger Entwicklung den Erzeugungsverhältnissen 
der deutschen Wirtschaft zu folgen versucht, ist daher
wie diese Entwicklung dauernd in Fluß. Die Benennung 
der Güter in der Gütereinteilung ist nach Möglichkeit nach 
den handelsüblichen Benennungen der Güterarten in ge
meinschaftlicher Beratung gewählt, wobei es natürlich ist, 
daß nicht nur Abweichungen in der Benennung der sehr 
zahlreichen Güterarten — es sei nur an die vielseitigen 
Erzeugnisse der Eisen- und Stahlindustrie erinnert — in 
der Gütereinteilung enthalten, sondern auch viele im Han
del vorkommenden Güterarten nicht berücksichtigt sind.
Die Eisenbahn-Verkehrs-Ordnung (E.V.O.) sieht daher 
schon grundsätzlich vor, daß bei der Inhaltsangabe im 
Frachtbriefe für die in der Gütereinteilung des Tarifs be
nannten Gegenstände die Benennungen des Tarifs, im 
übrigen die handelsgebräuchlichen Benennungen zu wählen 
sind. Die r i c h t i g e  B e n e n n u n g  d e r  z u m  V e r 
s a n d  k o m m e n d e n  G ü t e r  i m  F r a c h t b r i e f e  i s t  
d e s h a l b  v o n  g r ö ß t e m  W e r t ,  weil der Absender 
nach § 57 der E.V.O. alle Folgen, die sich aus un
genauen, unvollständigen und unrichtigen Angaben im 
Frachtbrief ergeben, zu tragen hat, und zwar auch 
hinsichtlich der Berechnung der Fracht. Die recht
liche Seite dieser Bestimmung, über die in der Rechtslite
ratur keine Einigkeit herrscht, soll hier nicht behandelt 
werden.

Die G ü t e r e i n t e i l u n g  sieht einen Werttarif  vor, 
d. h. die wertvollen Güter,  besonders die Fertigwaren ge
hören zu den mit hohen Sätzen ausgestatteten Klassen, die 
Rohstoffe dagegen zu den niedrigsten Klassen, wobei die 
Abstufung der Güter in vorsichtiger Weise nach ihrem1 
Charakter, ihrem Wert, Bearbeitungsgrad und Verwen
dungszweck stattgefunden hat. Außer den Eil- und Fracht
stückgutklassen sieht der Tarif  sieben Normalklassen 
(A bis G) vor, die jede für sich in Unterklassen geteilt 
ist, und zwar die Klassen von A bis F in je eine 5, 10 
und 15 t-Klasse und die Klasse G in eine 10 und 15 t- 
Klasse. Die 15 t-Klasse stellt bei allen Wagenladungs- 
k’lassen die Hauptklasse dar, weil der 15 t-Wagen im 
deutschen Wagenpark als der normale W agen anzusehen 
ist. Die 5 und 10 t-Klassen liegen in ihren Frachtsätzen 
bestimmte Anteile über den Hauptklassen. Durch diese 
Regelung ist eine möglichst gerechte Frachtberechnung für 
die der Eisenbahn übergebenen Sendungen gewährleistet.
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Für  die A n w e n d u n g  d e s  G ü t e r t a r i f s  be
stehen Grundsätze, deren Aufstellung und Fortbildung 
gleichfalls Aufgabe der Ständigen Tarifkommission ist. 
Hiernach wird die Stückgutfracht für die als Stückgut 
aufgelieferten und die Wagenladungsfracht für die Sen
dungen berechnet, die als Wagenladung mit einem Fracht
brief zur Beförderung aufgeliefert werden. Diese Frach t
berechnungsgrundsätze geben gleichzeitig Auskunft über 
die Abrundung der Gewichte, die der Frachtberechnung zu
grunde zu legen sind (und zwar werden Stückgüter auf 
volle 10 kg und W agenladungsgüter auf volle 100 kg ab
gerundet), ferner über die Mindestfrachten und über die 
Behandlung der Sendungen, die sich aus verschieden
artigen nach verschiedenen Klassen tarifierenden Gütern 
zusammensetzen, endlich über die Behandlung besonderer,  
von der gewöhnlichen Art abweichenden Sendungen, wie 
z. B. Sperrgüter, Fahrzeuge, Flugzeuge, Privatwagen und 
Lademittel. Die Fortbildung dieser Grundsätze und Tarif
vorschriften geschieht ebenfalls in vollkommenem Einver
nehmen mit d e r  Wirtschaft, so daß über die innere Aus-i 
gestaltung des Tarifs ein Meinungsstreit nicht entstehen 
kann. Dem Tariforgan steht für die möglichst genaue 
Beurteilung der  Unterbringung der einzelnen Güterartert 
in die verschiedenen Klassen eine chemische U nter
suchungsanstalt zur Verfügung, so daß die Zusammen
setzung d e r  einzelnen Güter, ihre Herstellung und ihre 
Verwendung hierbei volle Berücksichtigung finden.

Streit entsteht in der Regel nur über die absolute 
H ö h e  d e r  F r a c h t s ä t z e .  Die Ausgaben des Ver
kehrsunternehmens sind für diese Tarifhöhe entscheidend. 
Die Ausgabenseite des Etats der Deutschen Reichsbahn
gesellschaft ist immer Gegenstand der öffentlichen Kritik 
gewesen und bildet auch gegenwärtig  den Ausgangspunkt 
der öffentlichen Erörterungen über die Absichten der 
Reichsbahngesellschaft, die Tarife zur Deckung notwen
d iger Ausgaben zu erhöhen. Es soll hier nicht untersucht 
werden, ob die Möglichkeit vorhanden war oder ist, die 
Ausgaben vorsichtiger zu behandeln oder andre M aßnah
men ins Auge zu fassen, um die Tarife bei Deckung der 
Ausgaben unberührt zu lassen, sondern es soll hierdurch 
lediglich auf die eingangs erwähnte enge Verbundenheit 
der Tarifpolitik mit der Finanzpolitik hingewiesen werden, 
die in außerordentlich bedeutungsvoller Verbindung mit der 
deutschen Wirtschaft steht. Diese Verbindung wird d a 
durch besonders augenfällig, daß die Einnahmen aus dem 
Güterverkehr allein bei der Deutschen Reichsbahngesell
schaft monatlich durchschnittlich 270 Mill. RM oder jähr
lich rd. 3,2 Milliarden RM betragen. Bei der  hohen 
sozialen und steuerlichen Belastung der deutschen W ir t
schaft spielt eine etwaige Erhöhung der  Tarife natur
gemäß eine erhebliche Rolle, so daß die Einsprüche gegen  
die .Absichten der Reichsbahngesellschaft durchaus ihre 
Erklärung finden.

Außer den hier behandelten Normaltarifen enthält der 
deutsche Gütertarif  eine große Anzahl von A u s n a h m e 
t a r i f e n ,  die aus verschiedenen Gründen eingeführt sind 
und je nach ihrem Zweck eine mit Rücksicht auf die W ett
bewerbverhältnisse der deutschen Wirtschaft mehr oder 
weniger große Beweglichkeit zeigen. Zunächst kommt 
bei den Ausnahmetarifen die Rücksicht auf volkswirt
schaftliche Belange zum Ausdruck. So sind ents tanden 
der  Ausnahmetarif für Holz (Forstwirtschaft), für G ruben
holz (Bergbau), für Düngemittel (Landwirtschaft), für 
Steine (Wegebau), fü r  Erze (Hüttenindustrie), für Kohle 
(Bergbau und allgemeine volkswirtschaftliche Belange). 
Die hier genannten Ausnahmetarife sind allgemeine Aus
nahmetarife zum Unterschied von ändern, die von Zeit-
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umständen und besonderen Verhältnissen abhängig  sind. 
Besonders wäre hier zu nennen der Notstandstarif, der 
eine Anzahl bestimmter Lebensmittel enthält und für be
stimmte Zeit Geltung hat. Einen besonderen Rahmen
nehmen die Ausnahmetarife ein, die lediglich aus Wett
bewerbrücksichten aufgestellt  sind, wie z. B. die Seehafen- 
Ein- und Ausfuhrtarife, die außer dem verkehrswerbenden 
Zweck die Interessen der deutschen Seehäfen gegenüber 
dem W ettbew erb ausländischer Häfen schützen sollen. 
Der Seehafenausnahmetarif  für Eisen und Stahl (35) hat 
sowohl für die deutsche Wirtschaft wie für die Seehäfen 
eine besondere Bedeutung. Endlich besteht eine große 
Zahl von Ausnahmetarifen, die einen ausgesprochenen ver
kehrswerbenden Zweck erfüllen sollen; so die zahlreichen 
Durchfuhr- und Einfuhrtarife, die aus der  Notwendigkeit 
entstanden sind, den nach dem Krieg um Deutschland 
herumgeleiteten oder auf dem Seewege auf großen Um
wegen beförderten Gütern wieder die natürliche Rich
tun g  zu geben, nämlich durch das für diesen Durchgangs
verkehr zentral gelegene Deutschland. Das betrifft sowohl 
den Ost-West- wie den Nord-Süd-Verkehr. Der Um
stand, daß heute gerade bei der Wahl der Beförderungs
wege die Transportkosten ausschlaggebend sind, führte 
dazu, daß die Zahl der Durchfuhrtarife stark anwuchs, 
weil es sich darum handelte, möglichst restlos die Durch
fuhrgüter wieder zu erfassen. Eine Schädigung deutscher 
Wirtschaftsinteressen sollte grundsätzlich hierbei aus
geschlossen sein. Soweit feststellbar ist, hat die Reichs
bahn auch darauf Rücksicht genommen.

Endlich sind die W ettbew erb tar ife  zu erwähnen, die 
sich gegen andre Verkehrstraßen und Verkehrsmittel richten. 
Es handelt sich da um den W e t t b e w e r b  m i t  d e n  
W a s s e r s t r a ß e n  und dem Kraftwagen. Wasserstraßen 
und Eisenbahn teilen sich im allgemeinen die Bewälti
gung  des Verkehrs, besonders des Massengutverkehrs. 
Diese gegenseitige Ergänzung  kommt in den Tarifen 
durch die Wasserumschlagstarife zum Ausdruck. Es unter
liegt aber keinem Zweifel, daß durch die Übernahme von 
Massengütern auf die W asserstraßen der Eisenbahn unter 
Umständen starker Schaden zugefügt werden kann. Man 
wird es der Eisenbahn daher nicht verargen können, wenn 
sie in bestimmten Fällen durch billigere Sondertarife den 
Verkehr an ihre Linien zu fesseln sucht. Die moderne 
Ausgestaltung des W agenparks mit G roßraumwagen, d. h. 
die Zusammenfassung großer Lademengen auf engem 
Raum, spielt dabei eine erhebliche Rolle, weil mit der 
Verbilligung d e r  Betriebskosten die Möglichkeit de r  Ge
w ährung  verkehrswerbender Tarife gegeben ist. So ist 
der Kohlenausnahmetarif  6 i für die Beförderung von 
Kohlen in Großraum-Pendelzügen vom Ruhrgebiet und 
Oberschlesien nach Berlin-Rummelsburg entstanden.

Die Beweglichkeit des Ausnahmetarifwesens zeigt sich 
außerdem in den Zeit- und Mengentarifen, die nur für be
stimmte Zeit gelten und in dieser Zeit die Beförderung 
bestimmter Mengen verlangen. Hierdurch wird erreicht, 
daß diese Beförderungsmengen bestimmt an die Eisenbahn
linien gefesselt werden. Hierbei sei besonders auf die 
Kohlen-Kiistentarife hingewiesen, die rieben dem verkehrs
werbenden Zweck den Absatz deutscher Kohle in den 
sogenannten bestrittenen Küstengebieten gegenüber dem 
W ettbew erb der  Auslandskohle heben sollen. Eine große 
'Anzahl andrer Mengentarife vervollständigt das bunte Bild 
der Ausnahmetarife, nach denen nach eigener Angabe der 
Reichsbahn etwa 70 vH aller G ü ter  gefahren werden.

Daß über den Zweck und die innere G estaltung der 
einzelnen Tarife zwischen Eisenbahn und Wirtschaft häufig 
Meinungsverschiedenheiten auftreten, erscheint selbstver
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ständlich. Die Entscheidung über die Einführung von 
Ausnahmetarifen liegt beim Reichsverkehrsminister, der 
von der  Reichsregierung allgemein ermächtigt worden 
ist, im Namen des Reichs selbständige Entscheidungen in 
Tariffragen zu treffen. Hierdurch kommt gleichzeitig 
zum Ausdruck, daß die Tarifhoheit verfassungsgemäß beim 
Reich liegt. Durch die Aufsichtstätigkeit wird auch die 
Einheitlichkeit des deutschen Tarifwesens bei allen deut- 
sehen Bahnen gewahrt,  die im Gesetz dadurch besonders 
festgelegt ist, daß eine Abweichung von den Tarifen zu
gunsten eines einzelnen verboten und nichtig ist.

2. Die Wasserstraßen
Das Tarifwesen der Wasserstraßen zeigt keine solche 

Einheitlichkeit wie das der Eisenbahn. Die Entwicklung 
der Wasserfrachten ist abhängig vom jeweiligen Wasser
stand, von Angebot und Nachfrage der Schiffsgefäße, von 
den Umschlagsanlagen, von den Anlagekosten der künst
lichen Wasserstraßen, dem Ausbau und der Unterhaltung 
der künstlichen und natürlichen Wasserstraßen, vom 
Schleppmonopol u. a. m. Diese vielseitigen Grundlagen 
führen dazu, daß die Frachten außerordentlich verschieden 
sind und eine einheitliche Form nicht zeigen können. In 
Angebot und Nachfrage der Schiffsgefäße ist schon eine 
handelsmäßige Gestaltung der Frachten begründet, die 
an einzelnen Wasserstraßen, wie z. B. am Rhein, auch 
börsenmäßig behandelt und gehandelt werden. Ihrer Natur 
nach und auch hinsichtlich der Größe der Schiffsgefäße 
(Kähne) kommen die Wasserstraßen vornehmlich für den 
Verkehr mit Massengütern in Betracht, die eine hohe 
Frachtbelastung nicht ertragen können. Kohle, Erze, 
Steine bilden daher auch auf fast allen Wasserstraßen den 
Hauptteil der Beförderungsgüter, wenn auch wertvollere 
Güter, auch Stückgüter in erheblichem Umfange zur Be
förderung gelangen, meist von Erzeugungsgebieten, die 
unmittelbar am W asser gelegen sind. Die Frachten der 
Wasserstraßen sind im allgemeinen viel niedriger als die 
Frachten der Eisenbahnen, selbst die der künstlichen 
Wasserstraßen, die mit hohen Anlagekosten belastet sind. 
Es soll hier keine Untersuchung über die Entstehung der 
Selbstkosten, die für die Bildung der Frachtenhöhe grund
legend sind, angestellt werden, sondern nur die Tatsache 
festgestellt werden, daß die Wasserstraßen für die Ver
kehrsausführung ebenso unentbehrlich sind wie die Eisen
bahnen, und daß beide Verkehrstraßen sich im Dienst der 
deutschen Wirtschaft gegenseitig ergänzen müssen und 
die viel erörterte Frage nicht heißen darf „Wasserstraße 
o d e r  Eisenbahn“ , sondern „Wasserstraße u n d  Eisen
bahn“ x).

Der wirtschaftliche Erfolg, der mit der einen oder 
ändern Verkehrstraße erzielt werden kann, wird bei der 
Frage der Ausgestaltung und Benutzung der Wasserstraßen 
oder der Eisenbahnen immer ausschlaggebend sein müssen. 
Für die Tarifierung der einzelnen W assergüter besteht eine 
vom Reichsverkehrsministerium herausgegebene G üter
einteilung, die insbesondere die sperrigen Güter mit 
höheren Frachten belegt als nicht sperrige Güter.

3. Der Kraftwagen
Die außerordentliche Ausdehnung des Kraftwagens 

hat diesem modernen Verkehrsmittel für den Güterverkehr 
eine ausgedehnte Bedeutung gegeben, die mit der weite
ren Entwicklung der  Lastkraftwagenindustrie und der Zahl 
der in den Dienst der Wirtschaft gestellten Wagen steigt.

Die Frachten sind im Kraftwagenverkehr ebenso verschie
den wie im Wasserstraßen verkehr; vielleicht noch ver
schiedener, weil im Kraftwagenverkehr die Art der Güter, 
der Zustand der Straßen, die Auslastung der Wagen, die 
steuerliche Belastung, der Reparaturgrad und die Preise 
der Betriebstoffe bei der Berechnung der Selbstkosten 
berücksichtigt werden müssen. Grundsätze für diese 
Selbstkostenberechnung aufzustellen ist ebenso schwierig 
wie für die Selbstkostenberechnung der Eisenbahn. T a t
sache ist, daß der Kraftwagen bereits ein ernster Mit
bewerber der Eisenbahn ist, besonders im Nahverkehr, in 
dem der sogenannte Geschäftskundenverkehr fast restlos 
auf den Kraftwagen übergegangen ist. (Vgl. S. 158.) Aber 
auch Massen- und Schwergut wird in großem Umfange auf 
den Kraftwagen gelegt, vor allem wenn es weniger auf die 
Frachtkosten als auf die Schnelligkeit der Verkehrsaus ■ 
führung ankommt. Preisersparend kommt dabei in Betracht, 
daß An- und1 Abfuhr nach und von der Eisenbahn wegfällt 
und der Verkehr sich unmittelbar von Fabrikhof zum 
Fabrikhof abwickelt. Diese Entwicklung wird von der 
Reichsbahn aufmerksam verfolgt, die auch eine eigene G e
schäftstelle für den Kraftwagenverkehr unterhält. Zum 
Zwecke der Dienstbarmachung des Kraftwagens für den 
Eisenbahnverkehr hat die Reichsbahngesellschaft mit den 
in Deutschland organisierten öffentlichen Kraftwagen
gesellschaften einen Vertrag abgeschlossen, wonach diese 
Gesellschaften nach Vereinbarung mit der Eisenbahn einen 
gewissen Teil der Eisenbahiigüter übernehmen. Dieser so
genannte E i s e n b a h n - K r a f t w a g e n v e r k e h r  voll
zieht sich nach den Frachten des Eisenbahngütertarifs. Es 
trit t also durch die Einsetzung des Kraftwagens für diesen 
Verkehr keine Frachterhöhung ein. Diese Entwicklung 
hat auf die Frachtverhältnisse des freien Kraftwagenver
kehrs indes keinen Einfluß gehabt. Hier werden für die 
Bemessung der Fracht meist Angebot und Nachfrage und 
besondere Vereinbarungen zwischen Kraftwagenbesitzer 
und Verkehrtreibenden ausschlaggebend sein. Die Reichs
bahn berechnet den Einnahmeausfall durch die Abwande
rung der Güter auf den Kraftwagen auf rd. jährlich 
100 Mill. RM.

