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Vorwort zur 5. Auflage 

D a s B u c h » S y s t e m e der K o s t e n r e c h n u n g « gibt e inen u m f a s s e n d e n u n d ge
o r d n e t e n Ü b e r b l i c k ü b e r das G e b i e t d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n K o s t e n 
r e c h n u n g . A l s Lehrbuch ist es e in H i l f s m i t t e l für die G e s t a l t u n g v o n V o r l e 
s u n g e n , Ü b u n g e n , S e m i n a r e n , G r u p p e n a r b e i t u n d für d e n Se lbs tunterr i cht . 
E s vermi t te l t d e m B e n u t z e r auf d e m G e b i e t der K o s t e n r e c h n u n g die b e w ä h r 
ten B e g r i f f e u n d D e n k m e t h o d e n s o w i e d e n gegenwärt igen W i s s e n s s t o f f n a c h 
d i d a k t i s c h e n G r u n d s ä t z e n . Sein C h a r a k t e r als L e r n - u n d A r b e i t s m i t t e l 
k o m m t d a r i n z u m A u s d r u c k , daß es 

- s i c h einer einfachen Fachsprache b e d i e n t , 
- eine V i e l z a h l v o n Beispielen u n d ca. 160 Abbildungen z u r V e r a n s c h a u l i 

c h u n g verwendet , 
- z u m S u c h e n u n d W i e d e r h o l e n z a h l r e i c h e Marginalien (Randt i te l ) angibt , 
- i m f o r t l a u f e n d e n Text n u r die w i c h t i g s t e Literatur n e n n t , 
- z u r Selbstkontrolle an j edem K a p i t e l e n d e gezielte F r a g e n f o r m u l i e r t u n d 

A u f g a b e n stellt , d ie i m A n h a n g gelöst w e r d e n . 

Wei tere O r i e n t i e r u n g s h i l f e n bietet das B u c h z u d e n w i c h t i g s t e n D e f i n i t i o 
n e n d u r c h das Betriebswirtschaftliche Kurzlexikon u n d für das A u f f i n d e n 
v o n S a c h p r o b l e m e n d u r c h e in angemessenes Stichwortverzeichnis. A n die 
u m f a n g r e i c h e Literatur ü b e r das G e b i e t d e r K o s t e n r e c h n u n g w i r d der Leser 
i n d r e i abgestuften S c h r i t t e n h e r a n g e f ü h r t : 

- problemorientiert u n t e r V e r w e n d u n g v o n K u r z t i t e l n i m Text , 
- bereichsorientiert d u r c h k n a p p e L i t e r a t u r a n g a b e n an j edem K a p i t e l e n d e 

u n d 
- gebietsorientiert d u r c h e in umfassendes L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s i m A n h a n g 

d e r Schr i f t 

N i c h t z u l e t z t d i e n e n a u c h die z a h l r e i c h e n sys temat i schen Querverweise 
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z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n A b s c h n i t t e n u n d K a p i t e l n der l e i ch ten u n d r a t i o n e l 
len E r a r b e i t u n g des u m f a s s e n d e n W i s s e n s t o f f s . 

A l s L e h r b u c h der K o s t e n r e c h n u n g w e n d e t s i ch diese Schr i f t z u m e inen an 
die Lehrenden u n d Lernenden der W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t an Univers i tä ten, 
H o c h s c h u l e n , F a c h h o c h s c h u l e n u n d A k a d e m i e n . I n anschaul i cher u n d l e i c h t 
faßl icher F o r m führt sie den jen igen , der s ich u m d e n sehr u m f a n g r e i c h e n 
Stoff der K o s t e n r e c h n u n g b e m ü h t , v o n d e n ersten Grundlagen bis z u d e n 
neuesten Forschungsergebnissen, D a die K o s t e n r e c h n u n g k e i n i so l ier ter f a c h 
l i cher B e r e i c h ist , bedeutet das j e d o c h , daß i n angemessenem U m f a n g auf 
Nachbargebiete e ingegangen w e r d e n m u ß , die m i t der K o s t e n r e c h n u n g i n 
enger B e z i e h u n g stehen. D a z u gehören die P r o d u k t i o n s - u n d K o s t e n t h e o r i e , 
die B i l a n z r e c h n u n g , die E r f o l g s r e c h n u n g , die F i n a n z r e c h n u n g u n d eine 
Re ihe v o n u n t e r n e h m u n g s p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g s m o d e l l e n . A u s d iesem 
B e z i e h u n g s z u s a m m e n h a n g u n d aus d e m bewußten Praxisbezug der Schr i f t 
fo lgt z u m a n d e r e n , daß sie a u c h v o n e inem großen K r e i s v o n M i t a r b e i t e r n 
der verschiedenen h i e r a r c h i s c h e n E b e n e n i n U n t e r n e h m u n g e n , I n s t i t u t i o n e n 
u n d V e r w a l t u n g s b e t r i e b e n auf d e m G e b i e t der K o s t e n r e c h n u n g als geeignete 
I n f o r m a t i o n s - , L e r n - u n d G e s t a l t u n g s h i l f e verwendet w e r d e n k a n n . 

F ü r alle A n r e g u n g e n , die w i r z u r besseren G e s t a l t u n g der S c h r i f t erhalten 
haben , s i n d w i r sehr d a n k b a r . U n s e r besonderer D a n k gi l t H e r r n Prof. Ka-
name Sakaguchi, der die Ü b e r s e t z u n g dieser Schr i f t ins Japanische besorgte. 
H e r r Dr. G. O . Hettich hat die Schr i f t bis z u r d r i t t e n A u f l a g e d u r c h seinen 
Be i t rag tatkräft ig unters tützt . 

Tübingen u n d M ü n c h e n , J a n u a r 1991 M A R C E L L SCHWEITZER 
H A N S - U L R I C H KÜPPER 



1. Kapitel: Grundlagen der Kosten
rechnung 

A. Gegenstand und Begriff der Kostenrechnung 

I. Der Unternehmungsprozeß als Rechnungsgegenstand 

1. Kennzeichnung des Unternehmungsprozesses 

U n t e r dem Unternehmungsprozeß versteht man ein System v o n H a n d l u n g e n 
der Bereitstellung u n d V e r w e n d u n g knapper Güter . E r umfaßt s o w o h l die i n 
ternen A k t i o n e n als auch die externen Transakt ionen mit den Wirtschaftspart
nern der U n t e r n e h m u n g . D e r Unternehmungsprozeß vo l lz ieht sich innerhalb 
der U n t e r n e h m u n g sowie zwischen der U n t e r n e h m u n g u n d anderen W i r t 
schaftseinheiten in R a u m u n d Ze i t u n d weist einen dynamischen Charakter auf. 

D i e betrieblichen Maßnahmen der Bereitstel lung und V e r w e n d u n g v o n G ü 
tern können mehrere feststellbare Konsequenzen b e w i r k e n . Diese H a n d l u n g s 
folgen stellen mögliche Unternehmungsergebnisse dar, welche unterschiedl i 
cher A r t sein können. Insbesondere werden als mögliche Ergebnisse formale 
(ökonomische) , materiale (sachliche) und soziale (personale) W i r k u n g e n unter
schieden. Z w i s c h e n den einzelnen W i r k u n g s a r t e n können indifferente, k o m 
plementäre °( icr konkurr ierende Beziehungen vor l iegen. Häufig ist der Z u 
sammenhang von W i r k u n g s a r t e n nur sehr schwer oder gar nicht feststellbar. 

D i e Gesamtheit der wirtschaft l ichen Einzelprozesse einer U n t e r n e h m u n g u n 
terliegt der bewußten, zielorientierten Gesta l tung durch M e n s c h e n . D i e K o n s e 
quenzen wirtschaft l icher Tätigkeit stellen dabei mögliche Zie le des betrieblichen 
Wirtschaftens dar. Entsprechend unterscheidet man zwischen F o r m a l - , M a t e 
r ia l - u n d Sozia lz ie len . D i e zielgerichtete P l a n u n g u n d Steuerung des 
Unternehmungsprozesses erfordert über die Angabe des (der) verfolgten Ziels 
(Ziele) hinaus die Festlegung des angestrebten Ausmaßes (Ext remierung , Satis-
f i z ie rung , Fixierung) der Z ie le r re i chung . 

Z u m reibungslosen u n d ergiebigen V o l l z u g des arbeitsteilig durchgeführten 
Unternehmungsprozesses bedarf es best immter O r d n u n g s b e z i e h u n g e n . (Gene-
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Organisation der relie) Regelungen über Ordnungszusammenhänge gleichartiger und sich wie-
Vntemehmung derholender A u f e a b en b z w . Tätigkeiten i m Unternehmungsbereich kons t i tu 

ieren in ihrer Gesamtheit die formale Unternehmungsorganisat ion. Z u r forma
len Unternehmungsorganisat ion tritt die sog. informale h i n z u . D e r T e r m i n u s 
in formal drückt aus, daß es sich nicht u m Ordnungsbez iehungen handelt. In
formale Beziehungen entstehen häufig spontan u n d gehen auf bestimmte 
menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen zurück. Organisatorische 
Maßnahmen weisen einen dauerhaften Charakter auf. Wirtschaft l iche, soziale 
und technologische Veränderungen innerhalb und außerhalb der U n t e r n e h 
m u n g z w i n g e n v o n Zei t z u Zei t z u einer Anpassung an die neuen Gegebenheiten 
durch Reorganisat ion. 