4. Flugwesen

Das öffentliche Flugwesen ist zusammengefaßt in der 
Deutschen Lufthansa, die in dauernder Fühlung mit der 
Aufsichtsbehörde, dem Reichsverkehrsministerium, steht 
und sich hinsichtlich der Güterbewegung noch in 
der Entwicklung befindet2). In Anbetracht der hohen 
Selbstkosten des Flugverkehrs sind die Tarife im Verhält
nis zu den Frachten der übrigen Verkehrsmittel hoch, so 
daß — auch in Ermangelung genügender Raumverhält
nisse — dieser Verkehr nur für einen gewissen Teil von 
Gütern in Betracht kommt. Vornehmlich sind es kost
bare und leicht verderbliche oder besonders eilige Güter,  
für die dieser Beförderungsweg gewählt wird. Erst mit 
der Einstellung besonderer Frachtflugzeuge und nach Ver
billigung der Frachten wird eine Ausdehnung dieses Ver
kehrs möglich sein, der aber vor der Hand einen ernsten 
Wettbewerb für die Eisenbahnen nicht darstellt. Die 
Deutsche Reichsbahngesellschaft hat aber, um diesen 
Schnellverkehr der Wirtschaft leichter dienstbar zu machen, 
mit der Deutschen Lufthansa einen Vertrag über einen 
Gemeinschaftsverkehr abgeschlossen, der auf der Eisen
bahn als Expreßgut ausgeführt und den Lufthäfen durch 
Organe der Lufthansa zur Weiterbeförderung zugeführt wird.

i) Vergl. in diesem Zusammenhang Dr. Böttger, Das Selbstkostenproblem in der Verkehrswirtschaft und der Planwirtschaftsgedanke. 1927 S. 321. 2) Prof. Dr.-Ing. Pirath, Die Wirtschaftlichkeit des Luftverkehrs. S. 85.
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Durch Ausdehnung dieser „Flei-Verkehr“ genannten Ver
kehrsart auf den internationalen Verkehr wird eine Ver
mehrung der zur Beförderung gelangenden Mengen m ög
lich sein. Die Frachten des Flugverkehrs stehen fest, 
jedoch gew ährt die Lufthansa Rabatte, und zwar bei 
Auflieferung von 26 bis 50 kg 5 vH, von 51 bis 75 kg 
10 vH, von 76 bis 100 kg 15 vH und darüber 20 vH. 
Durch dieses Rabattsystem erhalten die Lufttarife eine 
gewisse Beweglichkeit, wobei gleichzeitig ein nicht zu 
verkennender Anreiz für die verkehrtreibende Welt g e 
geben ist.

5. Schlußbetrachtung

Für die Gestaltung der Tarife bei den einzelnen Ver
kehrsarten sind in erster Linie die Selbstkosten des U nter
nehmens maßgebend. Die Senkung der Selbstkosten zum 
Wohle der gesamten Wirtschaft und eine erträgliche Höhe 
der Tarife muß das höchste Ziel jedes Verkehrsunter
nehmens sein, das im Dienste der öffentlichen Verkehrs
ausführung steht. Nicht gegenseitige Bekämpfung der 
einzelnen Verkehrsmittel und Verkehrstraßen, sondern eine 
allen Teilen gerecht werdende Gemeinschaftsarbeit kann 
die Erreichung dieses Zieles erleichtern. [78]
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1. Gefahrenverteilung und -abwälzung —
Das Bedürfnis nach universeller Deckung

Die Gefahren auf dem W eg  der W are  vom Her- 
stellungs- zum V erwendungsort müssen nach Möglich
keit aus dem Verhältnis des Verkäufers zum Käufer aus
geschaltet werden. Durch den Kaufvertrag wird deshalb 
in der  Regel eine Partei ausdrücklich mit dem Risiko der 
Reise belastet; diese gefahrtragende Partei hat die Auf
gabe, die Gefahren auf den Transportversicherer abzuwälzen.

Mit einer solchen Aufgabenverteilung wird jedoch 
selten eine völlige Gefahrentlastung der  vertragsgemäß 
„risikofreien“ Partei erreicht, obwohl dies in Wirtschafts
kreisen häufig angenommen wird. Liefert z. B. der Ver
käufer seine W are „ab Fabrik“ , so beginnt die Gefahr des 
Käufers doch ers t mit dem Augenblick, in dem die Ware 
das Fabrikgrundstück verläßt. Der W eg der  W are von 
dem nach der Herstellung gewählten Stapelplatz bis zum 
Fabriktor (je nach der  Größe des Betriebes wird dieser 
W eg  verschieden weit sein) bleibt also ein Risiko des Ver
käufers. Auf G rund seiner „Übersendungspflicht“ muß der 
risikofreie Verkäufer ferner für solche Nachteile eintreten, 
die auf die Art der Verpackung oder auf die Wahl des 
Transportmittels  und der Transportanstalt zurückgeführt 
werden.

Die Gefahrenabwälzung auf den Versicherer wird g e 
wöhnlich in möglichster Vollständigkeit und Lückenlosig
keit erstrebt: der  Transportversicherer soll „alle Gefahren“ 
tragen! Das Bedürfnis nach Versicherungsschutz, in 
dieser Weise umfassend und absolut ausgesprochen, zeigt 
die Schwierigkeit an, die Vielzahl aller Transportgefahren 
im einzelnen anzugeben. Der Transportversicherer geht 
auf dieses Bedürfnis ein; im Gegensatz zu ändern V er
sicherungszweigen, die eine einzelne bestimmte Gefahr 
decken (das Feuer, den Einbruch-Diebstahl, den U n 
fall usw.), beruht die Transportversicherung auf dem 
Grundsatz der Universalität der  Gefahren! Die „Allge
meinen Deutschen Seeversicherungs-Bedingungen“ von 
1919 (A. D. S.) sagen im § 28:

„D er Versicherer trägt,  soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, alle Gefahren, denen das Schiff oder die 
G üter  w ährend der Dauer der  Versicherung ausgesetzt 
sind.“

Die E inschränkung in diesem Satz: „soweit nicht ein 
anderes bestimmt ist“ deutet jedoch schon darauf hin,

daß der Versicherungsschutz trotzdem nicht allumfassend 
ist. Der Transportversicherer kann nicht restlos für alle 
Schäden, die während eines Transportes vorfallen, ein
tre ten ; eine Versicherung „gegen alle G efahren“ , wie sie 
in kaufmännischen Kreisen häufig als selbstverständlich 
gefordert wird; gibt es in Wirklichkeit trotz des genann
ten Grundsatzes also nicht! Um so wichtiger ist es aller
dings, den versicherbaren Gefahrenkreis möglichst er
kennbar abzugrenzen bzw. im Einzelfall s te ts  den erhal
tenen Deckungsumfang zu wissen.

2. Der materielle Umfang des Versicherungsschutzes
— Versicherte und nichtversicherte Gefahren

Die Schäden an den unterwegs befindlichen Gütern 
sind in der Hauptsache auf drei Gefahrenbereiche zurück
zuführen, für die der Transportversicherer regelmäßig 
einzustehen pflegt:

a) Der T r a n s p o r t v o r g a n g  als Schadens
ursache: Unfall der Eisenbahn, des Autos, des 
Flußkahnes, des Dampfers (Strandung); Zusam
menstoß von Transportmitteln usw.

b) Die h ö h e r e  G e w a l t :  Feuer, Blitz, Erdbeben, 
Schiffstrandung usw.

c) E i n g r i f f e  d r i t t e r  P e r s o n e n :  Diebstahl, 
Feuer, mutwillige Beschädigung usw.

Die Folgen solcher Ereignisse, die oft ineinander
greifen, sind entw eder Verlust der versicherten Güter 
(Total- oder Teilverlust) oder eine Beschädigung. Die 
Güter können allerdings auch unversehrt bleiben, jedoch 
durch das Schadensereignis unmittelbar belastet sein, näm
lich z. B. durch ihre Beitragspflicht gegenüber  der G e
fahrengemeinschaft der Havarie-grosse, in der ein Kapitän 
zur Rettung von Schiff und Ladung aus einer gemein
samen Gefahr Maßnahmen getroffen hat, deren Kosten 
von den gerette ten  W erten  zu tragen  sind.

In allen diesen Fällen ist eine gemeinsame Tatsache 
gegeben: es handelt sich um Schäden, die während der 
T ransporte  eintreten k ö n n e n ,  nicht aber eintreten 
m ü s s e n .  Der Grundsatz der Zufälligkeit der  Schäden 
ist also g ew ah r t !

Wann ist ein Transportschaden nicht mehr oder nicht 
ganz im Sinne der  Transportversicherung zufällig? Es
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sind u. a. (nur einige wichtige Punkte können berührt 
werden) drei Möglichkeiten nachteiliger Ereignisse zu 
beachten, die für den Kaufmann von Bedeutung sind:

I. Die N a t u r  d e r  W a r e  - muß geeignet sein, die 
normalen Anforderungen eines Transportes zu überstehen! 
Ist dies der Fall, dann läßt sich unter bestimmten Vor
aussetzungen der  Versicherungsschutz auch auf die G e
fahrmöglichkeit, die an sich in der Natur der Ware be
gründet liegt, ausdehnen. So pflegt eine Maschine bruch- 
empfindlich zu sein, namentlich wenn sie aus Gußeisen 
hergestellt ist; ebenso liegt bei Glaswaren, bei Steingut
waren usw. eine natürliche Bruchgefahr vor. Bruch
schaden tritt auf dem Transport jedoch nicht notwendiger
weise ein, wenn Verpackung und Behandlung der Güter 
mit der nötigen Sorgfalt geschieht.

Anderseits unterliegen z. B. Produkte wie Getreide, 
Mais, Ölkuchen usw. bei bestimmten Transportverhält
nissen einem inneren Verderb oder einer Erhitzung; eine 
Feuchtigkeitsabnahme bei Rohprodukten während der Reise 
zeigt sich am Bestimmungsort als Mankoschaden; Fett 
wird ranzig, Draht rostet. Solche Beispiele „natürlicher“ 
Nachteile lassen sich häufen. Grundsätzlich sagt deshalb 
§ 66, Satz 1 der A. D. S. (ähnlich lauten andre T rans
portversicherungs-Bedingungen):

„Der Versicherer haftet nicht für einen Schaden, der 
durch die natürliche Beschaffenheit der Güter, nament
lich durch inneren Verderb, Schwinden, Rost, Schimmel, 
gewöhnliche Leckage, gewöhnlichen Bruch, Selbstent
zündung, sowie durch mangelhafte Verpackung der Güter 
oder durch Schiffsdunst, Ratten oder Mäuse verursacht 
wird.“

Diese grundsätzliche Einschränkung der Haftung des 
Transportversicherers bedeutet für den Kaufmann, daß er 
erstens einen in der Natur der Ware begründeten Nach
teil unabhängig von der Versicherung stets miteinrechnen 
muß, daß er zweitens die Mitversicherung von Gefahren 
dieser Gruppe, soweit diese überhaupt versicherbar sind 
(wie z. B. die erwähnte Bruchgefahr bei Maschinen), 
besonders vereinbart. Die Gewissenhaftigkeit der T rans
portversicherer ist auf diesem Grenzgebiet nicht immer 
gleichmäßig gewesen, aber durch Disziplinierungsbestre
bungen des Deutschen Transport-Versicherungs-Verbandes 
in der letzten Zeit geschärft worden.

II. Die V e r p a c k u n g  d e r  G ü t e r  ist nach dem 
angeführten § 86 der A. D. S. ebenfalls ein Tatbestand, 
für den der Transportversicherer nicht einzutreten hat. 
In dieser Hinsicht gibt es auch keine Grenzfälle, wie bei 
der natürlichen Beschaffenheit der Güter. Für die Nach
teile aus der Verpackung hat der die Ware übersendende 
Kaufmann einzustehen, und der Transportversicherer pflegt 
sich darauf zu beschränken, eine „gute handelsübliche bzw. 
seemäßige Verpackung“ vorzuschreiben, deren Erfüllung 
der Sorgfalt des Versicherungsnehmers überlassen bleibt.

Die Tatsachen, daß z. B. eine Maschine in einer Kiste 
verpackt oder in Lattenverschlägen oder unverpackt reist, 
oder daß Sicherheitsklammern zur Vermeidung von Dieb
stahlschäden benutzt werden, oder daß Doppelsäcke bzw. 
einfache Säcke, alte oder neue Säcke verwandt wer
den usw., haben selbstverständlich Einfluß auf die Be
messung der Versicherungsprämien und müssen dem Ver
sicherer mitgeteilt werden.

III. M i t t e l b a r e  N a c h t e i l e  im Rahmen des 
Liefervertrages treten in verschiedenen Formen auf, z. T. 
ohne daß versicherungstechnisch ein Transportschaden 
überhaupt vorliegt, z .T .  im Zusammenhang mit einer 
versicherten Beschädigung der Güter. Namentlich Ver
zögerungsschäden sind hierher zu rechnen: von der recht
zeitigen Ankunft der Waren kann ihre Abnahme, vielleicht

die ganze Geschäftsbeziehung abhängen, auch die Zah
lung einer Vertragstrafe. — Oder auf einer Reise mit 
verschiedenen Transportmitteln wird ein Dampferanschluß 
versäumt, mit der Wirkung, daß gleichwohl der Reederei 
die Fracht für den reservierten Laderaum als „endgültig 
bezahlt“ vergütet werden muß. Der Versicherer beschränkt 
sich demgegenüber auf die Übernahme der T ranspor t
gefahren im engeren Sinne, deren wichtigste oben ge
nannt wurden, und schließt mittelbare und ideelle Nach
teile, die darüber hinaus mit jedem Warenverkehr irgend
wie verbunden sein können, von seiner Haftung aus. Ein
geschlossen sind jedoch die oben schon erwähnten Havarie- 
grosse-Schäden.

3. Die räumliche Ausdehnung des Versicherungs
schutzes: „Von Haus zu Haus“ — Omnium-Police

Der materielle Versicherungsschutz wird je nach der 
Art der Reise für eine verschiedene r ä u m l i c h e  A u s 
d e h n u n g  gewährt. Im internationalen Warenverkehr 
setzt sich die Reise des einzelnen Gutes meist aus einer 
Mehrzahl von Transporten zusammen (Lastauto, Fuhr
werk, Eisenbahn, Seedampfer, Flußschiff, Flugzeug); 
zwischen den Teiltransporten treten Aufenthalte, Lagerun
gen ein, deren Ausdehnung vorher nicht genau bekannt 
ist. Sind mit dem Risiko solcher durchgehenden Reise 
mehrere Kaufleute belastet, so wird u. U. die Gefahr 
stückweise, auf verschiedene Versicherer abgewälzt. Dabei 
bleibt stets die Möglichkeit offen, daß die gegebenen 
Versicherungen nicht lückenlos ineinandergreifen; e r 
schwert ist auch der Nachweis, auf welcher Wegstrecke 
z. B. ein Die(>stahlschaden eingetreten, also welcher Ver
sicherer zum Schadenersatz verpflichtet ist.

Diese Schwierigkeiten hatten das Bedürfnis nach 
einem „ununterbrochenen“ Versicherungsschutz geweckt, 
der seit den Nachkriegsjahren durch die V e r s i c h e 
r u n g  v o n  „ H a u s  z u  H a u s “ auch stets auf Antrag 
zugestanden zu werden pflegt. Die Gefahr beginnt in 
diesem Falle für den Versicherer bereits mit der Ent
fernung der Güter von der Stelle ihrer bisherigen Auf
bewahrung und endigt erst, sobald die Güter an die vom 
Empfänger bestimmte Aufbewahrungsstelle gebracht sind.

Die Zustände im überseeischen Hafen könnten bei 
uneingeschränkter Anwendung des eben genannten Satzes 
allerdings dazu führen, daß der Versicherer gar nicht 
übersehbare Lagerrisiken an fremden Plätzen mitzudecken 
hat, bis die Ware ihren Bestimmungsort tatsächlich er
reicht. Die Haftung des Versicherers pflegt daher mit 
dem 20. Tage nach Löschung der Güter im Bestimmungs
hafen zu endigen. Durch die von „Haus-zu-Haus-Klauseln“ 
des Vereins Hamburger Assekuradeure ist die genaue 
Bestimmung der räumlichen Ausdehnung der Versiche
rungen durchgeführt.

Aus dem Wunsch nach möglichst lückenlosem räum
lichen Versicherungsschutz ist in der Nachkriegszeit ferner 
die sogenannte O m n i u m - V e r s i c h e r u n g  entstan
den, an der sich jedoch bisher nicht alle Versicherer 
beteiligen. Für einzelne Gebiete der Produktion im binnen
wirtschaftlichen Verkehr hat die Omnium-Versicherung 
aber gewisse Bedeutung erlangt, So z. B. für die Textil
branche. Der Sinn des Omniumschutzes ist der, daß die 
Versicherung auch während irgendwelcher Zwischenstufen 
der Güterbearbeitung durchgehend in Kraft bleibt. Die 
Textilerzeugnisse z. B. sind also nicht nur auf allen 
Transporten, sondern auch bei den Aufenthalten in Appre
turen, in Färbereien, bei Zuschneidern, Heimarbeitern usw. 
„gegen alle Gefahren“ (s. o.) versichert.
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Für den Kaufmann ist eine Omnium-Police unleugbar 
bequem; durch einfache Angabe' seines monatlichen U m 
satzes erhält er einen sehr weitgehenden Schutz. Der 
Versicherer wird hinsichtlich der Höhe seiner Haftung 
jedoch nicht immer im klaren sein können; schwierig ist 
für ihn ferner die Freihaltung von Betriebschäden, die 
selbstverständlich durch eine Omnium-Versicherung nicht 
gedeckt sind. Schon aus diesen Gründen ist es versiche
rungstechnisch zweifelhaft, ob eine weitere Vereinfachung 
der Versicherungsaufgabe in dieser Richtung noch e r
reichbar ist; auch wird im Weltwirtschaftsverkehr solche 
Versicherungsform undurchführbar sein.

4. Der zeitlicheBeginnder Haftung — General-Police — 
Abschreibe-Police — Die Versicherungsprämie

Bei Versicherung eines einzelnen Transportes ist der 
B e g i n n  d e r  H a f t u n g  von der Zahlung der Ver
sicherungsprämie abhängig; die Einzel-Police ist deshalb 
regelmäßig vor Transportbeginn einzulösen. Der laufende 
Warenverkehr verträgt jedoch nicht eine Belastung durch 
solche Bestimmungen. Von dem großen Umfang des 
Güterverkehrs unsrer Zeit abgesehen, wäre es z. B. 
für den Kaufmann, der seine Warenbezüge versichern will, 
absolut unmöglich, den Zeitpunkt der Verladungen recht
zeitig vorher zu wissen. Im Überseeverkehr treffen die 
Verladeanzeigen gelegentlich erst zugleich mit den Gütern 
oder sogar noch später ein.

Der Versicherungsschutz wird deshalb meist in der 
Form der  G e n e r a l - P o l i c e  (der laufenden Versiche
rung) gewährt.  Durch einen solchen Vertrag werden sämt
liche Versendungen und Bezüge des Versicherungs
nehmers derart  geschützt, daß der Einzeltransport schon 
dann gedeckt gilt, wenn sein Beginn weder dem Ver
sicherungsnehmer noch dem Transportversicherer bekannt 
sein kann. In ein Journalbuch werden alle vorkommenden 
T ransporte  eingetragen (Versendungen bei A bgang der 
Ware, Bezüge bei Eingang d e r  Versandanzeigen), die 
Journalauszüge werden dem Versicherer in bestimmten Ab
ständen zur Prämienberechnung zugestellt.

Dafür daß der Versicherer Schäden übernimmt, ohne 
vorher von dem T ranspor t  Kenntnis zu erhalten, ist 
der Versicherungsnehmer nun seinerseits verpflichtet, die 
Versicherungsanmeldungen auch dann noch vorzunehmen, 
wenn er schon die glückliche Ankunft der G üter erfuhr. 
Die General-Police ist also in starkem Maße auf Treu 
und Glauben im Verkehr zwischen den Parteien ab
gestellt!

Die Police enthält im übrigen Angaben über die in 
Betracht kommenden Güter, über Verpackungsart , T rans
portmittel, Bestimmungsländer usw. und über die für 
diese Risiken vereinbarten Prämien. Doch sie ermöglicht 
auch Deckung von nicht ausdrücklich vereinbarten 
Risiken, deren Preis dann von Fall zu Fall zu bestimmen 
bleibt.

Sind die zu versichernden Transporte  eines Kauf
mannes stets ähnlicher Natur (typisch) — wie etwa Bahn- 
und Posttransporte  von Textilwaren innerhalb Deutsch
lands — so kann der Versicherer auf die bei einer General
police notwendigen Journalanmeldungen der einzelnen 
T ranspor te  verzichten. Die Güter werden dann durch 
eine A b s c h r e i b e - P o l i c e  versichert. Der Versiche
rungsnehmer gibt am Monatsschluß seinen W arenumsatz 
(Bezüge und Versendungen) an, d e r  von einer vorher 
versicherten Summe abgeschrieben wird. Flat ein Be
trieb mit mehreren „typischen1“ Transporten zu rechnen, 
so lassen sich diese nebeneinander in gleicher W eise

T echnik
u n d  W irtsch aft

erfassen, damit die Anmeldepflicht des Versicherungs
nehmers vereinfacht wird. (Auf andre Policenformen kann 
hier nicht e ingegangen werden.)

Ein Versicherungsabschluß nun, im Rahmen der bis
her skizzierten Gesichtspunkte, ist noch abhängig  von der 
Höhe der V e r s i c h e r u n g s p r ä m i e .  Diese muß je 
nach der besonderen Lage des einzelnen Risikos bestimmt 
werden, ergibt sich also aus: N atur der W are, Art der 
Verpackung, Transportmittel, Verladeweise, Dauer der 
Reise, Anzahl der Umladungen, Bestimmungsland und 
-Ort, Umfang des Versicherungsschutzes usw. Die Trans
portversicherungsprämie ist grundsätzlich e i n  i n d i v i 
d u e l l e r  P r e i s .
' Durch die Erfahrungen, die bei solcher Prämien
bestimmung mitwirken, und durch den Einfluß des Wett
bewerbs werden die Prämien in der Regel in angemesse
nen Grenzen gehalten. Um Gefahren des  Wettbewerbs 
für das Transportversicherungsgeschäft zu vermeiden, sind 
auch wiederholt T  a r i f v e r e i n b a r u n g e n  entstanden.

So hat der Deutsche Transport-Versicherungs-Verband 
Anfang 1928 eine „Verbindliche Geschäftsanweisung für 
den Abschluß von L a n d t r a n s p o r t v e r s i c h e r u n -  
g e n“ herausgegeben. Zu normalen Bedingungen werden 
hiernach Gütertransporte mit der Bahn innerhalb Deutsch
lands zu einer Prämie von 3/4 vT versichert. Maschinen 
und Kisten, die mit der Bahn innerhalb Deutschlands ver
sandt werden, werden, falls sie überwiegend aus Schmiede
eisen und Stahl hergestellt  sind, zu li/2 vT, falls über-, 
wiegend aus Gußeisen, zu 3 vT einschl. der gewöhnlichen 
Bruchgefahr gedeckt. Dies nur als Beispiele. Auch vom 
Verein Hamburger Assekuradeure sind obligatorische Prä
mienvereinbarungen für einkommende und ausgehende 
Waren festgesetzt worden.

Die P r ä m i e n  f ü r  S e e t r a n s p o r t e  zu normalen 
Bedingungen können von 1 vT bis 2 vH schwanken.

Für die Erhaltung eines ausreichenden Prämienstandes 
sind diese Tarifierungen von wesentlicher Bedeutung, 
sicherlich auch für die außerhalb eines Tarifzwanges 
stehenden Mitbewerber; die Vielseitigkeit des Güterver
kehrs wird jedoch niemals ganz durch Tarife erfaßt wer
den können.

5. Die Leistung des Transportversicherers — Schaden
feststellung, Schadenanzeige und Schadenberechnung

Die Leistung des Transportversicherers besteht zuerst 
in der Gewährung von Sicherheit, in der Ermöglichung 
einer gesicherten Geschäftskalkulation. Diese Tatsache 
ist wirtschaftlich auch dann von Wert, wenn die ver
sicherten Güter ihren Bestimmungsort „schadenfrei“ er
reichen.

Liegen aber T r a n s p  o r t s c h ä d e n  vor, so hat der 
Versicherte zur W ahrung  seiner Ersatzansprüche be
stimmte, policemäßig vereinbarte Schritte zu unternehmen. 
W er sich versichert, soll wissen, was er (oder sein 
Empfänger) im Schadenfalle zu tun hat; dann werden 
bei der Schadenregulierung überflüssige Schwierigkeiten 
vermieden.

In erster Linie ist eine Feststellung des eingetretenen 
Schadens notwendig, und zwar im Beisein bzw. durch 
einen Bevollmächtigten der Versicherungs-Gesellschaft, 
durch den H a v a r i e - K o m m i s s a r .  Um solche 
Schadenfeststellungen überall in der  Welt zu ermöglichen, 
haben die Versicherer und auch ihre Organisationen (In
ternationaler Transportversicherungsverband, Verein Ham
burger Assekuradeure) Listen der  Havarie-Kommissare von 
sämtlichen wichtigen Plätzen aufgestellt; die Versicherungs
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nehmer erhalten derartige Listen als wesentliche Bestand
teile ihrer Policen. Bei der Ausfertigung von Einzel- 
Polizen wird zudem stets der in Betracht kommende 
Havarie-Kommissar im Dokument erwähnt.

R e c h t z e i t i g e S c h a d e n f e s t s t e l l u n g i s t  not
wendig („unverzüglich“), möglichst noch während der 
Dauer der Versicherung; denn dadurch wird jeder Zweifel 
darüber ausgeschlossen, ob ein Schaden innerhalb der 
versicherten Zeitdauer eintrat oder nicht. Ursache und 
Umfang eines Seeschadens sind also — soweit durchführ
bar — während des noch versicherten Aufenthaltes der 
Güter im Bestimmungshafen zu ermitteln.

Zugleich mit der Schadenfeststellung werden meist 
Sicherstellung von Regreßansprüchen und Maßnahmen zur 
Schadenminderung notwendig. Die Sicherstellung von 
R e g r e ß a n s p r ü c h e n  hat gegenüber den Transport- 
anstalten (der Eisenbahn, der Reederei usw.) v o r  Ab
nahme der beschädigten Güter zu erfolgen, unter Beach
tung der Beförderungsvorschriften der Transportanstalten.

Maßnahmen der S c h a d e n m i n d e r u n g  bestehen 
z. B. in sofortiger Ausbesserung einer zerstörten Ver
packung oder in vorsorglicher T rennung von kranker und 
gesunder Ware usw. Vorgänge dieser Art spielen sich 
häufig ohne Wissen des Versicherungsnehmers und des 
Transportversicherers ab, veranlaßt von Empfänger und 
Havarie-Kommissar; sie sind geboren aus der Notwendig
keit der Situation und werden ohne Präjudiz für die 
policemäßige Haftung des Versicherers durchgeführt.

Nur in Ausnahmefällen erweitert der Transportver
sicherer die genannten Vollmachten des Havarie-Kom
missars noch durch eine Z a h l b a r s t e l l u n g  der Ver
sicherung am überseeischen Bestimmungsort; dann hat 
der Havarie-Kommissar an Hand des Versicherungszerti
fikats auch die policemäßige Haftung zu prüfen und bei 
einwandfreier Sachlage den Schaden zu zahlen. In 
solchen Fällen erfährt der Versicherer erst nachträglich, 
daß er einen Schadenersatz aus seinem Accreditiv leistete.

Sobald der Versicherungsnehmer von dem Eintritt 
eines Schadens Nachricht bekommt, ist er zu unverzüg
licher S c h a d e n a n z e i g e  an den Transportversicherer 
verpflichtet! (vgl. § 40 A. D. S.). Erst die Erfüllung dieser 
Verpflichtung ermöglicht es ja dem Versicherer, selbst 
einzugreifen, um die Schadenursache genau zu erfahren 
oder um Anweisungen zur Niedrighaltung des Schadens, 
zur Wiederherstellung des beschädigten Gutes zu geben.

Eine Verletzung der Anzeigepflicht zieht zwar nicht 
den Verlust des Ersatzanspruches nach sich, führt aber 
dazu, daß der Versicherer seinerseits wegen der verspä
teten oder unvollständigen Anzeige Schadenersatz fordern 
könnte. Neben der Schadenanzeige hat die S c h a d e  n a n - 
d i e n u n g in der Seeversicherung den rechtlichen Zweck, 
die Verjährung eines Ersatzanspruches zu vermeiden: Der 
Versicherer haftet nicht mehr, wenn ein Schaden nicht 
binnen 15 Monaten seit Beendigung der Versicherung 
schriftlich gemeldet wurde (s. § 42 der A. D. S.). In den 
Bedingungen für Landtransportversicherimgen fehlt eine 
entsprechende Schadenandienungsfrist. —
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Feststellung und Anzeige des Schadens sind die ersten 
Voraussetzungen für eine Stellungnahme des Versicherers. 
Sie werden selbstverständlich ergänzt durch die Pflichten 
des Versicherungsnehmers zur A u s k u n f t e r t e i l u n g  
(§ 43 A. D. S.) und zur Vorlage der nötigen S c h a d e n 
p a p i e r e .  Zu den letzten rechnen regelmäßig: Kon
nossement oder Frachtbrief, Rechnung, bahnamtliche T a t
bestandsaufnahme oder Bescheinigung des Havarie-Kom
missars und Einzelpolice oder Zertifikat, falls diese aus
gestellt wurden. Nach Lage des Falles werden
u. U. auch andre Unterlagen notwendig, z. B. Schiffs
verklarung, Bescheinigung über die vorgenommene Ver
packung usw.

Der Versicherer hat nun zweierlei zu entscheiden: er 
hat den Schaden dem Grunde und der Höhe nach zu 
ermitteln.

Ob der S c h a d e n g r u n d  die Haftung des Ver
sicherers zur Folge hat, ist, sofern ausreichendes Material 
beschafft werden konnte, durch Vergleich von Tatbestand 
und Policebedingungen festzustellen, und gelingt in der 
Mehrzahl der Fälle einwandfrei.

Die Bestimmung der  S c h a d e n h ö h e  ist ebenfalls 
einfach, wenn es sich um einen Totalverlust handelt; es 
wird dann die Versicherungssumme fällig.

Schwieriger ist die Berechnung der Schadenhöhe bei 
Teilverlusten oder bei Beschädigungen der Güter. Nament
lich eine Beschädigung, die ja eine stoffliche Verschlech
terung  d e r  noch vorhandenen Ware darstellt, kann je 
nach den Wirtschaftsinteressen verschieden beurteilt w er
den: Der Versicherungsnehmer hält die Ware für „un
brauchbar“ , der Versicherer hält sie für verwendbar oder 
reparierbar. Im Nichteinigungsfalle sieht die Police ein 
Sachverständigenverfahren vor. Davon abgesehen, kann 
es für die Schadenhöhe u. U. wesentlich sein, ob  ein 
Schaden s c h ä t z u n g s w e i s e  abgegolten oder ob auf 
Veranlassung des Versicherers die R e p a r a t u r  z. B. 
einer zerbrochenen Maschine durchgeführt wird, so daß 
dann die Reparaturkosten als Schadenbetrag gelten.

Der Versicherer pflegt sich in der Seetransportver
sicherung regelmäßig freizuhalten von den Bagatellschäden, 
und zwar durch die F r a n c h i s e ,  die durch die Klausel 
„frei von 3 vH Beschädigung“ zum Ausdruck kommt 
(§ 34 A. D. S.). Übersteigt ein Schaden diesen Satz, so 
trit t der Versicherer jedoch in vollem Umfang ein. Nur 
bei der Klausel „frei von den ersten 3 vH “ bleibt der 
Versicherer stets von 3 vH des Schadens befreit. (Be
sondere Vereinbarungen werden auch für die Berechnung 
der L e c k a g e ,  des Auslaufs von Flüssigkeiten getroffen.)

Ist mit der Franchise eine Begrenzung der Ersatz
pflicht gegeben, so tritt der Versicherer anderseits nicht 
nur für die Beschädigung der Güter selbst, sondern auch 
für die K o s t e n  ein, die anläßlich des Schadens entstehen. 
Die Gesamthaftung ist grundsätzlich durch die Versiche
rungssumme begrenzt (§ 37 A. D. S.); doch werden Scha- 
denabwendungs- und Minderungskosten auch dann ersetzt, 
wenn sie zusammen mit der übrigen Entschädigung die 
Versicherungssumme übersteigen. [8 0 ]
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D e r  W e g  zu m  B a n k k r e d it
Von Dr. E. W. S c h m i d t ,  Berlin

I n h a l t :  Die ausreichende K reditversorgung auch der m ittleren u nd  kleineren Industrie  is t ein wirtschaftspolitisch«
-----------  E rfordern is ersten Ranges. Die B anken  gew ähren heute ihren K ontokorren tkred it größ ten teils nur gegen

Deckung (P fandbestellung, A btretung von F orderungen, Sicherungsübereignung, H ypothek, Bürgschaft). Neben 
den realen Sicherheiten is t o ft auch die persönliche K reditw ürd igkeit ausschlaggebend. Die Erlangung von 
B ankkred it is t im  allgem einen nicht unnötig  erschwert, da ungehem m te Inanspruchnahm e von Kredit mit 

G efahren fü r  die G esamtheit wie fü r  den E inzelnen  verbunden ist.

1. Kreditwesen und Allgemeines über Kredit
beschaffung

Mit der neueren Wirtschaftsentwicklung ist die Bedeu
tu n g  des Kredits ständig gewachsen. Das K r e d i t 
w e s e n  hat im modernen Wirtschaftsverkehr mit der Zeit 
eine so vorherrschende Stellung erlangt, daß bedeutende 
Gelehrte die gegenwärtige Stufe der volkswirtschaftlichen 
Entwicklung als „Kreditwirtschaft“ den vorhergegangenen 
Stufen der Tauschwirtschaft und der Geldwirtschaft gegen
überstellen. Durch den Kredit wird das vorhandene Kapital 
zeitlich und räumlich so verteilt, daß der größte Nutz
effekt für die Gesamtwirtschaft erzielt wird. Ohne ent
wickeltes Kreditwesen wäre der industrielle Aufbau der 
letzten 100 Jahre und mit ihm die verfeinerte Bedürfnis
befriedigung der Menschheit unmöglich gewesen.