2. Wirtschaftsgüter als Objekte des Unternehmungsprozesses 

Objekte des Unternehmungsprozesses s ind die Wirtschaftsgüter einer U n 
ternehmung, die in vielfältigen Ersche inungsformen auftreten. U m einen 
Überblick über die verschiedenen Güterarten zu b e k o m m e n , ist eine E i n t e i 
l u n g v o r z u n e h m e n . In der Betr iebswirtschafts lehre s ind mehrere Güterklassi
f i k a t i o n e n bekannt [vgl. z . B . K o s i o l (Akt ionszentrum) 111 ff.; G u t e n b e r g 
(Produkt ion) 1 ff. u n d 11 f f . ] . 

Klassifikation der Entsprechend der Güterklassifikation von E r i c h K o s i o l [(Wesensmerkmale) 
Wirtschaftsgüter 13] lassen sich die Wirtschaftsgüter in die beiden Klassen Realgüter und N o m i 

nalgüter einteilen, w o b e i beide Klassen noch weiter aufgegliedert werden kön-
Realgüter nen [vgl. A b b i l d u n g 1 ]. Realgüter repräsentieren individuel le Werte . D i e Klasse 

Abb. 1: Gliederung der Wirtschaftsgüter 
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der Realgüter umfaßt die materiel len (körperlichen) u n d immateriel len (unkör
perlichen) Realgüter sowie die Ansprüche auf Realgüter. Z u den materiellen R e 
algütern gehören Sachmittel (z . B . Gebäude , A n l a g e n , Maschinen) u n d Stoffe 
b z w . Mater ia l ien . Sachmittel leistungen, Arbei ts le is tungen u n d Informat ionen 
rechnet man z u den immater ie l len Realgütern. D i e genannten Realgüter s ind ur 
sprüngliche Güter (konkrete Güter ) , während die Ansprüche auf Realgüter ab- Nominalgüter 
geleitete Güter (abstrakte Güter) darstellen. Nominalgüter lauten auf einen ge
nerellen Betrag. Sie treten als G e l d (ursprüngliches G u t ) u n d Ansprüche auf 
G e l d (abgeleitete Güter) auf. 

Z u r näheren K e n n z e i c h n u n g der verschiedenen Realgüter(arten) werden v o r 
al lem die M e r k m a l e Verwendungsweise u n d Verwendungshäufigkeit herange
z o g e n ; eine analoge Übertragung auf die Klasse der Nominalgüter ist denkbar . 
N a c h der Verwendungsweise kann man zwischen Einsatzgütern u n d A u s b r i n - Einsatzgüter 
gungsgütern unterscheiden. D e r Begrif f des Einsatzgutes läßt s ich unterschied
l ich w e i t abgrenzen [vgl . A b b i l d u n g 2]. Faßt m a n den Begri f f wei t , dann kann 
unter einem Einsatzgut jedes in der U n t e r n e h m u n g vorhandene u n d z u r P r o 
d u k t i o n v o n Ausbringungsgütern verwendete G u t verstanden w e r d e n . Be i en
ger Fassung lassen sich die Einsatzgüter als die z u r H e r s t e l l u n g u n d V e r w e r t u n g 
v o n Ausbringungsgütern verbrauchten Realgüter definieren. D e r Einsatzgüter
verbrauch stellt den Input der U n t e r n e h m u n g dar. M a n bezeichnet die E i n s a t z 
güter auch als P r o d u k t o r e n , A n f a n g s p r o d u k t e oder P r o d u k t i o n s f a k t o r e n . A u s - Ausbringungsgüter 
bringungsgüter der U n t e r n e h m u n g sind alle Realgüter, die i m U n t e r n e h m u n g s -

Abb. 2: Betriebliche Einsatzgüter 
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prozeß hergestellt u n d verwertet werden . M a n nennt sie auch P r o d u k t e oder E r 
zeugnisse. Sie b i lden den O u t p u t der U n t e r n e h m u n g . Z u ihnen gehören einmal 
die i m M a r k t abzusetzenden Realgüter, welche als Absatzgüter, E n d p r o d u k t e 
oder fertige Erzeugnisse bezeichnet w e r d e n . Des weiteren umfaßt der O u t p u t 
auch jene materiellen u n d immater ie l len Real guter, die i n der U n t e r n e h m u n g ge
fertigt u n d in ihr selbst wiedereingesetzt werden . M a n nennt sie Wiedereinsatz
güter. 

D a s M e r k m a l Verwendungshäufigkeit führt z u r D i f f e r e n z i e r u n g der Realgü
ter i n Repetiergüter u n d Potentialgüter [vgl . H e i n e n (Kostenlehre) 223]. N a c h 
der wei ten Begriffsfassung des Einsatzgutes wären die Repetiergüter wie auch 

Repetiergüter die Potentialgüter als Einsatzgüter z u betrachten. Repetiergüter s ind nur e inmal 
z u r P r o d u k t i o n v o n Ausbringungsgütern verwendbar u n d s ind dann verbraucht 
(z . B . Rohstof fe ) . Für jede Prozeß Wiederholung muß ein neues Repetiergut e in -

Potentialgüter gesetzt werden . Dagegen können Potentialgüter eine Fo lge v o n Leistungen ab
geben (z . B . Maschinen) . Sie s ind daher mehrfach für die Gütererstellung u n d 
-Verwer tung verwendbar . In die Ausbringungsgüter gehen nicht die Potent ia l 
güter, sondern ihre abgegebenen Leis tungen ein. Legt man die enge Fassung des 
Einsatzgutbegri f fs z u g r u n d e , so stellen neben Repetiergütern ledigl ich die P o 
tentialgutleistungen Einsatzgüter dar, während die Potentialgüter selbst als E i n 
satzgütervorrat angesehen w e r d e n . Z u den Potentialgütern rechnet man ge
wöhnlich menschliche Arbeitskräfte u n d Sachmittel . Es können aber auch Stoffe 
u n d Informat ionen Potentialgutcharakter besi tzen. 

Gliederung nach 
dem Objekt 

Gliederung nach 
der Verrichtung 

3. Gliederungsmöglichkeiten des Unternehmungsprozesses 

D e r Unternehmungsprozeß k a n n z u m Z w e c k e der Beschreibung nach mehre
ren M e r k m a l e n i n Tei lprozesse mit geringerer umfangmäßiger A u s d e h n u n g ge
gliedert w e r d e n . D a der Wirtschaftsprozeß einer U n t e r n e h m u n g auf die Erfül
l u n g ihrer Sachaufgabe gerichtet ist, lassen sich als Gl iederungskr i ter ien die 
M e r k m a l e der organisatorischen Aufgabenanalyse heranziehen [vgl. K o s i o l 
(Organisat ion) 41 f f . ] . Sie geben die Betrachtungsebenen an, nach denen der U n 
ternehmungsprozeß beschrieben werden k a n n . 

N a c h dem M e r k m a l O b j e k t läßt sich eine G l i e d e r u n g des Wirtschaftsgesche
hens nach Bearbeitungsgegenständen v o r n e h m e n . Es führt z u r Untersche idung 
v o n R e a l - u n d Nominalgüterprozessen. Z u r tieferen G l i e d e r u n g der Realgüter-
prozesse können als O b j e k t e insbesondere Z w i s c h e n - u n d E n d p r o d u k t e ge
wählt werden . Gl ieder t man den Produkt ionsprozeß der U n t e r n e h m u n g nach 
d e m M e r k m a l V e r r i c h t u n g , so werden Tei lprozesse mit gleichartigen Tätigkei
ten gebildet . D i e A n w e n d u n g dieses M e r k m a l s auf den Realgüterprozeß führt 
z u den Tei lprozessen Beschaf fung, E insatz lagerung, F e r t i g u n g (Güterkombina
t i o n u n d - t ransformat ion) , Absa tz lagerung u n d A b s a t z [vgl . A b b i l d u n g 3], 



Abb. 3: Grundmodell des Realgüterprozesses 
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während beim Nominalgüterprozeß die Kassenhaltung, Kreditgewährung u n d 
Kredi taufnahme als Tei lprozesse unterschieden werden. D e r Nominalgüter
prozeß ist dem Realgüterprozeß entgegengerichtet [vgl. A b b i l d u n g 4]. Beide 
s ind an den Nahtste l len der U n t e r n e h m u n g z u m M a r k t h in verknüpft. E ine tie
fere A n a l y s e der genannten Realgüter- u n d Nominalgüterprozesse kann nach 
der Bewegung, den Umsätzen, d e m Bestand sowie der A r t der Bestandsgüter, 
Bewegungen, Umsätze u n d Prozeßdauer vorgenommen werden [vgl. K o s i o l 

Gliederung nach ( A k t i o n s z e n t r u m ) 120ff .] . D e r R a n g v o n Tei lprozessen als drittes G l i e d e -
dem Rang rungsmerkmal führt z u r D i f f e r e n z i e r u n g i n Entscheidungs- u n d Ausführungs

prozesse. N a c h dem M e r k m a l Phase läßt sich eine E inte i lung i n Planungs- , Rea-
Gliederung nach l isations- u n d K o n t r o l l p r o z e s s e v o r n e h m e n . Schließlich ermöglicht das M e r k 

u r Phase m a J Z w e c k b e z i e h u n g eine G l i e d e r u n g in primäre u n d sekundäre Tei lprozesse. 

D i e primären Tei lprozesse dienen der Erfüllung v o n Produkt ionsaufgaben, die 
Gliederung nach sich direkt aus der Marktaufgabe der U n t e r n e h m u n g ableiten lassen. Dagegen 

der Zweck- handelt es sich bei sekundären Prozessen u m Verwaltungsprozesse. Sie ergeben 
heziehung $ j c j 1 ; n c } i r e k t a u s ¿ e r Aufgabe der H e r s t e l l u n g und Verwer tung v o n Gütern . 