Aber die wirtschaftliche Machtstellung des Kredites 
geht noch weiter. Heute ist die K r e d i t p o l i t i k ,  d. h. 
die planmäßige Beeinflussung der Kreditgewährung nach 
Umfang und Verteilung, vornehmstes Mittel der  Kon
junkturbeeinflussung. Durch Ausweitung und Einschrän
kung der  Kreditgewährung kann auf den gesamten W irt
schaftsablauf in einschneidender Weise eingewirkt w er
den. Die N o t e n b a n k e n  als letzte Kreditquellen jedes 
Landes, auf die auch die Privatbanken in Zeiten knapperen 
Geldes stärker zurückgreifen müssen, haben es in der 
Hand, durch Verbilligung des Kredites, die zu stärkerer 
Inanspruchnahme und größerer Leichtigkeit der Geld
beschaffung führt,  den G ang  der Wirtschaft zu beleben 
und umgekehrt durch Verteuerung, die die Kreditnachfrage 
drosselt, dämpfend auf die wirtschaftliche Aktivität einzu
wirken. Je g rößer  der Einfluß der Notenbanken auf die 
K reditgewährung ist, desto mehr werden sie in der  Lage 
sein, durch ihre D i s k o n t p o l i t i k  den Umfang der 
Kreditgeschäfte und des Geldumlaufs zu bestimmen. In 
den Vereinigten Staaten von Amerika glaubt man bereits 
auf dem W ege dahin zu sein, durch die Diskontpolitik 
und ihre zielbewußte H andhabung  zum Ideal einer kon
junkturlosen, d. h. einer von dem Auf und Ab der  Kon
junkturschwankungen befreiten Wirtschaft zu gelangen. 
Es ist hier nicht d e rO rt ,au f  dieses Problem näher einzugehen.

Jedenfalls ist ein weitverzweigtes Kreditsystem un
trennbar  von der  Verfassung auf kapitalistischer G rund
lage arbeitender Volkswirtschaften. Über das einzelne 
Land hinaus ist dann der Kredit auch für die internationale 
Zusammenarbeit der  Wirtschaftsvölker von immer g rö 
ßerer Bedeutung geworden. W ir erinnern uns des An
teils, den das europäische Kapital am Wirtschaftsaufbau 
der Vereinigten Staaten gehabt hat. Was die Umkehr 
dieses Kapitalstromes in den letzten Jahren und noch 
heute für Deutschland bedeutet, braucht nicht näher d a r 
gelegt zu werden. Erst in dem Maße, wie uns A u s 
l a n d s k r e d i t  zuströmte, konnte der W iederaufbau der 
deutschen Wirtschaft wirksam in Angriff genommen w er
den. F ü r  den im Laufe des Jahres 1927 sich d u rch 
setzenden wirtschaftlichen Aufstieg, in dessen Verlauf P ro 
duktion und Umsätze wieder auf den Vorkriegstand g e 
bracht werden konnten und mit gesteigerter Massenkauf

kraft und eingedämmter Erwerbslosigkeit die Früchte des 
Aufschwunges der Allgemeinheit zugute kamen, war die 
Kredithilfe des Auslandes Voraussetzung. Mit Hilfe der 
fremden Anleihegewährung konnte die Reichsbank, be
ginnend mit der Dawes-Anleihe, ihre Goldbestände ver
größern und dann im Besitz g rößerer  Notendeckungs- j 
mittel ihren Notenumlauf und mit diesem ihre Kredit
gew ährung steigern. Kurzfristige Kredite werden uns vom 
Ausland zur Finanzierung unserer Einfuhr zur Verfügun
gestellt oder strömen dem deutschen Geldmarkt zu. Bei 
manchen Großbanken bestehen bis zu 25 vH ihrer Kredi
toren aus ausländischen Guthaben. Die Deutschland vom 
Auslande lang- oder kurzfristig zur Verfügung gestellten 
Mittel werden auch noch auf absehbare Zeit eine unent
behrliche Ergänzung unserer unzureichenden Kapital
ausstattung bilden. Das ist eine Tatsache, die allen Be
trachtungen über Kreditfragen notwendigerweise voraus
geschickt werden muß.

Daneben, richtiger gesag t darüber, steht der Aufbau der ! 
deutschen Kreditwirtschaft aus eigenen Kräften. Mit zu
nehmender wirtschaftlicher Erstarkung sind wir wieder 
zu einer Kapitalbildung gelangt, die für sich betrachtet 
sehr stattlich ist. F ü r  1927 gehen die Schätzungen der 
inländischen Kapitalbildung auf einen Betrag, der zwischen 
7 und 9 Milliarden RM liegt. Ein so hoher Betrag reicht 
nur deshalb nicht aus, weil unser Kapitalbedarf infolge 
der Verluste des Jahrzehnts 1911 bis 1923 sich immer noch 
auf einer ganz anormalen Höhe bewegt. Vor allem 
beansprucht die Finanzierung des vielerörterten Ratio
nalisierungsprozesses gewaltige Summen. Nicht nur die 
Modernisierung der Anlagen und Neuanschaffung von 
Maschinen, auch die Zusammenschlüsse und Stillegungen 
kosten Geld. Hinzu kommt die V ergrößerung  der Um
sätze, die mit aufsteigender Konjunktur allenthalben die 
Anforderungen an die Größe des Betriebskapitals ge
steigert hat. So wird von allen Seiten an einer immer 
noch zu knappen Kreditdecke gezerrt,  und es entstehen 
an manchen Stellen Löcher, deren Aufklaffen zu energischen 
Protesten derjenigen führt, die sich durch unzureichende 
Kreditunterstützung benachteiligt und in ihren wirtschaft
lichen Entwicklungsmöglichkeiten gehemmt fühlen.

Die großen U nternehm ungen und Konzerne werden 
seltener in die Verlegenheit kommen, über Löcher in der 
Kreditdecke klagen zu müssen; ihre Hand wird stark genug 
sein, so viel von dieser Decke über sich zu ziehen, wie 
sie brauchen. Sie haben in der Regel feste Beziehungen 
zu Bankkonsortien, die für ihre laufenden Kreditbedürfnisse 
wie für ihre langfris tige Finanzierung in Gestalt der 
Emission junger  Aktien oder Aufnahme von Anleihen 
im In- und Auslande sorgen. Nicht ganz so steht es mit 
den gewerblichen U nternehmungen mittleren und kleineren 
Umfanges. Immer wieder wird über die mangelhafte 
Kreditversorgung der „Provinz“ Klage geführt und darüber, 
daß in jene feinen Verästelungen unserer Wirtschaft, 
welche die mittleren und kleinen Betriebe darstellen, der 
von den Berliner Kreditinstituten ausgehende Kapitalstrom 
nicht in ausreichendem Maße geleitet werde.



21. Ja h rg . H eft 6
Jun i 1928 S c h m i d t :  Der W eg zum Bankkredit 171

Soweit die Versorgung mit langfristigem Anlagekredit 
in Frage kommt, sind diese Klagen zweifellos nicht un
berechtigt. Bei kleineren Unternehmungen mit weniger 
bekannten Namen ist es nicht so leicht möglich, ihre 
Kontokorrentschuld im Wege der Ausgabe von Schuld
verschreibungen abzulösen und so den von der Bank kurz
fristig gewährten Kredit durch Ausgabe von Effekten 
auf das kapitalbesitzende Publikum abzuwälzen. Man hat 
verschiedentlich nach Wegen gesucht, diese Lücken zu 
schließen und auch der Mittel- und Kleinindustrie durch 
Schaffung besonderer Organisationen den Zugang zum 
Kapitalmarkt ausgiebiger zu öffnen. Schon in der Vor
kriegzeit ist der Plan erörtert worden, industriebanken 
für langfristige Kredite an Unternehmungen mittleren und 
kleineren Umfanges zu gründen, jedoch scheiterte die 
Durchführung an den Schwierigkeiten der Finanzierung. 
Auch der Gedanke der mit staatlicher Garantie ausgestatte
ten I n d u s t r i e s c h a f t e n  hat bisher einen durchgreifen
den Erfolg nicht gehabt. Er geht darauf hinaus, besondere 
Institute zur Beschaffung industriellen Realkredits, nach 
dem Vorbilde der landwirtschaftlichen Pfandbriefanstalten 
(Landschaften) sowie der Stadtschaften des städtischen 
Hausbesitzes zu errichten. Als erste und bisher einzige 
Industrieschaft in Deutschland wurde 1925 die Sächsische 
Landespfandbriefanstalt als gemeinnützige Anstalt öffent
lichen Rechts ins Leben gerufen. Sie beleiht nur in 
Sachsen gelegene und ihrer Hauptbestimmung nach der 
Industrie, dem Handel oder dem Gewerbe dienende G rund
stücke. Ende 1927 hatte das Institut an Darlehn
51,5 Mill. RM gewährt, für die es sich die Mittel zum 
weitaus größten Teil durch Begebung von Bonds in den 
Vereinigten Staaten beschafft hatte.

Was nun die V ersorgung des mittleren und Klein
industriellen mit k u r z f r i s t i g e m  Bankkredit betrifft, 
so entspricht auch hier sicher die heutige Kreditorgani
sation nicht dem Ideal. Es ist eine wirtschafts- und sozial
politische Forderung ersten Ranges, daß neben den im 
Verlauf des Konzentrationsprozesses noch ständig zuneh
menden Zusammenballungen zu Großunternehmungen und 
Konzernen eine über das ganze Land sich verteilende Viel
zahl von Mittel- und Kleinbetrieben erhalten bleibt. Das 
bedeutet zugleich die Anerkennung der Forderung, daß 
die Mittel- und Kleinindustrien nicht unter einer falsch 
organisierten Kreditwirtschaft leiden dürfen. Hier liegt 
eine sehr bedeutsame Aufgabe für die Banken, vor allem 
auch ihre Provinz-Filialen, wie für den Privatbankier. Den 
ersten wird häufig der Vorwurf gemacht, sie vernachläs
sigten die Provinz zugunsten der Zentrale und ihrer großen 
Kunden und zögen die draußen gesammelten Gelder an 
sich, statt sie in den Bezirken ihres Aufkommens zu be
lassen. Im allgemeinen wird man den Bankfilialen solche 
Vorwürfe nicht mit Berechtigung machen können. Es 
liegt schon in ihrem eigensten Interesse, sich in mög
lichst individueller Weise den Kreditwünschen und -be- 
dürfnissen ihrer örtlichen Kundschaft anzupassen. Auch 
daß sie bei der Pflege ihres Kreditgeschäfts nicht den 
soliden kleineren Geschäftsmann zugunsten der ganz 
großen links liegen lassen können, ist fast eine Selbst
verständlichkeit. Das Streben nach Risikoverteilung führt 
dazu, darauf bedacht zu sein, daß die Debitorcnliste eine 
auch allgemeinen Wirtschaftsinteressen entsprechende 
Mischung von Groß-, Mittel- und Kleinkrediten aufweist.

Natürlich müssen hier alle die Fälle ausscheiden, in 
denen Kreditmangel — bei Licht betrachtet — Kredit
unwürdigkeit bedeutet; sie kann persönlicher und mate
rieller Natur sein. Die Kreditwürdigkeit wird sodann von 
einer ihrer Verantwortlichkeit bewußten Bank nicht nur vom

rein privatwirtschaftlichen, sondern auch vom Standpunkt 
der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit oder Berechtigung 
geprüft werden. Außerdem haben die Banken bei ihrer 
Kreditgewährung den Erfordernissen der eigenen L i q u i 
d i t ä t  Rechnung zu tragen und darauf zu achten, daß, 
der angeforderte Kredit zum Umsatz und zur Tragfähig
keit des Unternehmens im richtigen Verhältnis steht. Bei 
der Frage, wem Kredit zu gewähren ist, darf es nicht so 
sehr darauf ankommen, „ob es sich bei dem Kredit
suchenden um den Träger eines stolzen, allgemein be
kannten Namens oder aber um ein kleines, aber gesundes 
und leistungsfähiges Unternehmen handelt. Hier gibt es 
allerdings noch manches bei den Banken zu reorganisieren. 
Wir müssen wieder dahin gelangen, daß gleichbedeutend 
mit realen Sicherheiten die der Bank bekannte persön
liche Tüchtigkeit des Leiters und die Solidität des U nter
nehmens an sich gewertet werden“ (Pferdmenges).

Daß die „realen Sicherheiten“ von den Banken heute 
entschieden in den Vordergrund gestellt werden, läßt sich 
ohne weiteres durch einen Blick auf die Zusammensetzung 
der Summe aller von ihnen gewährten Kredite nach den 
verschiedenen Kreditarten feststellen. Nach den Eirt- 
monatsbilanzen vom 31. März 1928 hatten an diesem Tage 
83 Kreditbanken der deutschen Wirtschaft insgesamt 
10 282 Mill. RM Kredit zur Verfügung gestellt. Die Ver
teilung war folgende:

in Mill. RM
1. W e c h s e l ..........................................- ................................. 2589
2. Kontokorrent-Kredite ..................................................  5908

davon:
a) gedeckt durch börsengängige 

Wertpapiere
b) gedeckt durch sonstige Sicher

heiten
c) ungedeckt

3. Vorschüsse auf verfrachtete oder
eiugelagerte W a r e n .....................................  110(1

davon:
a) Rembourskredite 922
b) sonstige kurzfristige Kredite 

gegen Verpfändung bestimmt 
bezeichneter marktgängiger 
Waren 184

4. Reports und L o m b a r d s ..............................................  679

Von der gesamten Kreditgewährung entfielen also an
nähernd 60 vH auf Kontokorrentkredite und 25 vH auf 
Wechselkredite. Die der Finanzierung des überseeischen 
Handels dienenden Rembourskredite (3 a) können ebenso 
wie die der Finanzierung von Börsengeschäften dienenden 
Reports (4) in diesem Zusammenhang beiseite gelassen 
werden.

Von den bei weitem den größten Raum einnehmenden 
Kontokorrentkrediten waren 72 vH gedeckt und nur 28 vH 
ungedeckt. Es liegt zweifellos in der Natur des G roß 
bankbetriebes begründet, daß in ihm der ungedeckte Kre
dit mehr die Ausnahme bildet. Die Notwendigkeit der 
Überwachung des Kreditgeschäfts der Filialen durch die 
Zentralen bringt eine gewisse Schematisierung der Vor
schriften mit sich. Es galt früher bei den Banken als 
Grundsatz, daß die Blankokredite die feinsten wären. 
In gewissem Sinne hat diese Auffassung natürlich auch 
heute ihre unveränderte Gültigkeit. Sie entspringt der 
richtigen Überlegung, daß man ungedeckten Kredit nur 
Unternehmungen gewährt, über deren gesunde Grundlagen 
kein Zweifel möglich und bei denen nach ihrer Kapitalkraft 
sowie nach Art und Umfang ihrer Geschäfte die pünktliche

1307

2944
1657
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Rückzahlung weitestgehend gewährleistet ist. Wenn dem
gegenüber heute die Gewährung von Blankokredit erheblich 
eingeschränkt ist, so braucht man das nicht so aufzufassen, 
daß es nach Ansicht der Banken heute nicht mehr so viele 
Unternehmungen der beschriebenen Art gebe. Maßgebend 
sind vielmehr die Tatsachen allgemeiner Natur: die bei 
knapper Kapitalausstattung überaus starke Kreditnachfrage, 
die es den Banken nahelegt, den gesicherten Geschäften 
den Vorzug zu geben; sodann aber vor allem die immer 
noch weitgehend vorhandene Unsicherheit der wirtschaft
lichen Verhältnisse, die es den Banken (die ja selber nur 
Verwalter fremden Kapitals sind) zur Pflicht macht, auf 
stärkere Deckung bedacht zu sein. Ein Grund für die 
Zunahme der Deckungen mag auch der sein, daß un ter  
den gewährten Krediten sich manche befinden, die nach 
strengen Gesichtspunkten der  Liquidität eigentlich gar 
nicht hätten gewährt werden dürfen, und bei denen die 
Stärke der Sicherung gewissermaßen den Ausgleich für 
mangelnde Liquidität bilden soll.

2. Die Sicherungsarten des Bankkredites
Sind also die meisten W ege zum Bankkredit mit 

Sicherheiten gepflastert, so ist es für jeden Kreditsuchenden 
von g röß ter  Wichtigkeit zu wissen, welche Sicherheiten er 
erforderlichenfalls anbieten kann. Eine der gebräuch
lichsten Deckungsarten ist die P f a n d b e s t e  H u n g .  
Als Unterpfänder können Werte verschiedenster Art dienen. 
An erster Stelle sind hier die Wertpapiere (2 a) zu nennen. 
Durch Übergabe von Wertpapieren als Unterpfand kann 
auf einfachste Art ein gesicherter Kredit zustande kom
men. Die Frage der  Haftung hinterlegter Wertpapiere für 
Kredite und Ansprüche wird von jeder Bank stets mit be
sonderer Sorgfalt behandelt. Es findet sich hierüber auch 
regelmäßig eine Bestimmung in den „Allgemeinen G e
schäftsbedingungen“ , die der Kunde, sobald er sich ein 
laufendes Konto eröffnen läßt und damit mit der  Bank in 
laufenden Geschäftsverkehr tritt, gewöhnlich schriftlich an
zuerkennen hat. Es heißt darin dann, daß die in Ver
w ahrung gegebenen oder auf andre Weise in den Besitz 
der Bank gelangenden Wertpapiere, aber auch Wechsel, 
Waren und sonstige Werte, Forderungen gegen Dritte 
und gegen die Bank selbst usw., als Pfand für alle An
sprüche dienen, die der Bank gegen den Kunden erwachsen 
sind oder noch erwachsen werden. Wenn der Kunde 
nach Aufforderung seine Verbindlichkeiten nicht mit Ab
lauf der ihm gesetzten Frist je nach Verlangen der  Bank 
ab träg t oder in einer ihr genügenden Weise sicherstellt, 
ist die Bank berechtigt, die Sicherheiten ohne Erwirkung 
eines vollstreckbaren Titels zu ihrer Befriedigung zu ver
werten.

Neben Verpfändung von Wertpapieren kommt die 
A b t r e t u n g  v o n  F o r d e r u n g e n  g e g e n  D r i t t e ,  
(gelegentlich auch Hypothekenforderungen, Ansprüchen 
aus Lebensversicherungen), in Betracht. Bei d e r  Über
tragu ng  von Forderungen wird im Bankverkehr regelmäßig 
eine schriftliche Erklärung verlangt.  Der Kreditnehmer 
hat also seinem Schuldner mitzuteilen, daß er die ihm an 
jenen zustehende Forderung  der  und der Bank verpfändet 
hat. Bei Abtretung von Lebensversicherungsansprüchen 
ist die  Übergabe der Police an die Bank und Benachrich
tigu ng  der Versicherungsgesellschaft üblich. Auch ein
zelne Rechte, wie Geschäftsanteile an Gesellschaften m. b. H. 
und Anteile an Genossenschaften und Gewerkschaften kön
nen als Pfandobjekt dienen.

Handelt es sich um einen Kredit, der durch ein W aren
lager gedeckt werden soll, so ist auch hier die Verpfän

T echn ik
u n d  W irtschaft

dung möglich (3 b). Auf die verschiedenen rechtlichen 
Formen der Verpfändung (unmittelbarer Besitz, indem die 
Bank das Pfandobjekt selbst in Verwahrung nimmt; mittel
barer Besitz, indem die W are an drittem O rt eingelagert 
und der Herausgabeanspruch der Bank übertragen wird; 
Mitbesitz, indem die Ware in einem Raum eingelagert wird, 
zu dem der Verpfänder ohne Mitwirken der  Bank keinen 
Zutritt  hat) kann nicht näher e ingegangen werden.

In der Praxis sind mit der Besitzübertragung von 
Waren verschiedenster Art sehr häufig recht erhebliche 
Schwierigkeiten verbunden. Es wird daher an Stelle dieser 
Form der Deckung auch eine andre verwendet in Gestalt 
d er  S i c h e r u n g s ü b e r e i g n u n g .  Sie ist der Er
satz für die Verpfändung beweglicher Sachen. Die Ver
pfändung wird als solche nach außen erkennbar. Bei 
Warenlagern, Maschinen usw. erschwert sie die Benutzung 
und unter Umständen wirkt sie kreditschädigend. Bei 
der Sicherungsübereignung dagegen überträgt der Kunde 
der Bank das Eigentum an den betreffenden Gegen
ständen, bleibt aber selber im Besitz und vereinbart mit 
der Bank ein Pacht- oder sonstiges Rechtsverhältnis, auf 
Grund dessen er die übereigneten Sachen behält. Der 
Kreditnehmer hat hier also die Möglichkeit, eine Sicher
heit zu stellen, ohne die Sachen aus der Hand geben zu 
müssen. Bei Gebrauchsgegenständen (z. B. Automobilen) 
wird die Bank sich vertraglich eine sachgemäße Instand
haltung ausbedingen. Die Übereignung von Warenlagern 
wird regelmäßig durch sehr eingehende Vertragsbestim
mungen geregelt (Überprüfung der Bestände durch Beauf
tragte  der Bank, Wiederauffüllung der Bestände nach Ver
kauf eines Teils, A btretung der  Feuerversicherungsan
sprüche an die Bank usw.) Werden von einem Fabrik
unternehmen Wären übereignet,  so sehen die Banken 
darauf, daß es sich um Material handelt, das noch im Roh
zustände, also jederzeit leicht weiterverwertbar ist. Außer
dem muß es natürlich völlig frei von jedem Eigentums- 
vorbehalt Dritter, gewöhnlich also des Lieferanten, sein. 
— Im ganzen ist zu beachten, daß die Sicherungsüber
eignung sowohl wegen rechtlicher wie wirtschaftlicher 
Bedenken angegriffen und daher auch von vielen Banken 
nur ungern genommen wird.

An Stelle der oder neben den bisher behandelten 
Kreditunterlagen wird der Industrielle häufig in der Lage 
sein, der Bank solche hypothekarischer Art anzubieten. 
Grundstückspfandrechte, vor allem Hypothek und Grund
schuld, werden denn auch in ausgiebigem Maße als Kredit
sicherungsmittel verwendet.  Dem Bankverkehr dient vor 
allem die S i c h e r u n g s h y p o t h e k  in Gestalt der soge
nannten Höchstbetragshypothek. Sie wird (in der Regel 
als e r s t s t e l l i g e  Hypothek, vor d e r  vielleicht heute 
die üblichen Aufwertungsverpflichtungen stehen können) 
bestellt für Forderungen der Bank, deren Größe sich noch 
nicht übersehen läßt. Oft wird es dem Kaufmann sehr er
wünscht sein, damit rechnen zu können, daß er Geld bis 
zu einem gewissen Betrage von seiner Bank jederzeit und 
ohne weiteres erhalten kann. Die Bank geht darauf ein, in
dem sie sich ein- für allemal durch Eintragung einer Höchst
hypothek auf das Grundstück ihres Kunden sichert. Diese 
Sicherungshypothek lautet nicht auf eine bestimmte Summe, 
sondern auf einen Maximalbetrag, der  möglicherweise er
reicht wird, aber auch unerreicht bleiben kann. Sie dient 
nur zur Sicherung des jeweils im Rahmen des Gesamt
betrages von dem Kunden in Anspruch genommenen Kre
dites. (Nach § 1184, 1 BGB bestimmt sich das Recht des 
Gläubigers aus der Hypothek nur nach der Forderung, und 
der Gläubiger kann sich zum Beweise seiner Forderung  
nicht auf die E intragung berufen.)
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Selbstverständlich hat der Kreditsuchende damit zu 
rechnen, daß die Bank eine sehr kritische Prüfung der 
zu bestellenden Hypothek auf ihre Sicherheit, das heißt 
daraufhin vornimmt, ob bei der Zwangsversteigerung des 
Grundstücks ein die Hypothek deckender Betrag erlöst 
werden würde. Bei der Bewertung werden Wohn- und 
Fabrikgrundstücke nach sehr verschiedenen Grundsätzen 
behandelt. Bei Miethäusern ist, wenn genügend für ihre 
Instandhaltung gesorgt wird, immer mit gleichmäßigen Er
trägnissen zu rechnen. Dagegen ist die Erhaltung des 
Wertes einer F a b r i k  von einer ganzen Reihe von un
sicheren Umständen abhängig und kann durch Fehler in 
der Leitung ebenso wie durch Konjunkturveränderungen
u. a. beeinträchtigt oder gar in Frage gestellt werden.

„Mit dem Augenblick, wo aber der Ertrag aufhört 
und vielleicht der Betrieb eingestellt wird, bleibt viel
fach nichts als totes Gemäuer übrig, das nur insofern 
Wert besitzt, als es sich zu Wohnräumen umbauen läßt. 
Deshalb sind für Hypothekenbanken Fabrikgrundstücke 
regelmäßig von der Beleihung ausgeschlossen, und auch 
die Kreditbanken sind bei derartigen Objekten sehr 
zurückhaltend. Sie können aber trotzdem für eine Kre
ditbank ein geeignetes und sogar sehr wertvolles U nter
pfand abgeben, wenn das Unternehmen einen gangbaren, 
jederzeit gut abzusetzenden Artikel herstellt, wenn d a 
nach seine Zukunft gesichert zu sein scheint, und 
wenn es seit einer langen Reihe von Jahren ini Blüte 
steht und gute Erträge abwirft, weil hierin bis zu einem 
gewissen Grade eine Gewähr dafür liegt, daß im N o t
fälle für die Fabrikanlage sich auch Käufer finden 
werden1).“

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß Fabrikhypo- 
theken von den Banken vielfach nur als zusätzliche Sicher
heiten angesehen und nur in solchen Fällen genommen 
werden, wo das Unternehmen auf Grund seiner ganzen 
Verhältnisse auch für die Gewährung von Blankokredit in 
Frage kommen würde.

Gegenüber den bisher behandelten treten die sonst 
noch gebräuchlichen Formen der Kreditsicherung an Be
deutung stark zurück. Es genügt, noch auf die B ü r g 
s c h a f t  zu verweisen. Sie kommt für Zwecke der Siche
rung von Bankkrediten regelmäßig in der Form der selbst
schuldnerischen Bürgschaft vor. Bei ihr kann der Bürge 
bekanntlich nicht verlangen, daß zuerst der Hauptschuldner 
in Anspruch genommen wird, sondern muß auf Verlangen 
des Gläubigers jederzeit leisten, ohne daß ihm die Ein
rede der Vorausklage zusteht. Der Bürgschaftsbetrag 
wird von der Bank gewöhnlich etwas höher als die Kredit
summe gestellt werden, damit sie auch für ihre For
derungen an Zinsen und Provision gedeckt ist.

3. Prüfung der Kreditwürdigkeit
Bei gedeckten, vor allem aber bei ungedeckten Kre

diten wird der Gewährung regelmäßig eine sehr eingehende 
P r ü f u n g d e r  a l l g e m e i n e n  K r e d i t w ü r d i g k e i t  
des Antragstellers nach der p e r s ö n l i c h e n  wie nach 
der m a t e r i e l l e n  Seite hin vorausgehen. Die Grund" 
sätze, unter denen sie erfolgt, werden natürlich bei dem 
einen Institut strenger, bei dem ändern freier gehandhabt. 
Einige Grundregeln lassen sich aber aufstellen, die wohl 
keine Bank in ihrem Kreditgeschäft außer acht läßt. N or
malerweise wird nur diejenige Firma Kredit erhalten, die 
befriedigende Bilanzziffern vorlegt, über die gute Aus
künfte eingegangen sind, deren Geschäftszweig kein zu 
großes Konjunkturrisiko in sich birgt, und die die Bank
mittel nur vorübergehend benutzen, also rechtzeitig zurück
zahlen wird. Dazu gehört, daß die Bank sich ein sehr ge-

!) P. Rozumek, Das Kreditgeschäft im Bankbetriebe, 6. Auflage, Ham- 
urg, 1927.

naues Bild davon macht, ob der verlangte Kredit in rich
tigem Verhältnis zu dem Gesamtumfang und zu den beweg
lichen Mitteln des Geschäfts des Kunden steht. Für die 
Kreditpolitik ist oberster Grundsatz der Banken, daß sie 
keinen ändern Kredit geben als nehmen, das heißt vor 
allem, daß sie die ihnen selber kurzfristig zur Verfügung 
gestellten Mittel auch nur kurzfristig ausleihen dürfen. 
Das „Einfrieren“ der Kredite ist eine Gefahr, von der jede 
Bank sich mit allen Mitteln fernzuhalten sucht. Sie wird 
also die Bilanz ihres Kreditkunden besonders daraufhin 
prüfen, ob diese eine ausreichende Flüssigkeit aufweist. 
Auch hierfür können keine festen Regeln maßgebend sein. 
Die Art des Unternehmens und der zur Fortführung des 
Geschäfts laufend erforderliche Kapitalbedarf müssen be
rücksichtigt werden. Es gibt kapitalintensive und kapital
extensive Wirtschaftszweige. Ein Hauptaugenmerk wird 
aber die Bank immer auf die Prüfung der Frage richten, 
wie weit das vorhandene Kapital festliegt, und ob es eine 
im Vergleich zu den Verbindlichkeiten ausreichende Größe 
aufweist.

Überall da, wo die Kredite nicht ganz einwandfrei 
gedeckt sind, aber auch in vielen ändern Fällen verlangen 
die Banken fortlaufende Vorlage der Bilanzen und der Ge
winn- und Verlustrechnungen ihrer Kreditkunden.

„Spricht der um Bilanzvorlage Angegangene von 
einem Mißtrauen der Bank, so heißt das, die Dinge aut 
den Kopf stellen, denn es bedingt doch in der Tat ein 
größeres Maß von Vertrauen, Geld hinzugeben, als eine 
Bilanz vorzulegen. Es heißt hier einfach Vertrauen 
gegen Vertrauen, und es müßte für eine Bank ver
letzend sein, ihr eine Bilanz nicht vorlegen zu wollen, 
während sie dem ändern Teil große Summen geben 
so l l2).“

Neben den materiellen Gesichtspunkten wird endlich 
oft auch die Beurteilung der Persönlichkeit des Kredit
suchenden sehr ausschlaggebend sein. Geschäftlicher Ruf, 
kaufmännische Befähigung, auch die private Lebensführung 
können den W eg zum Bankkredit ebnen oder versperren. 
Eine hohe Einschätzung der kaufmännischen und mora
lischen Qualitäten des Kreditnehmers kann die Bank ver
anlassen, sich mit unzulänglicher Sicherstellung zufrieden 
zu geben oder auf sie ganz zu verzichten; umgekehrt w er
den persönliche Mängel manchmal stärker den Ausschlag 
geben als materielle Sicherheiten und Verweigerung des 
Kreditbegehrens zur Folge haben.

Zweck dieser kurzen Abhandlung sollte sein, in 
knappen Zügen die Gesichtspunkte zusammenzufassen, 
unter denen Bankkredite gewährt werden, und so jedem 
Kreditsucher Anhaltspunkte zu geben, an Hand deren er 
sich klar machen kann, ob und in welchem Umfange er die 
Voraussetzungen für die Erlangung von Bankkredit mit
bringt. Nichts wäre verfehlter, als wenn der Eindruck er
weckt würde, der W eg zum Bankkredit sei unnötig  er
schwert. Die Banken tragen mit ihrer Kreditgewährung 
eine gewaltige Verantwortung gegenüber der Öffentlich
keit. Kreditkrisen können die Volkswirtschaft bis in ihre 
tiefsten Fundamente erschüttern, und Kreditüberspannung 
ist eine wirtschafts- und währungspolitische Gefahr erster 
Ordnung. Was für die gesamte Wirtschaft gilt, gilt aber 
auch für ihre einzelnen Glieder. Manchem Unternehmen ist 
die allzu leichte Erlangung von Bankkredit zum Verderb 
geworden, und Kreditverweigerung im richtigen Augen
blick wäre ihm weit dienlicher gewesen. Sehr mit Recht 
ist der Kredit mit einer guten Arznei verglichen worden, die 
nur in angemessenen Dosen und bei widerstandsfähigem 
Körper Dienste leisten, den Verfall eines kranken Organis
mus aber nicht verhindern kann! [99]

2) M. Strau:h, Baakpraxis, Stuttgart 1923.
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D ie  K arte lle  a ls  V e r k a u fso r g a n isa tio n
Von Reichswirtschaftsgerichtsrat Dr. S. T s c h i e r s c h k y ,  Berlin

I n h a l t D i e  allgem eine volksw irtschaftliche B edeutung der Vertriebskartelle — G estaltung der Veririebs- 
-----------  karteile  — S ynd ika te  als H öchstform  der Vertriebskartelle

1. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Vertriebskartelle

Kartelle als Unternehmerorganisationen zum Zwecke 
der H ebung  und Sicherung der Rentabilität können sich 
auf allen denkbaren Wirtschaftsgebieten betätigen. Nur 
die besonders günstigen Voraussetzungen haben veranlaßt, 
daß ihr bei weitem wichtigstes Verbreitungsfeld die 
Q ütererzeugung industriellen Charakters geblieben ist. 
Aber auch auf diesem engeren Wirtschaftsgebiet können 
sie ihre genannte Aufgabe in drei verschiedenen Zweigen 
durchführen: im Einkauf, in der Produktion und im
A b s a t z .  Danach unterscheidet man wohl Einkaufs-, 
Erzeugungs- und Verkaufskartelle. Gelegentlich kommen 
auch Kombinationen vor. Im allgemeinen hat aber die 
bisherige Kartellgeschichte erwiesen, daß reine Einkaufs
kartelle sehr selten 'sich finden, meist vielmehr, abgesehen 
von rein spekulativen Organisationen zur Ausnutzung oder 
gar Herbeiführung einer günstigen Kaufkonjunktur, den 
Ringen oder Corners, systematisch oder gelegentlich von 
Produzentenkartellen mit umfaßt werden. Als reine Ein
kaufskartelle kann man dagegen solche Händlerkartelle 
ansprechen, die — meist in der Form eines Gegenseit ig
keitsvertrages — mit einem Erzeugerkartell ein Abkom
men dahin getroffen haben, daß ihnen dieses eine Meist
begünstigung in den Einkaufsbedingungen (Preisen und 
Konditionen) vor den Außenseitern gewährt. Auch reine 
Produktionskartelle sind eine Ausnahme. Sie treten dann 
in der Form von Kontingentierungskartellen auf, deren 
Ziel es ist, durch periodische schlüsselmäßige Ein
schränkung der Erzeugung eine Angebotsverknappung zu 
erzwingen und damit eine mittelbare H ebung der V er
kaufspreise. In neuester Zeit streben allerdings auch Ver
kaufskartelle an, einen gewissen Einfluß auf die Produktion 
ihrer Mitglieder im Sinne der Rationalisierungsbestrebun
gen zu gewinnen. Im allgemeinen kann indessen dieses 
Ziel etwa einer Typung oder gar Spezialisierung der H er
stellung selbst von den höchstorganisierten Verkaufsyndi
katen nur in bescheidenen Grenzen verwirklicht werden, 
weil es stärkere Eingriffe in die Marktstellung der  Mit
glieder bedingt, als sie mit dem zeitlich befristeten, leicht 
zerfallenden Zusammenschluß der Kartelle, im Gegensatz 
etwa zu Interessengemeinschaften oder gar Fusionen ver
träglich sind. Dagegen werden alle V e r k a u f s  - o d e r  
A b s a t z k a r t e l l e  mehr und mehr, je klarer und u m 
fassender der jetzt aufblühende Zweig wissenschaftlicher 
Kohjunkturkunde die Grundlagen der einzelnen Gewerbe 
im nationalen wie im Weltmärkte aufzustellen und zu be
obachten vermag, danach streben müssen, einen stärkeren 
Einfluß auf einzelne quantitative und qualitative Bestim
mungsgründe der Produktion ihrer Mitglieder auszuüben, 
um eine stärkere Grundlage für ihre Absatzpolitik zu g e 
winnen. Einen solchen Einfluß üben sie selbstredend von 
jeher durch die Art ihrer Preisgestaltung, da von ihr Art 
und Umfang des Absatzes und somit auch der Erzeugung 
jedenfalls für größere Zeiträume abhängig sein müssen.