4. Zahlenmäßige Abbildung des Unternehmungsprozesses 

Planung , Realisation u n d K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses erfordern 
eine Reihe v o n Kenntnissen . Solche Kenntnisse können durch A b b i l d u n g des 
Unternehmungsprozesses gewonnen w e r d e n . Sofern betriebliche Maßnahmen 
u n d ihre Konsequenzen Eigenschaften besi tzen, deren Ausprägung quantitativ 
bestimmbar s i n d , kann der Unternehmungsprozeß zahlenmäßig abgebildet 
werden. D i e Bemühungen v o n Wissenschaft u n d Praxis richten sich auf eine 
quantitative Erfassung möglichst aller wirtschaft l ichen Gegebenheiten u n d E r 
eignisse. In modernen Verkehrswir tschaf ten vol lz iehen sich die wirtschaft l ichen 
Tauschprozesse zwischen der U n t e r n e h m u n g und ihren Wirtschaftspartnern 
auf monetärer (geldlicher) Basis. D e m n a c h lassen sich betriebliche Maßnahmen 

Abbildung des und deren (ökonomische) K o n s e q u e n z e n weitestgehend auf geldliche Vorgänge 
Unternehmungs- zurückführen. Das Wirtschaftsgut G e l d weist Eigenschaften auf, die für quant i -
^rozesses durch t a t j v e s Messen Bedingungen s i n d : D i e Währungseinheit (z. B . eine D M ) stellt 

nungen ^ Einheitselement dar ; eine Vergle ichbarke i t v o n verschiedenen Geldbeträgen 
ist gewährleistet; Geldbeträge derselben Währung sind additiv verknüpfbar. 
Soweit eine empirisch begründete b z w . begründbare Z u o r d n u n g v o n G e l d auf 
wirtschaftl iche Tatbestände v o r g e n o m m e n werden kann (z. B . die Z u o r d n u n g 
von Periodengesamtkosten auf das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m der Periode) , lassen 
sich die wirtschaft l ichen Prozesse oder Tei le davon durch Geldgrößen abbi l 
den. Das G e l d stellt hierbei die generelle Rechnungseinheit dar u n d ist ein Maß 
für die Bewegungen u n d Bestände an Gütern (und Schulden). 

Eine reine G e l d r e c h n u n g reicht für die Erfüllung der vielfältigen Planungs- , 



Abb. 4: Grundmodell des Unternehmungsprozesses 
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Ergänzung der Steuerungs- u n d K o n t r o l l z w e c k e einer U n t e r n e h m u n g jedoch nicht aus. Sie ist 
Geldrechnung insbesondere u m eine realgüterbezogene M e n g e n - und Zei t rechnung z u ergän-

um^Mengen- und z e n <jQ s j n c j M e n g e n - u n d Zeitangaben über ökonomische Sachverhalte erfor-
..ei rec nungen w e n n s j c n keine Bez iehungen zwischen einem ökonomischen Tatbe

stand u n d geldl ichen Maßgrößen herstellen lassen. Beispielsweise ist d u r c h 
Geldgrößen keine klare Aussage über die Beziehungen zwischen der Kapazität 
eines Sachmittels u n d den mi t dessen H i l f e erstellbaren Ausbringungsgütern 
formul ierbar . Des weiteren s ind M e n g e n - u n d Zeitangaben v o n Bedeutung, 
w e n n geldliche Maßausdrücke auf eine M e n g e n - und eine W e r t k o m p o n e n t e 
(Preiskomponente) zurückgeführt werden können. Z u m Beispiel setzen sich die 
Gesamtkosten einer Per iode aus M e n g e n - u n d W e r t k o m p o n e n t e n zusammen. 
Ihre Berechnung erfordert daher Kenntnisse über den (sachzielbezogenen) G ü 
terverbrauch u n d die zugehörigen Wertansätze. 

5. Die Präzisierung des Unternehmungsprozesses als Rechnungsgegenstand 
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Eine nähere K e n n z e i c h n u n g des Unternehmungsprozesses als Rechnungsob
jekt ist nach den M e r k m a l e n Prozeßvollzug, Prozeßabschnitt u n d Prozeßaus
schnitt durchführbar [Schweitzer (Bi lanz) 48f f . ] . N a c h dem Prozeßvollzug las
sen sich realisierte u n d zukünftige (geplante) Unternehmungsprozesse unter
scheiden. D e r realisierte Unternehmungsprozeß w i r d durch eine N a c h r e c h n u n g 
in seinen relevanten Ausprägungen erfaßt; die entsprechende R e c h n u n g stellt ein 
E r m i t t l u n g s m o d e l l dar. H a n d e l t es sich u m einen zukünftigen Prozeß, so ist die
ser durch eine V o r r e c h n u n g zahlenmäßig abbildbar. Diese V o r r e c h n u n g e n ha
ben zunächst den Charakter v o n Planungsmodel len . D a es ein absolut sicheres 
Wissen über zukünftige Tatbestände nicht gibt, s ind V o r r e c h n u n g e n stets mit 
Unsicherhei ten belastet. D e r Charakter einer R e c h n u n g als V o r - oder N a c h 
rechnung w i r d also durch die W a h l des Abrechnungsze i tpunktes bestimmt. D i e 
Kostenrechnung kann als N a c h r e c h n u n g und als V o r r e c h n u n g konzip ier t wer
den. Während sie ursprünglich als reine N a c h r e c h n u n g durchgeführt w o r d e n 
ist, entwickelte sie sich schrittweise auch z u einer V o r r e c h n u n g . 

N a c h der Länge des abzubi ldenden Prozeßabschnitts differenziert man z w i 
schen Gesamt- u n d Tei lprozeß. D e r Gesamtprozeß einer U n t e r n e h m u n g reicht 
v o n der Gründung bis z u r L i q u i d a t i o n . Dagegen w i r d bei Tei lprozessen eine 
Zer legung i n einzelne Abschni t te v o r g e n o m m e n . A u s Gründen der Vergle ich
barkeit u n d E inhe i t l i chke i t wählt man dabei äquidistante Prozeßdauern. E ine 
zahlenmäßige A b b i l d u n g v o n Tei lprozessen liefert Informat ionen für z i e l k o n 
forme, disposit ive E ingr i f fe in das Unternehmungsgeschehen. D a gewöhnlich 
nicht alle Vorgänge in einer Abrechnungsper iode abgeschlossen s ind, stellt sich 
das P r o b l e m ihrer periodenweisen A b g r e n z u n g . W i r d der Gesamtprozeß zah
lenmäßig erfaßt, so ergeben sich keine A b g r e n z u n g s p r o b l e m e . D a n n s ind die 
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Informationen für eine zielgerichtete L e n k u n g u n d Steuerung des Wirtschafts
prozesses überflüssig, da bei einer N a c h r e c h n u n g des Gesamtprozesses die U n 
ternehmung nicht mehr besteht u n d somit eine L e n k u n g unnötig geworden ist. 
D i e Kostenrechnung ist ausschließlich eine R e c h n u n g für Tei lprozesse . 

Schließlich k a n n der Unternehmungsprozeß nach dem M e r k m a l Prozeßaus
schnitt als Totalprozeß oder als Partialprozeß abgebildet w e r d e n . Bedenkt m a n , 
daß nicht alle Tatbestände einer kardinalen M e s s u n g zugänglich s i n d , so können 
Unternehmungsrechnungen stets nur Partialprozesse abbi lden. Darüber hinaus Kennzeichnung von 
ist gewöhnlich der arbeitende M e n s c h aus der quantitativen Betrachtung ausge- Partialprozessen 
klammert . So erscheint das menschliche Arbei tspotent ia l beispielsweise nicht i n 
der B i l a n z r e c h n u n g . In neueren Veröffentl ichungen des h u m a n cost (resource) 
accounting [vgl . u . a. ( H u m a n Resource A c c o u n t i n g ) ; Schoenfeld (Rechnungs
legung)] versucht man allerdings, auch den arbeitenden M e n s c h e n rechnerisch 
z u erfassen. E i n e A b r e c h n u n g v o n Part ialprozessen liegt ferner auch dann v o r , 
wenn ledigl ich eine Phase des Produkt ionsprozesses (z . B . die Fertigung) quan
titativ abgebildet w i r d . Ebenso handelt es sich i n der Kos tenrechnung u m eine 
Part ialbetrachtung, w e i l ausschließlich sachzielbezogene (leistungsbezogene) 
Güterverbräuche betrachtet werden . In diesem Falle bleiben die als sachzielneu-
tral (leistungsneutral) bezeichneten Güterverbräuche unberücksichtigt. 

II. Elementare Begriffe der Kostenrechnung 

1. Begriff der Kostenrechnung 

D i e Kostenrechnung ist ein institutionalisiertes Informat ionsinstrument der 
Unternehmung(sführung). Sie hat die A u f g a b e , zahlenmäßige A n g a b e n über 
den Unternehmungsprozeß bereitzustellen. D u r c h die Kos tenrechnung w i r d 
aber nicht der totale Unternehmungsprozeß quantitativ erfaßt; aus diesem 
K o m p l e x werden ledigl ich Teilzusammenhänge rechnerisch abgebildet. Welche 
Teilzusammenhänge jeweils zahlenmäßig dargestellt werden , hängt v o m ver
folgten Rechnungsz ie l u n d v o m zugehörigen Kostenbegri f f ab. U n t e r K o s t e n 
läßt sich allgemein der sachzielbezogene bewertete Güterverbrauch verstehen. 
D e m n a c h hat die Kos tenrechnung die F u n k t i o n , die H ö h e des tatsächlich ange
fallenen b z w . geplanten sachzielbezogenen bewerteten Güterverbrauchs festzu
stellen. D i e G e w i n n u n g v o n K o s t e n i n f o r m a t i o n e n i m R a h m e n der Kos tenrech
nung kennzeichnet diese als spezielles Informat ionsinstrument ( Informations
generator). D a betriebliche Entscheidungen über die Bereitstel lung u n d V e r 
w e n d u n g v o n Wirtschaftsgütern vielfach auf Kostengrößen aufbauen, bildet die 
Kostenrechnung ein wichtiges Führungsinstrument. 