Im heutigen Kartellwesen konzentriert sich sonach die 
organisatorische Wirksamkeit der Kartelle vorzüglich auf 
die Gewinnung vorteilhaftester Absatzergebnisse,  d. h. 
die weit überwiegende Zahl sind mehr oder minder aus
schließlich V e r t r i e b s k a r t e l l e .  Der wirtschaftliche

Grund ist auch leicht abzusehen. Einmal beruht auf dem 
Absatz das endgültige Ergebnis jedes für den Markt produ
zierenden Unternehmens. Sodann ist der Vertrieb auch 

. diejenige Seite unternehmungsweiser Wirtschaft, die am 
ehesten und umfassensten eine gewisse Schematisierung 
oder Schablonisierung gestattet, wie sie für kollektives Auf
treten gegenüber dem Markte nun einmal bei der  gegebe
nen Ungleichheit der Kontrahenten unentbehrlich ist. 
Schließlich ist der Verkauf auch, wie in Verbindung mit 
dem erstgenannten Grunde ohne weiteres erhellt, diejenige 
Seite der kapitalistischen Unternehmertätigkeit,  die sich 
am schutzbedürftigsten erweist. Dabei wäre allerdings 
schon einleitend grundsätzlich darauf hinzuweisen, daß 
auch dieses Ziel im konkreten Falle stets auf grundsätz
liche Schwierigkeiten in der Durchführung stoßen muß. 
Die wichtigste läßt sich dahin kennzeichnen, daß eine 
kollektive Preispolitik selbst bei sehr vertiefter Regelung, 
worauf ich noch zurückkomme, aus Gründen der schon 
angedeuteten unumgänglichen Schablonisierung immer mit 
Durchschnittsätzen arbeiten muß, wobei weiter zwangs
weise bei dem koordinierten Charakter der Kartellorgani
sation — und zwar sowohl rechtlich wie wirtschaftlich — 
der Durchschnitt stets die Bedürfnisse auch der schwächsten 
Mitglieder sicherstellen muß. Das bedingt für die Absatz
kartelle normalerweise eine relative ständige Überhöhung 
des Preises, nämlich im Vergleich zu der tatsächlichen 
Leistungsfähigkeit ihrer führenden Unternehmen, die bei 
freiem W ettbewerb zu billigeren Preisen einen größeren 
Umsatz und damit nach dem Prinzip der mit der Produk
tionsgröße sinkenden allgemeinen Unkosten gleichwohl 
eine günstigere Rentabilität gewinnen könnten. Diese 
Alternative: gebundener Absatz zu höheren Preisen oder 
Entwicklung des Absatzes durch insbesondere konjunktur
mäßig abgestimmte labile Preispolitik bildet zugleich die 
beiden Pole, zwischen denen die Absatz-Kartellierungs
fähigkeit namentlich der technisch hochentwickelten in
dustriellen Massenerzeugung eingespannt ist. Sie bildet 
notwendigerweise auch den Angelpunkt der wirtschafts
politischen Kritik dieser Organisationen, und zwar um so 
mehr, je stärker sie mitbestimmt wird durch die handels
politischen Grundlagen der einzelnen Industrie, also den 
Grad ihrer inländischen Monopolstärke durch Schutzzölle 
oder auch im W ege internationaler Abkommen.

Aus dieser Klarlegung der Grenzen kartellmäßiger Ab
satzpolitik ergibt sich auch, daß man nur dann und inso
weit hiervon sprechen kann, als die einzelne Organisation 
auf einer — selbstredend graduell verschiedenen — Markt
beeinflussung beruht. Sie braucht keineswegs bis zum tat
sächlichen Monopol heranzureifen, aber sie ist unbedingt 
erforderlich, um eine nicht nur nach den jeweiligen Markt
verhältnissen, sondern nach internen Auffassungen der zu
sammengeschlossenen Unternehmer ausgerichtete Politik 
zu treiben. Dies muß festgehalten werden gegenüber 
neueren Versuchen, von denen auch an dieser Stelle schon 
andeutungsweise die Rede war, diesen Charakter der Kar
telle, der natürlich viele Angriffspunkte bietet, völlig ab
zuleugnen mit der Behauptung, ihr Ziel sei neuerdings in 
erster, wenn nicht ausschließlicher Hinsicht, durch Ra
tionalisierung eine gefestigte Marktstellung zu erringen. 
Durchaus zutreffend faßt Dr. W o  1 f e r s  (im Archiv für
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Sozialvvissenschaft u. Sozialpolitik Nr. 54 H. 2) das E r
gebnis seiner Untersuchung „Über monopolistische und 
nichtmonopolistische Wirtschaftsverbände“ auch unter Be
zugnahme auf meine eignen Forschungen wie folgt zu
sammen:

„Kartelle sind nach der hier vorgeschlagenen Termi
nologie Wirtschaftsverbände, die eine Monopolstellung be
sitzen. Unter Wirtschaftsverband wird dabei eine freie 
Vereinbarung zwischen selbständig bleibenden Unterneh
mern derselben Art zum Zwecke der Förderung ihrer 
gemeinsamen Interessen verstanden. Damit ist nicht ge
sagt, daß „Kartelle“ in praxi nur den Zweck verfolgen, 
ihre Monopolstellung auszunutzen. Jedes Kartell ist zu
gleich ein Wirtschaftsverband und kann als solcher über 
seine Monopolpolitik hinaus die Funktionen erfüllen, auf 
die die bloßen Wirtschaftsverbände oder „nicht-monopo
litischen Verbände“ überhaupt beschränkt sind. W o eine 
Karteileitung dieses Doppelziel verfolgt, vereinigt sie in 
sich, gleichsam in Personalunion, die Trägerschaft mono- 

olistischer Kartellpolitik und nicht-monopolistischer Ver
andspolitik.1“

In der Tat ist eine richtige Analyse der gegenwärtigen 
durch die besonderen wirtschaftlichen Zeitbedingungen viel
seitig beeinflußten Kartellpolitik nur zu verstehen, wenn 
man diese häufig genug zwangsläufige Mehrseitigkeit der 
Organisationspolitik im Auge behält. Nur von dieser Be
trachtungsweise aus begreift sich auch die vielseitige Ge
staltung der Vertriebskartelle.

2. Die Gestaltung der Vertriebskartelle
Ihre einfachste Form sind K o n d i t i o n e n k a r t e l l e .  

Sie regeln lediglich die Absatz b e d i n g u n g e n ,  also die 
Zahlungs- und Fiefervorschriften — die Preise lassen sie frei.

Ihre ziffernmäßige Bedeutung ist in einer Reihe so
genannter Fertigindustrien, wie der Textilindustrie, sehr 
erheblich als Reaktion gegen die überspannten Forde
rungen des Handels, besonders in bezug auf die Kredit- 
spanne und die Nebenspesen. Obwohl sie demnach nur im 
Vergleich zu der Wichtigkeit der Verkaufspreise Neben
punkte einheitlich regeln, ist ihre wirtschaftliche Bedeutung 
sehr erheblich, so zwar, daß auch sie sich nur durchsetzen 
können, wenn sie durch die Mitwirkung eines namentlich 
auch qualitativ ausreichenden Teiles der in Frage kom
menden Unternehmen eine beherrschende Stellung in ihrem 
Markte zu gewinnen vermögen. Bei dem Einfluß, den die 
Warenkreditierung in dem oft viel zu ausgedehnten Wege 
zwischen dem Erzeuger und dem eigentlichen Verbraucher 
beansprucht, leuchtet ohne weiteres ein, daß es von erheb
licher wirtschaftlicher Tragweite sein muß, ob beispiels
weise ein Kartell überhaupt kein Zahlungsziel oder ein
solches von z. B. drei Monaten gewährt. Im ersten Falle 
wird die Kaufkraft des Zwischenhandels sehr stark ge
drosselt, da auch er keinen entsprechenden Kredit zu geben 
vermag, im letzten kann er den Absatz wesentlich durch 
Weitergabe der ihm von der Fabrik gewährten Ziele ver
größern. Es mag genügen, um die Bedeutung dieser
Frage ins Licht zu setzen, an die noch im vorigen Jahre
reichlich erörterten Methoden der amerikanischen T e i l -  
z a h 1 u n g  s Verkaufsmethoden zu erinnern, die auch jetzt 
noch bei uns, z. B. in der Automobilindustrie, aber aucli 
in vielen ändern Verbrauchsgewerben sogar zur G rün
dung eigner derartige Geschäftsgrundlagen finanzierender 
Banken geführt h a b e n !). Es ist daher wirtschaftspolitisch 
durchaus irreführend, diese „Konditionenkartelle“ als ein 
für die Lebendigkeit des Absatzes irrelevantes „Ordnungs
system“ zu bezeichnen. Vielmehr sind sie als Kartelle von 
erheblicher Bedeutung für die „Flüssigkeit“ des von ihnen 
beherrschten Marktes. In der Regel sind sie freilich o r
ganisatorisch sehr schwach gegründet. Eine heftigere

1) Siehe S. 153 in diesem Heft.

Konjunkturbewegung auf ihrem Markt erschüttert sie meist 
derart, daß selbst Versuche einer Neugründung scheitern.

Weit unmittelbarer und stärker ist jedenfalls für den 
Gütervertrieb die nächst höhere Stufe der e i n f a c h e n  
P r e i s k a r t e l l e ,  die zudem neben der Festsetzung von 
Mindestpreisen regelmäßig die eben behandelte Kon- 
ditionenregelung mit einschließen. Ihre Verbreitung ist 
namentlich unter den durch den Ausgang d e s  W elt
krieges veränderten Wirtschaftsverhältnissen noch immer 
sehr erheblich. Das führt sich auf die verhältnismäßig g e 
ringe Beschränkung der Unternehmerselbständigkeit nur 
auf die Bindung von Mindestpreisen zurück, während die 
Freiheit des Verkaufes selbst, Insbesondere eigne Kund
schaftswerbung und selbständiger Verkehr mit dem Kun
den dem Mitglied erhalten bleiben. Marktpolitisch hat 
diese Spielart der Verkaufskartelle den einen wesentlichen 
Nachteil, daß die Einheitspreise notwendig stark sche
matisch, d. h. unter erheblicher Vernachlässigung der 
häufig recht verschiedenen Gestehungskosten der betei
ligten Unternehmen, und zwar aus naheliegenden G rün
den, nach dem Standard der schwachen Glieder bemessen 
werden müssen. Die über diesem Stand liegenden er
halten damit Differentialgewinne, die bei freiem Markt
verkehr dem Verbraucher in billigeren Preisen zugute 
kämen. Allerdings wird die weitere Entwicklung auch 
der deutschen Industriewirtschaft grade unter dem Einfluß 
der Rationalisierung — insoweit hat sie eine zweifellose 
Bedeutung für die praktische Kartellpolitik — zu immer 
stärkerer Vereinheitlichung der technisch-kommerziellen 
Grundlagen der Glieder eines Gewerbes führen. Damit 
fallen die erwähnten Unterschiede in den Verkaufsleistun
gen fort — es sei nur an die Nivellierung der meist wesent
lichen Lohnkosten durch das Tarifwesen erinnert — was 
sowohl die Nachteile der Preisregelung innerhalb der O r
ganisation wie für den Markt abschleifen muß, als auch 
diese selbst erleichtert und stärkt. Für die heute noch 
geltende Übergangszeit ist aber auch d e r  S c h u t z  
d e r  m i n d e r l e i s t u n g s f ä h i g e n  U n t e r n e h m e n  
durch die Art der Preisfestsetzung n i c h t  o h n e  w e i 
t e r e s  z u  v e r u r t e i l e n .  Vielmehr bewirken diese 
Preiskartelle durch den jenen gewährten Schutz einen 
langsameren Übergang, der heftige und plötzliche Kapital
verluste und sozialpolitische Erschütterungen durch um
fangreichere Arbeiterentlassungen vermeiden läßt.

Man kann bei den bisher beschriebenen beiden Arten 
der Verkaufskartelle von eigentlichen Vertr iebsorgani
sationen nicht sprechen, weil ja tatsächlich der Verkehr 
mit dem Markte durchaus in den Kontoren der Mitglieder 
zersplittert bleibt. Infolgedessen fehlt ihnen auch die M ög
lichkeit einer Rationalisierung der Vertr iebsgrundlagen 
etwa durch Systematisierung der Absatzpropaganda, der 
Vertriebsglieder (Vertreter, Lager usw.), der Frachten
politik u. a. m.

3. Syndikate als Höchstform der Vertriebskartelle
E i g e n t l i c h e  kaufmännische V e r t r i e b s o r g a 

n i s a t i o n e n  stellen vielmehr nur diejenigen Kartell
formen dar, bei denen als Grundlage der Verkauf teils 
in seiner Gesamtheit, teils wenigstens in den für den Markt 
bedeutungsvollsten Massenerzeugnissen dem einzelnen Mit- 
gliede abgenommen, ja untersagt wird und auf das Kartell 
selbst übergeht. Es allein tritt hier dem Markte als Ver
käufer im wirtschaftlichen und Rechtssinne gegenüber. 
Dabei ergeben sich selbstredend eine Reihe von Spiel
arten. Die konzentrierteste Form ist der ausschließliche 
Vertrieb der Mitgliederprodukte durch das „ S y n d i k a t “ 
— dieser Sondername hat sich in der deutschen Wissen-
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Schaft durchgesetzt — in der Form, daß es zwar für 
Rechnung der Mitglieder — dies schon aus steuerlichen 
Gründen — aber im übrigen ausschließlich und selbständig 
den Absatz bearbeitet. Wirtschaftlich werden also in die
sem Falle die Mitglieder zu Lohnindustriellen für die g e 
meinsame Verkaufstelle. Ihre gewollte Selbständigkeit 
p räg t sich vor allem auch in ihrer Rechtsform als selb
ständige Firma, Handelsgesellschaft, meist im Rechts- 
gewande der G m bH  oder der AG aus.

Da die Gesellschaft selbst als bloße Vertreterin der 
hinter ihr stehenden Kartellmitglieder, die entweder eine 
selbständige rechtliche Organisation (E. V. - Verein oder 
auch GmbH ) bilden, der Fall der sogenannten Doppel
gesellschaft, oder aber als die Gesellschafter des Syndikats 
mit diesem eine Einheitsgesellschaft darstellen, keine eige
nen Geschäfte eingeht, bedarf sie in der Regel nur des 
gesetzlich erforderten geringen Grundkapitals. Rechtlich 
bietet im einzelnen besonders die Doppelgesellschaft vieles 
Interessante, teilweise auch Kniffliche, das hier jedoch 
übergangen werden kann.

Als kaufmännische Vertr iebsorganisation fordert das 
Syndikat zunächst grundlegend eine genaue Begrenzung 
seiner Leistung gegenüber den Mitgliedern. Es zwingt also 
zur Kontingentierung des Absatzes. Jedes Mitglied erhält 
eine bestimmte Absatzbeteil igung, die klugerweise mit 
Rücksicht auf die unvermeidlichen Schwankungen der 
Absatzmöglichkeiten meist nur eine verhältnismäßige, d. h. 
in Vomhundertsätzen vom Jahresgesamtabsatz ist. Zum 
Ausgleich etwaiger Über- oder Unterschreitungen dieser 
Kontingente dient eine häufig rechnerisch sehr ins ein
zelne gehende Ausgleichsabrechnung, wobei die nicht 
erfüllten Ansprüche durch Geld- oder Auftragszuweisungen 
in der kommenden Abrechnungsperiode beglichen werden.

Der wesentliche kaufmännische Fortschritt  dieser 
Organisation liegt darin, daß sie dem Markte als einziger 
Großverkäufer gegenübertri tt  mit all den absatztechnischen 
Vorzügen, die eine derartige Zusammenfassung des An
gebotes zu bieten vermag. Sie erstrecken sich auf eine ein
heitliche Bearbeitung der Kundschaft, konzentrierte Re
klame, vorteilhafte Verteilung von Lagern, frachtersparende 
Sammelladungen unter weitgehender Ausschaltung zweck
losen Spazierenfahrens der Güter. Der Kundschaft wird 
dieses System meist dadurch näher gebracht, daß eine ein
heitliche Frachtgrundlage als Berechnungsgrundlage fest
gestellt wird.

Das Wesentlichste ist aber die vorteilhaftere Gestal
tu ng  der  Preispolitik. Zwar fallen auch bei dieser O rgani
sation weder die Festsetzung bestimmter Mindestgrund
preise noch eine Berücksichtigung ungleicher Leistungs
fähigkeit der einzelnen Mitglieder gänzlich fort. Diese Be
schränkung kann aber in der Absatzpraxis wesentliche, 
dem Markte zugute kommende Abschleifungen erfahren. 
Die Verkaufspreise lassen sich durch die Vereinigung 
des Verkaufs in einer Hand, und nur durch sie, nach den 
Warenqualitäten und der Größe und Art der Bezüge diffe
renzieren. Erhebliche Ersparnisse an den angedeuteten 
Zwischenkosten können den Preisstand selbst günstig be

einflussen, ebenso wie ein systematisch erweiterter Ab
satz, auch durch Ausfuhr, für die einzelnen Mitglieder 
durch den ihnen gebotenen Vorteil g rößerer  und gleich
mäßigerer Produktion niedrigere Preise bei gleichem Ge
winn gestattet.