D i e Bereitstellung v o n K o s t e n i n f o r m a t i o n e n d u r c h die Kos tenrechnung v o l l -
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zieht sich in den beiden Phasen Kostenerfassung u n d Kostenverte i lung. D i e K o 
stenerfassung w i r d i n der Regel gruppiert nach Kostenarten durchgeführt, w e l 
che mit H i l f e unterschiedlicher M e r k m a l e gebildet werden können. D i e K o s t e n 
vertei lung n i m m t eine Z u o r d n u n g der K o s t e n auf Bezugsgrößen nach b e s t i m m 
ten P r i n z i p i e n v o r u n d erfolgt i n der Kostenstel len- u n d Kostenträgerrechnung. 
D i e Kos tenrechnung stellt die H ö h e der K o s t e n über die Stufen Kostenar ten- , 
Kostenstel len- u n d Kostenträgerrechnung fest [vgl . S. 142ff.] . A n die Kostener 
fassung u n d -Vertei lung k a n n sich eine Kostenauswertung z u r P lanung , Steue
rung u n d K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses anschließen. Dabe i werden 
mit den berechneten Kostengrößen zielgerichtete Rechenoperationen vorge
n o m m e n . 

Für die Erfassung u n d Z u r e c h n u n g v o n K o s t e n steht eine Reihe v o n K o s t e n 
rechnungssystemen z u r Verfügung [vgl . S. 201 f f . ] . E i n Kostenrechnungssystem 
( K o s t e n r e c h n u n g s k o n z e p t i o n , Kostenrechnungsmodel l ) ist ein spezifisches 
Ver fahren , mit dessen H i l f e bestimmte K o s t e n unter spezifischen Zielsetzungen 
best immten Bezugsgrößen zugerechnet werden . A u f die Gestal tung eines 
Kostenrechnungssystems w i r k e n außer den Rechnungszielen technisch-öko
nomische Überlegungen sowie rechtliche Vorschr i f ten u n d Best immungen 
ein. 

D i e G e w i n n u n g v o n A n g a b e n über Kos ten stellt keinen Selbstzweck dar. 
V i e l m e h r können m i t H i l f e v o n Kosten informat ionen unterschiedliche Rech
nungsziele verfolgt werden . Das jeweils angestrebte Rechnungsziel best immt 
dabei die A n f o r d e r u n g e n , welche an die Beschaffenheit der bereitzustellenden 
Kos ten in format ionen z u stellen s ind . W i c h t i g e Rechnungsziele sind die E r m i t t 
lung realisierter K o s t e n u n d die Prognose zukünftiger Kos ten . N e b e n dieser 
A b b i l d u n g des Unternehmungsprozesses k a n n die Kostenrechnung Informa
t ionen für die P l a n u n g , Steuerung u n d K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses 
l iefern. K o s t e n i n f o r m a t i o n e n b i lden wirtschaft l iche Tatbestände und Vorgänge 
quantitativ ab u n d ermöglichen über die P lanung und K o n t r o l l e von Güterdis
posi t ionen eine Verbesserung der Wirtschaf t l i chkei t . U b e r diese Verbesserung 
hinaus kann mit H i l f e v o n Kos ten informat ionen eine optimale Steuerung vorge
n o m m e n werden . D i e M e n g e n - u n d . Wertgrößen müssen dann so bestimmt 
werden , daß in den gegebenen Entscheidungssituationen die optimale Bereit
stellung u n d V e r w e n d u n g der Wirtschaftsgüter gewährleistet w i r d . E i n e derar
tige Steuerung des Unternehmungsprozesses mit H i l f e v o n Kostengrößen stellt 
besonders hohe A n f o r d e r u n g e n an die Kostenrechnung. 

Ihrer K o n z e p t i o n nach ist die Kostenrechnung eine kalkulatorische R e c h 
nung. Dieser steht die pagatorische R e c h n u n g gegenüber. D i e pagatorische 
R e c h n u n g ( z . B . F i n a n z b u c h h a l t u n g , Liquiditätsrechnung) geht bei der A b b i l 
dung wirtschaft l icher Tatbestände v o n den E innahmen und A u s g a b e n , d . h . 
v o m F i n a n z s t r o m der Nominalgüter aus. Z u ihr gehört demnach jede Rechnung 
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in E innahmen u n d A u s g a b e n wie z . B . die F i n a n z r e c h n u n g . Dagegen kann sich 
die Kostenrechnung bei der E r m i t t l u n g , Prognose u n d A u s w e r t u n g v o n K o 
stengrößen von den Zahlungsvorgängen lösen. Sie ist unmittelbar auf den sach-
zielbezogenen V e r b r a u c h an Wirtschaftsgütern gerichtet u n d k a n n eigene (von 
den Zahlungen abweichende) Wertansätze für die Verbrauchsmengen verwen
den. Infolge ihrer A u s r i c h t u n g auf die K a l k u l a t i o n (Stückkostenrechnung) hat 
K o s i o l dafür die B e z e i c h n u n g kalkulatorische R e c h n u n g b z w . kalkulatorische 
Buchhal tung geprägt [ K o s i o l (Kalkulator ische Buchhal tung) 13 u n d ( B u c h h a l 
tung) 7 f . ] . Ka lkula tor i sche R e c h n u n g u n d pagatorische R e c h n u n g bi lden das 
betriebliche Rechnungswesen, das als zahlenmäßige A b b i l d u n g des U n t e r n e h 
mungsgeschehens aufgefaßt werden k a n n . 

M i t der Kos tenrechnung s ind insbesondere z w e i P r o b l e m g r u p p e n v e r b u n 
den, die isoliert voneinander analysiert werden können. Z u m einen handelt es 
sich u m A b b i l d u n g s - u n d Verrechnungsprobleme, die bei der B e s t i m m u n g der 
Kostenhöhe v o n wirtschaft l ichen Sachverhalten anfallen. D a b e i läßt sich eine 
Di f ferenz ierung in materiale Probleme (Sachprobleme) u n d formale Probleme 
vornehmen [vgl . K o s i o l (Ka lkula t ion) 10f.; Lechner (Rechnungstheorie) 1503]. 
Bei den materialen P r o b l e m e n geht es u m den Sachinhalt u n d den Sachumfang, 
welche gedanklich hinter den quantitativen Kos ten in format ionen stehen u n d 
durch Zahlen abgebildet werden . D i e formalen Probleme umfassen Fragen der 
Kalkülform u n d Verfahrensprobleme der Kostenrechnung. D i e Sach- u n d F o r 
malprobleme lassen sich als Gegenstand der Theor ie der Kostenrechnung auffas
sen [vgl. I l letschko (Kostenrechnung) 957f . ; K o s i o l (Ka lkula t ion) 8 f f . ] . Dieses 
auch als komputator ische Theor ie bezeichnete Aussagensystem [vgl . K o s i o l 
(Kalkulat ion) 9f .] beschäftigt sich vorwiegend mit der wissenschaftl ichen F u n 
dierung der A b b i l d u n g s v e r f a h r e n , Kalkülformen u n d Rechnungszie le . Seine 
Aufgabe kann insbesondere in der E n t w i c k l u n g v o n Kostenrechnungssystemen 
gesehen werden . 

D i e zweite P r o b l e m g r u p p e hängt mit der Inst i tut ional is ierung der K o s t e n 
rechnung z u s a m m e n . H i e r b e i treten organisatorische u n d arbeitstechnische 
Probleme auf. Organisatorische Probleme betreffen beispielsweise die E r r i c h 
tung von A b t e i l u n g e n , welche mit der Durchführung der kostenrechnerischen 
Aufgaben betraut werden sol len, sowie ihre leitungsmäßige, stabsmäßige u n d 
k o m m u n i k a t i v e Integration in die Gesamtorganisat ion der U n t e r n e h m u n g . 
Fragen des Einsatzes v o n technischen H i l f s m i t t e l n z u r maschinellen b z w . auto
matisierten Bewältigung der Informationsprozesse kennzeichnen dagegen die 
technischen Gesta l tungsprobleme. D a z u gehört etwa die Frage, ob z u r Bewälti
gung des Informationsanfalls u n d z u r Beschleunigung der Informationsbearbei
tung C o m p u t e r eingesetzt werden sol len. 

Des weiteren können personale (soziale) Prob leme bei der G e w i n n u n g , V e r 
arbeitung, Speicherung u n d Übermitt lung v o n K o s t e n i n f o r m a t i o n e n durch 
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Menschen auftreten. Schließlich w i r f t die Kostenrechnung selbst wirtschaft l iche 
Probleme auf. H i e r b e i geht es v o r allem u m die Beurte i lung der Vorzugswür
digkeit v o n Kostenrechnungssystemen. D i e Lösung dieser wirtschaft l ichen F r a 
gen bereitet allerdings große Schwier igkei ten . 

2. Der allgemeine Kostenbegriff 

D e r Kostenbegri f f ist ein zentraler Begri f f der Betriebswirtschaftslehre. T r o t z 
intensiver terminologischer Bemühungen bestehen i n der Betriebswirtschafts
lehre unterschiedliche Auffassungen über den Begrif f der K o s t e n [vgl. Schma-
lenbach (Selbstkostenrechnung) 257ff . ; L o r e n t z (Kostenbegri f f ) ; K o s i o l ( W e 
sensmerkmale); M e l l e r o w i c z ( K o s t e n I) 3 ff. u n d 459ff . ; K o c h (Kostenbegri f f ) ; 
M e n r a d (Kostenbegri f f ) ] . D i e verschiedenen Begriffsinterpretationen beziehen 

^egriffsmerkmale sich auf alle drei M e r k m a l e , welche der D e f i n i t i o n eines allgemeinen Kostenbe-
der Kosten griffs zugrunde gelegt werden können: 

(1) Mengenmäßiger V e r b r a u c h an Gütern 
(2) Sachzielbezogenheit ( b z w . Leistungsbezogenheit) des Güterverbrauchs 
(3) Bewer tung des sachzielbezogenen Güterverbrauchs 

Allgemeiner Danach werden K o s t e n als bewerteter, sachzielbezogener Güterverbrauch 
Kostenhegriff definiert . Z u r näheren K e n n z e i c h n u n g dieses allgemeinen Kostenbegriffs u n d 

damit z u r Dars te l lung u n d A b g r e n z u n g des Rechnungsobjekts der Kostenrech
nung ist es zweckmäßig, die einzelnen charakterisierenden M e r k m a l e z u analy
sieren. 

a) Analyse des Güterverbrauchs 

D i e A n a l y s e des M e r k m a l s mengenmäßiger Güterverbrauch umfaßt vier 
wichtige A s p e k t e : 

(1) K e n n z e i c h n u n g des Güterverbrauchs 
(2) U m f a n g des Güterverbrauchs 
(3) A u f z e i g e n d e r Verbrauchsursachen 
(4) Messung b z w . Schätzung der Verbrauchsmengen 

E i n Begrif f k a n n hins icht l ich seines Inhaltes (Intension) und seines Urnfangs 
inzeichnung des (Extension) charakterisiert werden . M i t der K e n n z e i c h n u n g dessen, was unter 
Güterverbrauchs Güterverbrauch z u verstehen ist, w i r d der Inhalt , u n d mit der Angabe der Z a h l 

der Verbrauchsgüter w i r d der U m f a n g festgelegt. D i e Potent ia l - sowie Repe
tiergüter einer U n t e r n e h m u n g s ind z u r H e r v o r b r i n g u n g und V e r w e r t u n g v o n 
betrieblichen Ausbringungsgütern ( A b s a t z - u n d Wiedereinsatzgütern) geeig
net. Ver l ieren diese Güter i m R a h m e n des Produkt ionsprozesses (Wirtschafts-
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prozesses) ganz oder teilweise ihre Fähigkeit , z u r betrieblichen Gütererstellung 
u n d -Verwertung beizutragen, so liegt ein Güterverbrauch (Güterverzehr) v o r . 
D e r durch die Güterbereitstellung u n d -Verwendung bewirkte Güterverbrauch 
ist also durch den V e r l u s t an ökonomischer E i g n u n g v o n Gütern gekennzeich
net. Repetiergüter verl ieren ihre ökonomische E i g n u n g mit d e m Einsa tz . Be i der 
N u t z u n g v o n Potentialgütern ist die Leistungsabgabe der Güterverbrauch 
(Nutzungsverbrauch) . E i n Güterverbrauch ist auch dann gegeben, w e n n die 
Nutzungsmöglichkeiten v o n Potentialgütern i n der P r o d u k t i o n nicht ausge
schöpft werden (Zei tverbrauch) . 

Güterverbrauch k a n n bei allen A r t e n v o n Wirtschaftsgütern vorl iegen, w e l 
che z u r H e r v o r b r i n g u n g u n d V e r w e r t u n g v o n Ausbringungsgütern einsetzbar 
s i n d . D e r Güterverbrauch ist daher nicht auf den substantiellen Verschleiß v o n 
Sachmitteln oder den physischen V e r z e h r v o n Stoffen beschränkt. E i n V e r 
brauch kann p r i n z i p i e l l bei sämtlichen realen u n d nomina len Wirtschaftsgütern 
eintreten. D e r allgemeine Kostenbegri f f ist so weit gefaßt, daß er nicht auf 
den Verbrauch best immter Güterarten eingeschränkt ist. E r umfaßt somit alle 
Güterarten, bei denen ein V e r b r a u c h möglich ist. 

N a c h den Verbrauchsursachen lassen sich drei Klassen des Güterverbrauchs 
unterscheiden [vgl . K o s i o l (Wesensmerkmale) 17]: 

a) Wi l lent l i cher Güterverbrauch 
b) E r z w u n g e n e r Güterverbrauch 
c) K o n t i n u i e r l i c h e r zeit l icher Vorrätigkeitsverbrauch 

D e r wi l lent l i che (beabsichtigte) Güterverbrauch w i r d durch Entscheidungen 
über die Ers te l lung u n d V e r w e r t u n g betrieblicher Ausbringungsgüter herbeige
führt. U n t e r einer Entsche idung ist die bewußte , zweckbezogene W a h l einer A l 
ternative aus einer M e n g e zulässiger H a n d l u n g s w e i s e n z u verstehen. D i e ver
schiedenen Gütereinsatz- b z w . Güterverwendungsmöglichkeiten stellen dabei 
die Entscheidungsalternativen dar. N a c h der Verbrauchsdauer kann zwischen 
einem Sofortverbrauch (unmittelbaren Verbrauch) u n d einem Dauerverbrauch 
(mittelbaren V e r b r a u c h oder Gebrauch) unterschieden werden . K e n n z e i c h n e n d 
für einen Sofortverbrauch ist, daß das betreffende Wirtschaftsgut ( z . B . ein R o h 
stoff) nur einmal zur Ers te l lung v o n Ausbringungsgütern verwendet werden 
k a n n . Für eine wiederholte Güterproduktion muß ein neues G u t beschafft u n d 
eingesetzt werden . E i n Sofortverbrauch liegt be im Einsatz v o n Repetiergütern 
v o r . Dagegen s ind Potentialgüter d u r c h einen Dauerverbrauch charakterisiert. 
U m Dauerverbrauch handelt es s ich, wenn ein Wirtschaftsgut wiederhol t zur 
H e r s t e l l u n g u n d V e r w e r t u n g v o n Ausbringungsgütern verwendet werden k a n n . 
Das Wirtschaftsgut w i r d also bei einmaliger Betei l igung am Produktionsprozeß 
nicht vollständig verbraucht . E i n V e r b r a u c h ist gewöhnlich erst nach A b g a b e ei
ner Folge v o n Leis tungen z u beobachten. D a b e i k a n n es verschiedene M e r k m a l e 
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geben, aufgrund derer ein Dauerverbrauch erkennbar ist. So kann sich die W i r 
k u n g v o n Verbrauchseinflüssen u . a . in abnehmender Genauigkei t , nachlassen
der Arbe i t sgeschwindigke i t , gestiegener Reparaturanfälligkeit und/oder h ö h e 
rem Ausschuß zeigen. Es k a n n aber auch sein, daß das Potentialgut über m e h 
rere Per ioden h i n w e g gleichbleibende Leis tungen erbringt u n d dann ein plötzl i 
cher Leistungsausfall eintritt . Z u berücksichtigen ist jedoch, daß es Potentialgü
ter gibt , bei denen es aufgrund v o n War tungs - u n d Instandhaltungsmaßnahmen 
z u keinen (erkennbaren) Verbrauchserscheinungen k o m m t . Ferner können i n 
folge der mehrfachen N u t z b a r k e i t der Potentialgüter auch andere als p r o d u k 
tionsbedingte Verbrauchseinflüsse w i r k s a m werden . D e r Tatbestand des D a u 
erverbrauchs ist bei Sachmitteln u n d Arbeitskräften gegeben. E r kann ferner 
auch bei Stoffen u n d Informat ionen vorl iegen. 

D e r erzwungene Güterverbrauch geht auf ungewoll te , unabdingbare E i n 
flüsse zurück. I h m liegen keine betrieblichen Entscheidungen zugrunde. D e r 
Güterverbrauch tritt zwangsweise auf. D i e Spezi f ikat ion der Verbrauchsursa
chen führt hierbei z u r Untersche idung v o n technisch-ökonomischem u n d staat
l i ch-pol i t i schem Zwangsverbrauch . D e r technisch-ökonomische Zwangsver 
brauch umfaßt z . B . den natürlichen Verschleiß v o n Sachgütern sowie die G ü 
tervernichtung durch Unglücksfälle und Katastrophen. Ebenso liegt ein tech
nisch-ökonomischer Zwangsverbrauch v o r , wenn durch technischen F o r t 
schritt , Bedarfsverschiebungen oder Absatzveränderungen die Fähigkeit der 
Wirtschaftsgüter, z u r Ers te l lung betrieblicher Ausbringungsgüter beizutragen, 
gemindert w i r d oder völlig verlorengeht. Z u m staatl ich-polit ischen Z w a n g s 
verbrauch gehören die A b g a b e n an öffentliche Insti tutionen in F o r m v o n Steu
ern, Gebühren u n d Beiträgen. 