Dabei ist ferner zu beachten, daß soweit Kartelle über
haupt, wie schon kritisiert worden ist, den heutigen Ratio
nalisierungsbestrebungen in der G ütererzeugung Rechnung 
tragen können, hierfür jedenfalls an erster,  wenn nicht 
einziger Stelle diese Syndikate berufen sind. Aus ihrer 
wesentlich weiter reichenden Übersicht über den Gesamt
markt meist durch ein nach einheitlichen Richtlinien arbei
tendes System von Vertretern und einen kostenmäßig 
für die Gesamtheit kaum ins Gewicht fallenden statistischen 
Apparat können sie die Anforderungen des Marktes viel 
gründlicher und umfassender beobachten, als selbst ein 
großes Einzelunternehmen. Aber sie vermögen auch durch 
eine geschickte Absatzpolitik die Bedürfnisse des Marktes, 
wenn auch in engeren Grenzen zu lenken und zu wandeln, 
insbesondere also von für die Erzeuger unvorteilhaften 
Produkten abzuleiten. Anderseits geben sie im Innern 
der Organisation ihren Mitgliedern stärkere Stützen, um 
allmählich die industrielle produktionstechnische Leistungs
fähigkeit umzustellen. Hierbei können allzu schwache 
Werke sogar auf Gemeinkosten stillgelegt und somit 
Widerstände gegen dieses Program m  ausgeschaltet wer
den. Organisatorisch kommt ihnen hierbei zu Hilfe, daß 
diese Syndikate im allgemeinen nur ein enger begrenztes 
Wirkungsfeld technischer M assenerzeugung finden können. 
Für Güter, die, sei es wegen der spekulativen Natur ihrer 
wichtigsten Rohstoffe, sei es wegen unberechenbarer 
Wandlungen des Marktes (Modewaren) einer Reglemen
tierung des Absatzes nicht zugänglich sind, scheidet diese 
Kartellform aus. Ihre Domäne ist denn auch die Urproduk
tion, die Halbfabrikate-Industrie und wenige Zweige der 
Fertigwaren-Industr ie, wie etwa die maschinelle Herstellung 
von Bauglas, Flaschen, Porzellanisolatoren für elektrische 
Zwecke und ähnliches.

Je mehr jedenfalls eine typisierte Massenerzeugung 
und in Verbindung damit eine Spezialisierung in der In
dustrie sich durchzusetzen vermag, je mehr ferner Güter
statistik und Konjunkturforschung die G rundlagen des ein
zelnen Güterabsatzes berechenbar gestalten, um so günsti
ger dürften die Aussichten für die Syndizierung werden, 
weil sie auch vom Standpunkte des Verbrauches die
jenige Vertr iebsorganisation darstellt, die eine Markt
beherrschung mit verhältnismäßig weitestgehenden Vor
teilen für den Käufer zu verbinden vermag. Wenn diese 
Vorteile der Syndikate gerade gegenw ärtig  nicht in dem 
wünschenswerten Umfange zutage treten, so dürfte der 
Grund, abgesehen von der schwierigen wirtschaftlichen 
Gesamtlage, vor allem wohl darin liegen, daß die hier in 
erster Linie in Frage kommenden Großindustrien in sehr 
erheblichem Maße die finanziellen Kosten des Wieder
aufbaues und der Umstellungen aus den laufenden Verkaufs
ergebnissen durch eine entsprechende Syndikats-Preispolitik 
herauszuholen trachten. [94]

u M S C H Ä U
Mitteilungen aus Literatur und 
Praxis / Buchbesprechungen

Die deutsche K onjunktur M itte M ai 1928
In vielen Industrien liegt eine geraume Zeitspanne 

zwischen dem A uftragseingang und der eigentlichen 
Durchführung und Auslieferung dieser Aufträge. Gerade 
die maßgebenden Industrien zeichnen sich sogar durch eine 
recht bedeutende „Durchsatzzeit“ ihrer Produkte aus. Dem

entsprechend läßt sich auch bei der Konjunkturbetrachtung 
stets zwischen der  K o n j u n k t u r  d e s  A u f t r a g s 
e i n g a n g s  und der ihr folgenden U m s a t z -  o d e r  
B e s c h ä f t i g u n g s k o n j u n k t u r  unterscheiden.

U nsere  augenblickliche Wirtschaftslage bietet ein in 
vieler Hinsicht lehrreiches Beispiel einer solchen Beschäf
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tigungskonjunktur.  W ährend fast aus allen Zweigen der 
Industrie und des Handels Nachrichten über eine er
mattende Verkaufstätigkeit einlaufen, befindet sich der 
Produktionsapparat in Ausführung früherer Aufträge noch 
vielfach in voller Fahrt. Demzulolge lauten die Umsatz- 
Ziffern und die aus der Tätigkeit des  Vorjahres stam- 
menden Ergebnisse recht günstig  und täuschen vielfach 
eine konjunkturelle Blüte vor, die nicht mehr in diesem ^ 
Umfang vorhanden ist. Unsere Aktiengesellschaften haben 
für das Jahr 1927, dessen Gewinne in diesen Monaten ^  
zur Ausschüttung gelangen, eine erheblich gebesserte Ren- 
tabilität bewiesen. Es ist verständlich, daß diese gün- 
stigen Ergebnisse psychologisch anregend wirken, und so 
erklärt sich zum guten Teil die zuversichtliche Börsen
stimmung, die nach wie vor recht skeptisch betrachtet 
werden muß.

Eine erhebliche Verbesserung der  Börsenkurse ist ja 
auch gar nicht eingetreten. Eine Reihe von, Spezial
werten hat große Steigerungen erfahren; vergleicht man 
aber den heutigen Stand mit dem des Jahresanfangs, so 
ist indexmäßig praktisch keine Veränderung festzustellen 
(Abb. 1). Einer nachhaltigen Besserung steht auch nach

.-— "s)!
j v '

W S 7 <
> r w

/ V -

I —

— L— l— . • 1 i i — 1— 1— __I_1 I 1 1 . .  f , ,... L . 1 -1 -, . 1 ,.1—
0.1 E  M .AM .J.l fl. S.O. M. 0.1 E  M .AM .J.l fl.S.O.N. 0 1  F  M.fl.M.l 1 A.S.O. M D.l.E M. A M J
IRT1ÖÖZ2I

Abb. 2. Monatlich ausgestellte Wechselsummen und monatliche Summen 
der protestierten Wechsel 1925 bis 1928 

WS = Wechselsumme.
WPr = Wechselproteste.
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wie vor unsere Geldlage entgegen. Die im letzten Be
richt befürchtete Versteifung des amerikanischen Geld
marktes ist inzwischen Tatsache geworden. Die Federal 
Reserve Banks haben ihren Diskontsatz erhöht, empfind
liche Rückschläge an der amerikanischen Börse sind nicht 
ausgeblieben. Es wird abzuwarten sein, wie weit dies 
Rückwirkungen auf die Versorgung des deutschen Kapital
marktes haben wird. Seit Anfang Mai sind gegen 170 
Millionen RM Auslandanleihen in Amerika untergebracht 
worden; weitere Emissionen werden für die nächste Zeit 
erwartet. Ohne diese Kapitalzufuhr würde der inner
deutsche Geldmarkt zweifellos ein ganz andres Bild haben. 
Denn die letzten Inlandanleihen waren nicht sehr erfolg
reich; eine Reihe öffentlicher Anleihen ist bei weitem 
nicht voll gezeichnet worden. Unter Ausschaltung der 
Saisonschwankungen ergibt sich eine weitere Verknappung 
des deutschen Geldmarktes; ebenso ist der Wechselumlauf 
immer weiter gestiegen. Auch die Summe der protestier
ten Wechselverpflichtungen wächst weiter. Die Kredit
sicherheit nimmt daher langsam aber stetig ab; wenn auch 
heute noch keine beunruhigenden Anzeichen zu bemerken 
sind, so läßt sich ohne Gefahr auf eine weitere Ver
schlechterung im Laufe der nächsten Zeit schließen (Abb. 2). 
In gewissem Gegensatz hierzu steht die Abnahme der 
Konkursziffern im April; doch muß erst abgewartet w er
den, ob es sich hier um einen Einzelfall oder um eine 
dauernde Entwicklung handelt.

Ebenfalls im Rückgang begriffen ist die Erzeugung, 
der Grundstoffe (Abb. 3). Hier hat nicht nur der Auf
tragseingang in der Stahlproduktion nachgelassen, son
dern es ist auch bereits eine Abnahme in der  Beschäfti
gung festzustellen. Seit Jahresbeginn sind neun Hoch
öfen stillgelegt worden, darunter einige d e r  größten und

Abb. 3. Die Erzeugung von Grundrohstoffen 1925 bis 1928 
R = Ruhrkohlenförderung, arbeitstäglich 
Ei = Roheisenerzeugung, monatlich 
St = Rohstahlerzeugung, monatlich

modernsten (Abb. 4). Rückläufige Meldungen kommen 
ferner aus der Textilindustrie, wo die Kurzarbeit seit 
einiger Zeit wieder bedeutenden Umfang angenommen 
hat und man bereits in großem Maße die Lagerhaltung 
einzuschränken versucht, aus der Maschinenindustrie und 
der Eisen- und Stahlwarenindustrie, in der ebenso wie in 
der Fahrradindustrie das Saisongeschäft dieses Frühjahrs 
vollkommen ausgeblieben ist. Die erfreuliche Belebung 
des allgemeinen Arbeitsmarktes (Abb. 5) ist wahrschein
lich zum allergrößten Teil auf Außenarbeiten im Bau
gewerbe und in der Landwirtschaft zurückzuführen. Wenn 
unsere saisonbereinigte Kurve dies nicht erkennen läßt, 
so liegt die bereits wiederholt ausgesprochene Vermutung 
nahe, daß unsere Korrekturziffern nicht mehr der heu
tigen Wirtschaftstruktur entsprechen. Jedenfalls ist eine 
andre Erklärung für dieses ganz aus dem Rahmen der
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Abb. 5. Die unterstützten Vollerwerbslosen 1925 bis 1928, 
absolute und saisonberichtigte Ziffern

sonstigen Entwicklung fallende Wirtschaftskennzeichen 
kaum zu finden.

Fast stets sind Preiserhöhungen der wichtigsten P ro 
duktionsgüter eine Begleiterscheinung wirtschaftlicher 
Spannungsperioden. Die gegen Ende einer Beschäfti
gungskonjunktur auftretende Nachfrage nach Grundstoffen 
reizt leicht zu solchen Preiserhöhungen, durch welche dann 
meist eine bedeutende Käuferschicht ausfällt und damit 
der Beginn der nachlassenden Umsatztätigkeit eingeleitet 
wird. Auch diesmal haben diese Erscheinungen nicht g e 
fehlt. Nach der Kohle ist das Eisen um fast 8 vH im 
Preise gestiegen und hat damit der schon notleidenden 
eisenverarbeitenden Industrie weitere Schwierigkeiten be
reitet. Lohnerhöhungen sind von allen Seiten gemeldet 
worden, obwohl die Lebenshaltung indexmäßig sich kaum 
verteuert hat (Abb. 6). Mit neuen Tarifforderungen ist 
die Reichsbahn auf den Plan getreten. So ist eine 
Welle von Preiserhöhungen eingeleitet worden, die in ihren
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Abb. 6. Lohnindex für gelernte und ungelernte Arbeiter 
und Lebenshaltungskosten 1925 bis 1928 (1913 = 100)

weiteren Auswirkungen heute noch nicht zu übersehen ist, 
aber bei richtiger W ürdigung der augenblicklichen Lage 
nur mit ernster Besorgnis betrachtet werden kann. Jeden
falls erkennen wir aus ihr, wie weit unsere Wirtschaft 
heute noch von einer richtigen Konjunkturpolitik ent
fernt ist, und wie leicht wir tro tz  aller schönen Unter
suchungen in der Praxis wieder in Fehler zurückfallen, 
deren verderbliche Wirkungen in jedem Konjunkturkreislauf 
festgestellt worden sind. [10°] B r a s c h .

Konjunkturforschung und Marktanalyse
Lehrbuch der Konjunkturforschung. Von Dr. rer. 

pol. Hellmut W  o 11 f , Universitätsprofessor in Halle. 
Berlin 1928, Industrieverlag Spaeth & Linde. 322 S., 
7 Abb. Preis geh. 4,20 RM, geb. 5,20 RM.

Die Konjunkturforschung als Werkzeug praktischer 
Wirtschaftsführung steht bei uns in Deutschland in ihren 
ersten Anfängen, obwohl ihre Wurzeln weit in die theore
tische Volkswirtschaftslehre zurückreichen, in die Zeit 
der Krisentheorien, von Marx und Engels, Schmoller u. a. 
Unbeschwert von alledem sind, wie in manchem ändern 
Falle, die Amerikaner mit ihrem beneidenswert unkompli,- 
zierten Wirklichkeitsinn an die Nutzanwendung gegangen; 
nicht wenige unserer leitenden Männer b eschäf tig  heute 
die gleiche Frage, und der Wunsch nach einer übersicht
lichen Zusammenfassung des heutigen Standes praktisch 
verwertbarer Konjunkturforschung ist offenbar.

Die Wölfische Arbeit wird diesen Wunsch nicht rest
los erfüllen, wenn auch das Bestreben, in sorgfältigen 
Untersuchungen die begrifflichen Unterlagen zu klären 
und die Grenzen einer N utzanwendung zu ziehen, voller 
Beachtung w ert sind. D er strukturelle Aufbau eines W ir t
schaftskörpers und die Erforschung der Strukturwandlun
gen werden klar von der Erkenntnis der eigentlichen Kon
junkturschwankungen geschieden; Struktur- und Kon
junktur-Begriff, Gegenstand und Einzelmerkmale von 
Struktur- und Konjunktur-Analyse werden ausführlich 
nebeneinander untersucht. Es folgt eine Beschreibung von 
Zeitfolge und Kennzeichen der Konjunkturphasen, die 
in ihrem Auf und Ab keine Naturgesetzlichkeit,  sondern 
eine unberechenbare und unbeeinflußbare Verkettung von 
wirtschaftlichen Ursachen und Wirkungen darstellen. Da
mit ist der Gedanke einer konjunkturlosen Wirtschaft e r 
ledigt, und es bleibt als praktisches Ziel der Konjunktur
forschung allein, daß „die schlimmsten Auswüchse der 
W irtschaftsbewegung wohl rechtzeitig erkannt und beach
te t  w erden“ können.

Diese Erscheinungen, ihre Erkenntnismöglichkeiten und 
Darstellungstormen werden dann für den Arbeits- und 
Geldmarkt,  Kapitalmarkt und die verschiedenen W aren
märkte unter Darbietung reichen Tatsachenstoffes ein
gehend erörtert ;  es will scheinen, daß dahinter die an
schauliche gegenseitige Verknüpfung, also gerade das,

was die privatwirtschaftliche Nutzanwendung erstrebt, 
mehr als erwünscht zurücktritt. Die rechnerischen und 
graphischen Verfahren für Auswertung und Analyse kon
junktur-statistischer Zahlenreihen und Kurven werden nicht 
behandelt; auch eine reichere Ausstattung des Werkes 
mit schaubildlichen Darstellungen, für die eine unerschöpf
liche Auswahl zur Verfügung steht, wäre der unmittelbaren 
Anschaulichkeit zugute gekommen. Insofern scheint das 
im Vorwort gesteckte Ziel, die methodischen Eigentüm
lichkeiten und Verfahren der Konjunkturbeobachtung dar
zustellen, nicht ganz erreicht. Dem Werke sind ein um
fangreiches Literaturverzeichnis und ausführliches Sach
register beigegeben. [67] Z d 1.

Konjunkturforschung und Wirtschaftsrationali
sierung. Von Dr. Fr. B e r n e t. Schweizer Schriften 
für rationelles Wirtschaften, Bd. 2. Zürich 1927, Verlag 
Flofer & Co. 52 S. Preis 3 Fr.

Bernet hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zu 
liefern „zum Verständnis der Bedeutung der Konjunktur 
und deren Erforschung in den Kreisen des schweizeri
schen Geschäftslebens“ . Dieser Zweck ist ohne weiteres 
erreicht worden. G ut herausgearbeitet ist die Rolle des 
speziellen Fachdienstes in den Vereinigten Staaten, ob
gleich seine Einordnung in den gesamten Fragenkomplex 
des „Scientific Managem ent“ vielleicht nicht genügend 
gekennzeichnet worden ist. Außerdem stützt sich die 
Arbeit von Bernet etwas zu sehr auf die Arbeiten von 
Flarvard und die des deutschen Instituts für Konjunktur
forschung. Zwar werden die Arbeiten der „Babson Sta
tistical Organisation“ und des „Brookmire Statistical 
Servic“ genannt, nicht erwähnt sind aber das „Karsten 
Statistical Laboratory“ , das  „Alexander Hamilton Institute“ , 
die „Silberling Business Reports“ usw. Auch hätten bei 
dem Zweck, den sich der Verfasser gesetzt hat, die weit
sichtigen Indexberechnungsmethoden von Snyder, Rorty, 
Axe Houghton, usw. zum mindestens erwähnt werden 
müssen. Schwerer ist der Nachteil zu werten, daß die Ge
fahren, die in der Symptomatik liegen, nicht genügend g e 
kennzeichnet sind. T ro tz  allem muß die Schrift bei der 
vorhandenen Unkenntnis über den konjunkturellen Zyklus 
als Fortschritt gebucht werden. Die Einwendungen be
ziehen sich mehr darauf, in welcher Richtung weiter 
gearbeitet werden sollte. [4515] Dr. S c h n e i d e r .
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Berechnung und Ausschaltung von Saison
schwankungen. Von Dr. E. A 11 s c h u 1. Merkblatt Il/Ill 
der Frankfurter Gesellschaft für Konjunkturforschung. 
Karlsruhe 1927, G. Braun. 36 S. Preis 1,80 RM.

Statistische Reihen, die einen Wirtschaftsvorgang dar
stellen, geben kein klares Bild der Konjunkturbewegung. 
Sie sind entstellt durch die Grundrichtung einer langjäh
rigen Entwicklung, den sogenannten Trend, und durch 
jahreszeitliche Einflüsse. Die Frankfurter Gesellschaft für 
Konjunkturforschung beschreibt in ihrer zweiten Ver
öffentlichung die Verfahren zur Ausschaltung des Trends 
und der Saisonschwankungen und bespricht insbesondere 
die Methode, die P e r s o n  s ,  der Leiter des Harvard Uni- 
versity Committee on Economic Research, entwickelt hat. 
Sie erläutert das Verfahren am Beispiel der Stromabgabe 
des Städtischen Elektrizitätswerks 1 in Frankfurt a. M. für 
Licht, Kraft und Straßenbahn in den Jahren 1903 bis 1914.

Der Lichtverbrauch, der in den einzelnen Monaten zwi
schen 45 und 185 vH des Jahresdurchschnitts schwankt, 
folgt der Zunahme und Abnahme des Tageslichts. Der 
Stromverbrauch der Straßenbahn erreicht mit 107 und 
108 vH seine höchsten Werte im Dezember und Januar. 
Der Kraftstromverbrauch erreicht seinen tiefsten Punkt 
mit 91 im Juni und Juli und den höchsten mit 107 vH 
im Dezember.

Es ist das Verdienst A 11 s c h u 1 s , die rechnerische 
Behandlung von Konjunkturkurven hier zum ersten Mal 
der Öffentlichkeit in gemeinverständlicher Form zugäng
lich gemacht zu haben. Die Darstellung ist knapp und 
geschickt und ermöglicht es dem Geschäftsmann, auch 
ohne konjunkturtheoretische und mathematische Kennt
nisse seine Umsatzziffern oder andre Konjunkturstati
stiken so aufzubereiten, daß er ein klares Bild von den 
wirtschaftlichen Bewegungen in seinem Geschäftszweig ge
winnen kann.

[46] K r e b' s.

Marktanalyse. Untersuchung des Marktes und Vor
bereitung der Reklame. Von H. F. J. K r o p f f  und Bruno 
W. R a n d o l p h .  München und Berlin 1928, R. Olden- 
bourg. 316 S. mit 11 Abb. Preis geb. 12 RM.

Vorurteilslose betriebswissenschaftliche Forschung hat 
uns seit Jahren die Grundlagen wirtschaftlichster Güter
erzeugung kennen gelehrt; je mehr ihre Früchte aber 
reifen, um so deutlicher zeigt sich, daß für eine Ratio
nalisierung der Güterverteilung kaum mehr als ganz all
gemeine Erfahrungen und gefühlsmäßige Ansichten vor- 
jranden sind. Eine wissenschaftliche Untersuchung der 
Marktverhältnisse, die jede Werbe- und Verkaufstätigkeit 
bestimmen, ist bei uns noch in den ersten Anfängen. 
Das vorliegende Werk ist wohl die erste deutsche Ver
öffentlichung, die diese Erfahrungen — und die weit 
höher entwickelten amerikanischen Verfahren des „mar- 
keting“ , „advertis ing“ und „selling“ — zu einem Über
blick für europäische Verhältnisse zusammenfaßt. In 
13 Abschnitten wird Zweck und Durchführung der Unter
suchung der verschiedenen Märkte dargestellt, des Marktes 
der Verbraucher, der Erzeugerindustrie und des Zwischen
handels; die allgemeinen Grundlagen von Werbung und 
Verkauf in Gestalt von Kaufkraft, Stimmungen und Kon
junktur werden klargelegt und umfangreiche Nutzanwen
dungen für den Einsatz der Werbearbeit entwickelt. (Die 
Werbefeldzüge der Elida A.-G. und der Erdalwerke seien 
als Arbeiten des einen Verfassers hier nebenbei erwähnt.)

In lebendigster Darstellung ist eine Fülle von an
ziehenden Erfahrungen, psychologischen Beobachtungen 
und Zahlenbeispielen vereint, wenn auch im ganzen Auf
bau nicht immer so „systematisch“ geordnet, wie es 
deutsche wissenschaftliche Gründlichkeit anstreben würde. 
Amerikanische Forschung und Schreibweise spiegeln sich 
gleichermaßen in dem Buche wider; es wird hoffentlich 
vielen ganz neue Ausblicke in unerschlossenes Land er
öffnen und vielfältige Anregungen zu eigenen Versuchen 
mit einer „wissenschaftlichen Betriebsführung im Verkauf“ 
geben. [92] Zdl.

Versand

Binnenschiffahrtsspedition. Von Klaus G r a ß. Be
triebs- und finanzwirtschaftliche Forschungen. 2. Ser. 
27. H. Berlin und Wien 1927, Spaeth & Linde. 182 S. 
Preis 6,60 RM.

Die Arbeit ist in Wirklichkeit eine Monographie eines 
Speditionsgroßbetriebes der Rheinschiffahrt. Wenn auch 
der Untertitel „Die Organisation und Betriebstechnik im 
Speditionsgroßbetrieb der Rheinschiffahrt“ die allgemeine 
Überschrift „Binnenschiffahrtsspedition“ einschränkt, so 
wäre es doch wünschenswert gewesen, diesen Charakter 
bereits in der Hauptüberschrift mehr zur Geltung zu 
bringen. Auch die benutzten Zeitschriften zeigen eine 
spezielle Bevorzugung der Rheinschiffahrt. Wenn auch 
in der Skizzierung der ins Auge gefaßten Unternehmungs
art gesagt ist, daß es sich nicht um einen bestimmten 
Betrieb, sondern daß es sich um die Erörterung derjenigen 
Organisationsfragen handele, die für die Binnenschiffahrt
spedition von allgemeiner Bedeutung sind, so scheint 
dieses Programm doch nur wenig durchgeführt und ta t 
sächlich der Charakter einer Monographie im wesentlichen 
beibehalten zu sein. Im übrigen soll nicht verka;nnt w er
den, daß die Einzeldarstellung sehr eingehend und unter 
Benutzung vieler Statistiken und Formularmaterials durch
geführt worden ist.

[2 3 ] Dr. K e s , Berlin.

Betriebsfragen

Selbstkosten-Ermittlung im Industriebetrieb. Von
Dr.-Ing. A. L i s c h k a. Berlin 1928, Georg Stilke (Be
triebswissenschaftliche Bücher, Bd. 4) 74 S. mit 7 Abb. 
Preis 2,50 RM.

Lischkas „Selbstkosten-Ermittlung“ hätte die Reihe 
der „Betriebswissenschaftlichen Bücher“ eröffnen sollen, 
denn die Notwendigkeit einer zahlenmäßigen Rechenschafts
legung für alle wissenschaftlichen Betriebsführungen kann 
nicht oft genug dem Bewußtsein eingeprägt werden, auch 
wenn auf so beschränktem Raume wie dem des vorlie
genden Büchleins nicht unbedingt Neues gesagt werden 
kann. —

Der Inhalt lehnt sich im großen ganzen an den be
kannten Grundplan der „Selbstkostenberechnung“ des AWF 
an; darüber hinaus wird neben dem Verfahren der Zu
schlagsrechnung auch die Teilungsrechnung erwähnt und 
auf die Platzkostenrechnung und die statistische Verarbei
tung der Selbstkosten näher eingegangen. Die Einführung 
der Begriffe „Gemeinkosten“ und „Unkosten“ in unter
schiedlicher Bedeutung wirkt befremdlich; gegenüber der 
eindeutigen Fassung im „Grundplan“ erscheint sie kaum 
als Fortschritt. Die Überschrift „Einzelkostendiagramm“ 
in Abb. 7 widerspricht dem sonst gebrauchten Begriffe 
„Einzelkosten“ und sollte besser „Einheitskosten“ lauten. 
Zahlreiche Beispiele, leider immer wieder nur aus dem 
Maschinenbau und Gießereibetriebe, erläutern die kleine 
sonst recht übersichtliche Schrift. [90] Zdl.

Die Platzkostenrechnung im Dienste der Betriebs
kontrolle und Preiskalkulation. Von Dr.-Ing. G. K r i t z 
l e r .  Berlin 1928, Julius Springer (Betriebswirtschaftliche 
Zeitfragen, 9. Heft). 59 S. Preis geh. 4,50 RM.

Nach einem recht gut einführenden Überblick über 
den heutigen Stand des theoretischen Ausbaues der 
Selbstkostenrechnung entwickelt der Verfasser die Grund
lagen für eine Preis- und Betriebsrechnung mittels Platz
kosten, die einmal jeder Kostenstelle und jedem Kosten
träger die dafür entstandenen Kosten so unmittelbar als 
möglich zuführt und die anderseits in Gestalt der „ge
staffelten“ Preise es ermöglicht, die Veränderlichkeit der 
Kosten mit dem Beschäftigungsgrad in der Preispolitik 
praktisch zu berücksichtigen.

in einer großen Anzahl von Vordrucken wird ein voll
ständig durchgerechnetes Beispiel für das vorgeschlagene 
Verfahren geboten. Seine Durchführung erfordert offen
sichtlich umfangreiche Rechenarbeit; dafür bieten die Er
gebnisse einen umso gründlicheren Einblick in den Ab
lauf der betrieblichen Vorgänge. In den knappen Erläu
terungen zu den Vordrucken kommen diese Einzelheiten 
zu wenig zur Geltung; trotzdem wird die Schrift reiche 
Anregungen geben und dazu helfen, an der Hand rech
nungsmäßiger Nachweise immer tiefer in das Innenleben 
des industriellen Betriebs einzudringen und ihm durch 
die Mittel klarsehender Preispolitik die günstigsten Be
dingungen zu schaffen. [91j Zdl.

Statistische Betriebsüberwachung. Von Dr. Herbert 
A n t o i n e .  München und Berlin 1927, R. Oldenbourg. 
85 S. m. 10 Abb. Preis 5 RM.
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Die Arbeit verdankt ihre Entstehung ausgiebiger T ä t ig 
keit in einem Gießereibetriebe. Sie wird begrüßt als 
ernsthafte Studie mit dem Ziel, nachzuweisen, wie die 
statistische Methode in der Praxis angewandt wird, und 
welchen Nutzen die Männer der Praxis daraus ziehen 
können. Es ist zu hoffen, daß auf die bisherige Ge
pflogenheit, allgemeine Werke über Statistik im Dienste 
der Betriebswirtschaft zu schreiben, nunmehr die Zeit 
folgt, in der die Untersuchung spezieller Betriebszweige 
in den Vordergrund tritt.

Es liegt in der  N atur des Gießereibetriebes, daß die 
Handarbeit stets überwiegt, daß also die Arbeiter- und 
Lohnverhältnisse die weiteste Beachtung finden müssen. 
Die Verbindung mit der Buchhaltung ist, wie sie in der 
Schrift erwähnt wird, eine Gewähr dafür, daß die für 
jede Statistik in der Betriebswirtschaft einheitliche G rund
lage des Zahlenmaterials und damit dessen Zuverlässigkeit 
gesichert ist. Die Belegschafts- und Arbeiterstatistik 
sowie deren Auswertung hinsichtlich der verschiedenen 
Lohnarten, die Beziehung der Löhne zu den ändern Auf
wendungen als solchen, sowie bei wechselndem Beschäf
t igungsgrad sind eingehend durchdacht.

Interessant ist de r  Abschnitt über die Leistungs
statistik, der mit der „Budgetbewegung“ zusammenfällt.

Die Arbeit würde bei einer Neuauflage wesentlich 
an Geschlossenheit gewinnen, wenn alle theoretischen Er
w ägungen über das Wesen der Statistik im allgemeinen 
wegfielen.

[4504] Dr. Br.

Recht und Wirtschaft
Die zivilrechtliche Stellung der Verkaufsstelle bei 

Kartellen. Von Dr. jur. Hans-Heinz S t e f f a n i .  Berlin 
1927, Verkehrswissenschaftl. Lehrmittelgesellschaft m. b. H. 
bei d. Deutsch. Reichsbahn. 76 S. Preis 2,50 RM.

Die sehr anregende und eindringende Arbeit befaßt 
sich mit einer rechtlichen Erörterung der Syndikatsformen, 
d. s. Kartelle mit eigner Verkaufstelle. Eine solche Spezial- 
untersuchung fehlte bisher. Es werden die drei Typen 
der sogenannten Doppelgesellschaft (Kartelle als selb
ständige Rechtspersönlichkeit mit eigenem selbständigem 
Verkaufsorgan), die Einheitskartellgesellschaft (als soge
nannte Nebenleistungsgesellschaft) und die dazwischen 
stehenden Bindungen behandelt, bei denen der Verkauf 
entweder einem Dritten (Bank) oder einem Mitglied, oder 
der Geschäftsführung des Kartelles selbst übertragen ist.

Am eingehendsten ist die erste Form erörtert , die in 
der T a t  rechtlich auch die wichtigsten und interessantesten 
Probleme umfaßt. Besonders behandelt ist ferner die 
durch die Kartellverordnung § 8 aufgerollte fristlose Kün
d igung des Mitgliedes mit ihren Rückwirkungen auf die 
Stellung d e r  Mitglieder und der Organisation selbst. 
(Fragen der Auseinandersetzung zwischen dem Ausschei
denden und der Geschäftstelle-G. m. b. H.) Im einzelnen 
setzt sich d e r  Verfasser mit der bereits sehr eingehenden 
juristischen Literatur und Rechtsprechung klar auseinander, 
so daß die Arbeit ein wertvolles Hilfsmittel zum Studium 
dieser für das praktische Organisationsleben sehr wich
tigen Fragen bietet.

[52] Dr. T  s c h i e r s c h k y ,  Berlin.

Eingegangene Bücher
| Eingehende Besprechung V orbehalten |

V D I - V e r 1 a g  G. m. b. H., Berlin:
Grundplan der wissenschaftlichen Betriebsfülirung 

im Bergbau. Von Kurt S i e b e n .  1928. 148 S. Preis
10,50 RM.

Die Bibliotheken der deutschen Technischen Hoch
schulen. Von Oberbibliothekar Dr. P a u l  T r o m m s 
d o r f f .  Leiter der Bibliothek der Technischen H och
schule Hannover. Din A 5, 40 Seiten. Preis geh. 2,50 RM, 
für VDI-Mitglieder'2,25 RM. 1928.

Das Geschütz im Mittelalter. Quellenkritische U n
tersuchungen von Generalleutnant a. D. Dr. phil. h. c. 
Bernhard R a t h  g e n .  Din A4, XX/718 Seiten, 14 Tafeln 
mit 56 Abbildungen, 2 Bildnisse und 1 Übersichtsplan. In 
Ganzleinen gebunden 50 RM, für VDI-Mitglieder 45 RM. 
1928. ____________

Industrie- und Handelskammer Frankfurt a. M.- 
Hanau. Bericht für das Jahr 1927. Frankfurt a. M. 1928,
Max Koebcke. 82 S.

Die Technik des wirtschaftlichen Verkehrs. Von
Klemens O 11 e 1. 2. Aufl. Wien 1927, Manzsche Verlags
und Universitäts-Buchhandlung. 324 S. Preis 15,40 ö. S.

Sammlung Borntraeger 13. Bd.: Grundzüge der all
gemeinen Wirtschaftsgeographie. Von Bruno D i e t r i c h .
Berlin 1927, Gebr. Borntraeger. 223 S. Preis 8,50 RM.

Die Zementindustrie. Von Günther K ü h n .  Jena
1927, Gustav Fischer. 156 S. m. 24 Abb. Preis 8 RM.

Schriften der Arbeitsgemeinschaft der Niederrheini
schen Verwaltungsakademien 1. H.: Kommunalfinanzen. 
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dern. 280 S. Preis geh. 18 RM, geb. 19,50 RM. 3. Bd.: 
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27,50 RM. Wien 1928, Jul. Springer.
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schaft im Betrieb. Von Rudolf L a n d s b e r g .  Berlin
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Qualität und Betrieb. Von Arthur L i s o w s k y .  
Stuttgart 1928, C. E. Poeschel. 153 S. Preis geh. 7,80 RM, 
geb. 9,30 RM.

Handwörterbuch der Betriebswirtschaft. Heraus
gegeben von H. N i c k 1 i s c h. 20. Lfg. S tuttgart 1928, 
C. E. Poeschel. 272 Sp. Preis 7 RM.
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Ruhfus. 59 S. u. 1 Bd. Anhang. Preis zus. 10 RM.
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Dortmund 1928, Fr. Wilhelm Ruhfus. 36 S. u‘. 1 Bd. An
hang. Preis zus. 8 RM.
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organisation und Betriebsabrechnung. Von Hans D. 
B r a s c h .  Berlin 1928, Georg  Stilke. 139 S. m. 32 Abb. 
Preis 5 RM.

World Business at Geneva. By Edward J. M e h r e n ,  
Vice-President in Charge of Editorial. New York 1927, 
Mc-Graw-Hill Publishing Comp., Inc. 47 S.

Produktion und Absatz. Von Dr. Warthold M o h r 
m a n n .  München 1927, Dr. Franz A. Pfeiffer Verlag. 
Preis 1,50 RM.

Mohrmann gibt in allgemeinverständlicher Form For
schungsergebnisse bekannt, die von großer Bedeutung für 
die Volkswirtschaft sind, denn sie weisen einen W eg zur 
Lösung der Absatzfrage, der wichtigsten Frage der  Wirt
schaft. ' j |
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