D e r kont inuier l i che zeit l iche Vorrätigkeitsverbrauch bezieht sich auf die 
M i n d e r u n g an reinen Nutzungsmöglichkeiten der dauerhaften Rea l - u n d N o 
minalgüter i m Zeitablauf [Schmalenbach (Kapital ) l f f . ] . D i e abstrakte E i g e n 
schaft dieser Güter , auf Zeitdauer vorrätig u n d nutzbar z u sein, w i r d als G u t sui 
generis betrachtet, dessen V e r z e h r allein durch die zeitl iche Vorrätigkeit be
st immt w i r d . Dieser Güterverbrauch stellt daher einen Verbrauchsvorgang be
sonderer A r t dar. 

D e r Begrif f der Kos ten ist ein quantitativer (zahlenmäßiger) Begriff , bei d e m 
der empirische Tatbestand, welcher durch die M e r k m a l e des Kostenbegriffs er
faßt und abgegrenzt w i r d , zahlenmäßig z u fixieren ist. Versteht man unter M e s 
sen die Z u o r d n u n g v o n Zahlen z u einem realen Betrachtungsgegenstand gemäß 
bestimmten Regeln [Stevens (Measurement)] , d . h . die quantitative Beschrei 
bung v o n realen O b j e k t e n , so schließt die B e s t i m m u n g der Kostenhöhe M e ß 
vorgänge ein. Kos ten setzen sich aus einer M e n g e n k o m p o n e n t e (dem sachziel-
bezogenen Güterverbrauch) u n d einer W e r t k o m p o n e n t e zusammen, weshalb 
Messungen erforderl ich s i n d . Spart man die Bewertungsfrage an dieser Stelle 
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aus, so verlangt die Feststel lung der K o s t e n eine kardinale M e s s u n g des sachziel-
bezogenen Verbrauchs an Gütermengen. 

Voraussetzungen für eine kardinale M e s s u n g des Verbrauchs an Wirtschafts
gütern sind [vgl . Pfanzagl (Grundlagen) 19ff . ] : 

a) Festlegung eines Einheitselements 
b) Vergleichbarkei t v o n verschiedenen Elementen derselben Güterart mit dem 

festgelegten Einheitselement 
c) A d d i t i v e Verknüpfbarkeit der quantitativen Merkmalsausprägungen v o n 

Elementen derselben Güterart 

S ind diese Bedingungen erfüllt, gelingt es, den mengenmäßigen V e r b r a u c h an 
Gütern z u best immen. 

Betrachtet man die einzelnen Güterarten näher, so zeigt s ich, daß die Messung 
ihres Verbrauchs in unterschiedlicher Weise erfolgt, wei l die genannten V o r a u s 
setzungen für eine kardinale M e s s u n g nicht bei jeder Güterart in gleichem U m 
fange erfüllt s ind . V i e l m e h r unterscheiden sich die Messungen der Güterver-
bräuche bezüglich ihrer Genauigkei t und Uberprüfbarkeit . 

Be i den Sachmitteln ist die M e s s u n g des (gewollten) Verbrauchs bei einmaliger 
V e r w e n d u n g i m Produktionsprozeß problemat isch . D i e Sachmittel stellen näm
lich Potentialgüter dar , die einem G e b r a u c h unterliegen. E i n V e r b r a u c h ist da
her teilweise erst nach E r b r i n g e n einer Folge v o n Leistungen an der Verände
rung von Aggregateigenschaften erkennbar. Z u m T e i l ist ein Verbrauch erst 
nach längerem G e b r a u c h erkennbar; ein Leistungsausfall zeigt dann den V e r 
brauchstatbestand an. Ferner w i r k e n auf den Ver lus t der ökonomischen E i g 
nung der Sachmittel auch andere Tatbestände als ihre V e r w e n d u n g z u r Ers te l 
lung u n d V e r w e r t u n g v o n Ausbringungsgütern ein. D e r V e r b r a u c h an Sachmit
teln pro einmaliger V e r w e n d u n g i m Produktionsprozeß kann deshalb gewöhn
l ich nicht direkt u n d präzise gemessen werden . U m die Erfassung des stetig oder 
sprunghaft eintretenden Verbrauchs an Sachmitteln z u gewährleisten, kann man 
eine ersatzweise B e s t i m m u n g des Güterverbrauchs aufgrund v o n Verte i lungs
methoden vornehmen. Bezieht man den Anschaffungspreis b z w . Wiederbe-
schaffungspreis des Potentialgutes in die Ver te i lung mit e in , so ergibt sich ein 
bestimmter Geldbetrag , welcher in F o r m v o n Abschre ibungen auf die einzelnen 
Per ioden verteilt w i r d , in denen das betreffende Sachmittel genutzt w i r d . V o n 
der A n n a h m e über die V e r b r a u c h s e n t w i c k l u n g i m Zeitablauf hängt es ab, ob für 
jede Periode die gleiche Verbrauchsmenge und damit der gleiche Geldbetrag ( l i 
neare Abschreibung) verrechnet w i r d . 

D i e Messung des wi l lent l i chen Verbrauchs bei Stoffen u n d Mater ia l ien ist 
weitgehend unproblemat isch . M e i s t können die eingesetzten u n d damit ver
brauchten Gütermengen in physikal ischen Maßen ( V o l u m e n - u n d G e w i c h t s 
einheiten) oder in Stückzahlen (bei genormten Stoffen) gemessen werden . L e -
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digl ich die B e s t i m m u n g des Zwangsverbrauchs bereitet gewisse Schwier igkei 
ten, w e n n die Stoffe nicht vollständig verbraucht werden , sondern ihre ö k o n o 
mische E i g n u n g nur teilweise einbüßen (z . B . bei B r a n d oder Wassereinbruch) . 
In diesem Fal le bedarf es einer Schätzung des erzwungenen Güterverbrauchs. 
Sofern Stoffe u n d Mater ia l ien i m Produktionsprozeß nicht sofort verbraucht 
werden , sondern einem Dauerverbrauch unterliegen, k a n n die genaue V e r 
brauchsbest immung über die M e s s u n g ihrer abgegebenen Le is tungen vorge
n o m m e n werden . 

Sachmittelleistungen stellen eine bestimmte A b f o l g e v o n V e r r i c h t u n g e n oder 
Transformat ionen dar, die in einer Zeiteinheit vo l lzogen w e r d e n . Möglich sind 
physikal ische , chemische u n d biologische Vorgänge. D i e M e s s u n g der abgege
benen Leistungen muß an den vol lzogenen Verr ichtungen u n d Transformat io 
nen anknüpfen. Sie kann nicht v o n den bewirkten Ergebnissen ausgehen, da 
sonst Einsatzgut (Sachmittelleistung) u n d Ausbr ingungsgut (bewirktes Ergeb
nis) identisch s ind . Technische Meßinstrumente ermöglichen eine genaue M e s 
sung der v o n den Sachmitteln geleisteten Verr i chtungen u n d Trans format ionen . 
E ine derartig genaue M e s s u n g w i r d i n der Betriebswirtschaftslehre gewöhnlich 
als nicht n o t w e n d i g erachtet. D a h e r begnügt man sich bei der Feststel lung der 
Sachmittelleistungen mi t der Zei t als Maßgröße. Jeder phys ika l i sche , chemische 
u n d biologische V o r g a n g währt eine bestimmte Ze i t , so daß der Verbrauch an 
Sachmittelleistungen bei gegebener Intensität d u r c h die zei t l iche Dauer des 
Sachmitteleinsatzes gemessen werden k a n n . 

Problemat isch erscheint die M e s s u n g des Verbrauchs an Arbei ts le is tungen. 
G e h t man v o n der A u f t e i l u n g der menschlichen Leis tungen i n körperliche u n d 
geistige Arbei ts le is tungen aus, so gelingt es, den V e r b r a u c h an körperlichen A r 
beitsleistungen quantitativ z u erfassen. Körperliche Arbei ts le is tungen sind 
durch die ausgeführten V e r r i c h t u n g e n u n d die G e s c h w i n d i g k e i t ihrer Ausfüh
rung gekennzeichnet. A l s Maßgröße für die Messung des Einsatzes u n d damit 
des Verbrauchs an körperlicher Le is tung eignet sich deshalb die Zeitdauer des 
Leistungseinsatzes. Be i geistigen Leistungen (Denkprozessen) ist gewöhnlich 
nicht der L e i s t u n g s v o l l z u g , sondern ledigl ich das Ergebnis feststellbar. Daher ist 
die quantitative Erfassung geistiger Arbeits le is tungen nur sehr beschränkt mög
l i c h . D i e Zeitdauer des Leistungseinsatzes stellt ledigl ich eine ersatzweise Maß
größe z u r Messung des Verbrauchs dar. 

Ähnlich liegt der Sachverhalt bei der Messung v o n I n f o r m a t i o n e n . T r o t z zahl 
reicher Vorschlage v o n Maßgrößen gelingt die Messung der Informat ion nur 
sehr bedingt [vgl. z . B . W a c k e r (Informationstheorie) 143ff . ] . Möglich ist die 
Messung der syntaktischen D i m e n s i o n , d . h . der formal - log ischen Struktur von 
Informat ionen. D i e Maßeinheit ist ein B i t b z w . ein Byte . Dagegen ist die Erfas
sung der semantischen D i m e n s i o n (des Gehalts) u n d der pragmatischen D i m e n 
sion (der Verwendbarkei t ) v o n Informat ionen bis z u r G e g e n w a r t nur klassif ika-
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torisch realisierbar. Für eine kardinale M e s s u n g fehlen geeignete Maßgrößen. 
Z u r M e s s u n g der Informat ionsle is tung bei mehrmaliger V e r w e n d u n g derselben 
In format ion ( z . B . bei generellen Informationen) liegen prakt isch keine Ansätze 

vor . 
Bei den Rechtsansprüchen auf reale Wirtschaftsgüter hängt die Verbrauchs

messung v o m vereinbarten Rechtst i tel u n d v o n der jeweiligen Klasse des Realgu
tes ab. E i n e kardinale M e s s u n g ist daher nur teilweise möglich. 

D i e A n a l y s e der Verbrauchsfeststel lung bei den einzelnen Realgüterarten 
zeigt, daß die Vorausse tzungen für eine Q u a n t i f i z i e r u n g des Verbrauchs ledig
l ich bei e inem T e i l der Realgüter erfüllt s ind . Ersatzweise w i r d deshalb be im an
deren T e i l die M e s s u n g der Verbrauchsmengen über die entsprechenden Z a h 
lungsvorgänge v o r g e n o m m e n . D i e Verbrauchsfeststel lung bei Nominalgütern 
u n d Ansprüchen auf Nominalgüter ist sehr einfach. A l s Verbrauchsmenge w i r d 
hier die M e n g e an Währungseinheiten (Geldmenge) zugrunde gelegt. D a m i t ist 
eine direkte M e s s u n g möglich. B e i m zei t l ichen Vorrätigkeitsverbrauch schließ
l ich ergibt s ich der Mengenverbrauch als P r o d u k t aus der M e n g e des genutzten 
Wertevorrates je Zeiteinheit u n d der Zeitdauer der Beanspruchung. 
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h) Sachzielbezogenheit des Güterverbrauchs 

N i c h t alle i n einer U n t e r n e h m u n g anfallenden Güterverbräuche werden als 
k o s t e n w i r k s a m angesehen. Charakter is t isch ist gerade, daß ledigl ich ein be
st immter T e i l der entstehenden Güterverbräuche z u K o s t e n führt. A l s zweites 
M e r k m a l des al lgemeinen Kostenbegri f fs , das die B e s t i m m u n g des k o s t e n w i r k 
samen Güterverbrauchs ermöglichen s o l l , w i r d die Leistungsbezogenheit ( L e i 
s tungsverbundenheit , Prozeßbezogenheit) genannt [vgl . Schmalenbach (Selbst
kostenrechnung) 257ff . ; K o s i o l (Wesensmerkmale) 23 f f . ; H e i n e n (Kostenlehre) 
66 f f . ] . 

D i e Festste l lung der Leistungsbezogenheit setzt zunächst eine klare V o r s t e l 
lung über den Begr i f f der Le i s tung voraus . A n einen adäquaten Leistungsbegriff 
ist insbesondere folgende A n f o r d e r u n g z u stellen: 

K o s t e n u n d Le is tungen werden als spezifische, äquivalente E r f o l g s k o m p o 
nenten wirtschaf t l icher H a n d l u n g e n angesehen. D e r (outputorientierte) L e i 
stungsbegriff so l l daher das Gegenstück z u m (inputorientierten) Kostenbegri f f 
darstellen. D e r Leistungsbegri f f muß aus diesem G r u n d entsprechend der L e i 
stungsbezogenheit des Kostenbegrif fs ein M e r k m a l besitzen, das die A b g r e n 
z u n g der le is tungswirksamen Güterentstehungen v o n den leistungsneutralen ge
stattet. 

Dieser A n f o r d e r u n g genügen die in der Betriebswirtschaftslehre vorgeschla-
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genen Begriffsfassungen des Leistungsbegriffs nicht . Es ist daher zweckmäßig, 
ein K r i t e r i u m für die A b g r e n z u n g des kostenwirksamen Güterverbrauchs z u 
verwenden, welches der genannten Bedingung z u genügen vermag. Dieses 
M e r k m a l kann in der Sachzielbezogenheit des Güterverbrauchs gesehen wer
den. 

U n t e r dem Sachziel einer U n t e r n e h m u n g läßt sich das geplante P r o d u k t i o n s 
p r o g r a m m als die A r t , M e n g e u n d zeit l iche Ver te i lung der v o n der U n t e r n e h 
m u n g geplanten b z w . z u produzierenden Ausbringungsgüter verstehen [vgl . 
K o s i o l ( A k t i o n s z e n t r u m ) 45f. u n d 212f . ] . Das M e r k m a l zeit l iche V e r t e i l u n g 
bezieht sich auf die jeweilige Per iode , in der die Ausbringungsgüter p r o d u z i e r t 
werden sol len. Es kann aber auch dahingehend präzisiert werden , daß es k o n 
krete Fertigstel lungstermine bezeichnet. Das Sachziel einer U n t e r n e h m u n g ist 
durch Entscheidungen festzulegen. Es kann i m Zeitablauf Änderungen unterl ie
gen. 

D a m i t Sachzielbezogenheit des Güterverbrauchs vorl iegt , muß eine Bezie 
hung zwischen dem Güterverbrauch u n d dem Sachziel der U n t e r n e h m u n g ge
geben sein. Für die Angabe einer Bez iehung lassen sich das Kostenverursa
chungspr inz ip b z w . K o s t e n e i n w i r k u n g s p r i n z i p heranziehen. N a c h dem K o 
stenverursachungsprinzip liegt Sachzielbezogenheit des Güterverbrauchs dann 
v o r , wenn dieser durch die Ausbringungsgüter verursacht w i r d . Diese enge In
terpretation des Kostenverursachungsprinzips setzt nach K o s i o l [(Wesens
merkmale) 26f.] einen finalen B e z u g des Güterverbrauchs auf die Gütererstel
lung voraus. A l s K o n s e q u e n z aus dieser F ina lbez iehung ergibt s i ch , daß der 
Zwangsverbrauch u n d der zeitl iche Vorrätigkeitsverbrauch keinen Kostencha
rakter besitzen b z w . ihr Kostencharakter als fragwürdig erscheint. D a m i t der 
Kostentatbestand auch bei diesen A r t e n des Güterverbrauchs außer Frage steht, 
hat K o s i o l [(Wesensmerkmale) 27f.] die aufgezeigte enge Fassung des K o s t e n 
verursachungsprinzips z u m K o s t e n e i n w i r k u n g s p r i n z i p erweitert. Das umfas
sendere K o s t e n e i n w i r k u n g s p r i n z i p besagt, daß ein Güterverbrauch dann sach-
zielbezogen ist u n d damit Kostencharakter trägt, wenn der betrachtete Güter
verbrauch auf die Ergebnisse eines Produktionsprozesses real e i n w i r k t , so daß 
diese Ergebnisse (Ausbringungsgüter) ohne ihn nicht zustande k o m m e n . 

c) Bewertung des Güterverbrauchs 

Bewertung Das dr i t te B c s t i m m u n g s m e r k m a l der K o s t e n stellt die B e w e r t u n g (Beprei -
als Merkmal des sung) des sachziclbczogenen Güterverbrauchs dar . U n t e r B e w e r t u n g ist die 

Kostenbegriffs z j e l o r i e n t i c r t e Z u o r d n u n g eines Preises z u einem wirtschaft l ichen Sach
verhalt z u verstehen. D e m sachzielbezogenen Güterverbrauch, welcher die 
M e n g e n k o m p o n e n t e oder das Mengengerüst der Kosten bi ldet , ist fo lg l ich ein 
Preis (als W e r t k o m p o n e n t e der Kosten) z u z u o r d n e n . D e r Preis ist ein spezif i -
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scher, auf eine Mengeneinhei t bezogener Geldbetrag . E r repräsentiert den der 
Mengeneinheit zugeordneten ( K o s t e n - ) W e r t . D i e K o s t e n ergeben sich als P r o 
d u k t aus verbrauchter Gütermenge u n d Güterpreis . 

D i e P r e i s z u o r d n u n g ist eine A b b i l d u n g des Güterverbrauchs in G e l d . Das 
G e l d übernimmt die F u n k t i o n des Wertausdrucks . Artmäßig verschiedene u n d 
damit auch dimensionsverschiedene Güterverbräuche werden durch die Bewer
tung in Geldgrößen auf eine einheitl iche D i m e n s i o n gebracht. Sie werden da
durch vergleichbar u n d rechenbar. M a n bezeichnet dieses Gle i chnamigmachen 
der heterogenen Güterverbräuche auch als V e r r e c h n u n g s f u n k t i o n der ( K o -
sten-)Bewertung. Es ist die Voraussetzung für die Erfassung u n d Ver te i lung 
der K o s t e n u n d w i r d durch die P r e i s z u o r d n u n g erreicht. 

D i e Kos tenbewer tung als Z u o r d n u n g eines Preises z u m sachzielbezogenen 
Güterverbrauch zeichnet sich durch eine völlige Of fenhei t i m Preisansatz aus. 
Sie ist an keine bestimmte Wertkategorie gebunden. A l l e r d i n g s bestehen h i n 
s icht l ich der Z u o r d n u n g v o n Geldbeträgen z u m Güterverbrauch bestimmte 
V o r s t e l l u n g e n , die insbesondere z u r Untersche idung v o n wertmäßigem u n d pa-
gatorischem Kostenbegri f f führen. 

D e m wertmäßigen Kostenbegri f f liegt die V o r s t e l l u n g b z w . F o r d e r u n g z u 
grunde, daß der Kos tenwer t die F u n k t i o n der L e n k u n g der Wirtschaftsgüter in 
ihre opt imale Verwendungsar t übernimmt b z w . übernehmen so l l . D i e K o s t e n 
höhe sol l einen geeigneten Maßausdruck für die Vorte i lhaf t igkei t der V e r w e n 
d u n g v o n Einsatzgütern l iefern. D e m Kostenwer t k o m m t damit die F u n k t i o n 
der G e w i c h t u n g des sachzielbezogenen Güterverbrauchs z u . D e m n a c h ist je
dem Güterverbrauch der Preis als Wertansatz z u z u o r d n e n , d u r c h den bei ge
wählter Zie lvors te l lung ein optimaler Gütereinsatz b z w . eine optimale Güter
v e r w e n d u n g erreicht w i r d . M i t der Berücksichtigung der V e r w e n d u n g der W i r t 
schaftsgüter w i r d die Inputausr ichtung, welche der K o s t e n k o n z e p t i o n z u 
grunde liegt, u m die O u t p u t o r i e n t i e r u n g erweitert. Bereits Schmalenbach 
[Wirtschaftslenkung] hat bei der A n a l y s e seiner Betriebswerte erkannt, daß der 
jeweilige Preisansatz d u r c h die gewählte Zie lvors te l lung best immt w i r d . N e u e r e 
Forschungen haben gezeigt, daß dieser Preisansatz die K o m p o n e n t e n G r e n z 
ausgabe u n d G r e n z g e w i n n enthält [vgl . A d a m (Kostenbewertung) 35f f . ] . D i e 
Grenzausgabe entspricht den Anschaffungsausgaben für die letzte verbrauchte 
Gütereinheit . D e r G r e n z g e w i n n , auch G r e n z n u t z e n oder Opportunitätskosten 
genannt, kennzeichnet den Beitrag des verbrauchten Wirtschaftsgutes z u r Z i e l 
erre ichung. Ist die verfügbare Menge des betreffenden Wirtschaftsgutes unbe
grenzt oder eine Begrenzung nicht w i r k s a m , so ist der G r e n z g e w i n n gleich N u l l . 
D e r Kos tenwert st immt in diesem Falle mit der Anschaffungsausgabe überein. 
Be i allen Verbrauchsgütern, die i m Wirtschaftsprozeß v o l l eingesetzt werden , 
hat der G r e n z g e w i n n eine posit ive Ausprägung. D i e B e s t i m m u n g des G r e n z g e 
winns zeigt, daß die H ö h e der wertmäßigen K o s t e n außer v o n der Zie lvors te l -
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hing auch v o n den Begrenzungen der jeweil igen konkre ten Entscheidungssitua
t ion abhängig ist. D u r c h auftretende Bedingungen der Entscheidungssi tuat ion 
w i r k t sich die Verfügbarkeit über Wirtschaftsgüter auch auf die H ö h e des a n z u 
setzenden Preises aus. D i e B e s t i m m u n g des Preisansatzes be im wertmäßigen 
Kostenbegri f f ist deshalb nur m i t H i l f e eines Entscheidungsmodel ls präzise v o r 
z u n e h m e n , denn die opt imale Lösung des Entscheidungsmodel ls liefert in der 
Gestalt v o n D u a l w e r t e n den G r e n z g e w i n n . D i e Beze ichnung wertmäßiger K o 
stenbegriff hat sich durchgesetzt , o b w o h l auch beim pagatorischen Kostenbe
griff eine B e w e r t u n g i m Sinne einer P r e i s z u o r d n u n g vorl iegt . 

B e i m pagatorischen Kostenbegri f f legt man sich auf den Anschaffungspreis als 
Kostenwert fest. D e r realisierte sachzielbezogene Güterverbrauch ist z u dem 
Preis z u bewerten, der auf dem M a r k t z u m Z e i t p u n k t der Beschaffung für diese 
Güter bezahlt w o r d e n ist. H a n d e l t es sich u m einen zukünftig geplanten Güter
verbrauch, dann ist der Preis anzusetzen, der in der Z u k u n f t z u bezahlen sein 
w i r d . D e r Kos tenwer t ergibt sich daher aus den vergangenen b z w . zukünftigen 
Ausgaben der U n t e r n e h m u n g für die betreffenden Güter . D e m pagatorischen 
Kostenbegri f f liegt somit eine andere W e r t k o n z e p t i o n als dem wertmäßigen K o 
stenbegriff zugrunde . H i e r b e i geht es ausschließlich u m die A b b i l d u n g e m p i r i 
scher Gegebenheiten, d . h . u m die Feststellung der in der Vergangenheit tatsäch
l ich angefallenen b z w . in der Z u k u n f t anfallenden K o s t e n ; eine L e n k u n g der 
Güterströme i n bezug auf eine Zie lvors te l lung ist damit nicht beabsichtigt. D i e 
Feststellung v o n in der Vergangenheit entstandenen K o s t e n kann d u r c h Beob
achtung u n d M e s s u n g des sachzielbezogenen Güterverbrauchs u n d der zugehö
rigen Marktpre i se v o r g e n o m m e n w e r d e n . Dagegen s ind für die B e s t i m m u n g 
zukünftig entstehender Kostenbeträge Prognosen bezüglich des sachzielbezo
genen Güterverbrauchs u n d der z u zahlenden Güterpreise er forder l ich . D i e 
prognost iz ier ten Kostengrößen s ind geeignet, als Konsequenzen betrieblicher 
Güterdispositionen i n ein Entsche idungsmodel l einzugehen u n d die Best im
m u n g v o n Kostenwerten i m Sinne v o n Lenk(ungs)preisen z u ermöglichen. 

E ine M o d i f i k a t i o n des pagatorischen Kostenbegriffs vertritt H e l m u t K o c h 
[Kostenbegri f f ] . E r schlägt v o r , i n einzelnen Anwendungsfällen A n n a h m e n ein
zuführen, welche nicht den konkre ten Gegebenheiten der Realität entsprechen. 
A u f g r u n d dieser A n n a h m e n , welche v o n K o c h als H y p o t h e s e n bezeichnet wer
den, können auch andere als die faktisch bezahlten Geldbeträge als Kostenwerte 
zugeordnet werden . Verbraucht beispielsweise eine U n t e r n e h m u n g geschenkte 
Güter , dann sei die A n n a h m e z u setzen, daß die U n t e r n e h m u n g diese Güter 
käuflich erworben habe. D e r K o s t e n w e r t bestimmt sich in diesem Falle nach 
dem M a r k t p r e i s . 

D i e Beschreibung des wertmäßigen u n d des pagatorischen Kostenbegriffs 
zeigt, daß verschiedene Preise als Kostenwerte in Betracht k o m m e n können 
[vgl. A b b i l d u n g 5]. Sie können in pagatorische u n d nichtpagatorische Preise ge-
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Abb. 5: Arten von Kostenwerten 
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gliedert werden. Pagatorische Preise gehen auf zwischenbetr iebl iche Zahlungs
vorgänge zurück. Es s ind M a r k t p r e i s e , die infolge des Uberschrei tens des U n 
ternehmungsbereichs auch als externe Preise bezeichnet w e r d e n . D i e pagatori -
schen Preise s ind beobachtbar u n d drücken Geldmengenbewegungen aus. Z u 
ihnen lassen sich Anschaffungspreise als realisierte pagatorische Preise u n d (ge
genwärtige und zukünftige) Tagesbeschaffungspreise als nichtrealisierte pagato
rische Preise rechnen. Nichtpagator ische Preise gehen auf keine unmittelbaren 
Zahlungsbewegungen zurück. M a n kann sie (interne) Verrechnungspreise nen
nen. Ihre H ö h e w i r d i m wesentl ichen v o n der gewählten Z ie lvors te l lung u n d der 
zugrundeliegenden Entscheidungssi tuat ion best immt. Daneben kann auch die 
Vere infachung u n d Beschleunigung der Kostenberechnungen z u internen V e r 
rechnungspreisen führen. D i e B e s t i m m u n g interner Verrechnungspreise basiert 
meist auf den (originären) pagatorischen Preisen, weshalb sie auch derivative 
Preise genannt werden . Festpreise, Durchschni t tspre ise , Lenkungspreise , 
Grenzpre ise u n d Schätzpreise s ind A r t e n nichtpagatorischer Preise. 

Begriff und Artet 
pagatorischer 
Preise 

Begriff und Arte» 
von Verrechnungs 
preisen 

3. Spezielle Kostenbegriffe (Kostenunterbegriffe) 

A u s dem allgemeinen Kostenbegri f f , welcher durch die drei M e r k m a l e Güter- Kennzeichnung 
verbrauch, Sachzielbezogenheit u n d Bewer tung definiert w i r d , lassen sich durch spezieller 
Präzisierung dieser M e r k m a l e (und unter H e r a n z i e h u n g zusätzlicher M e r k m a l e ) Kostenbegriffe 
spezielle Kostenbegriffe (Kostenunterbegriffe) b i l d e n . D e m allgemeinen K o 
stenbegriff k o m m t der Charakter eines formalen Gattungsbegriffs z u , welcher 
die notwendigen u n d allen untergeordneten Kostenbegri f fen gemeinsamen 
Kennze ichen aufweist. D u r c h fortschreitende Präzisierung der Begri f fsmerk
male w i r d der Kostenbegri f f als Maßausdruck anwendbar . D i e speziellen K o 
stenbegriffe stellen insbesondere durch die Angabe der A r t der Verbrauchsgü-
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Abb. 6: Überblick über wichtige spezielle Kostenbegriffe 
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ter, der Verbrauchsmengen, der Bezugsgrößen sowie der verwendeten Bewer
tungsgrundlagen operationale Kostenbegri f fe dar, welche die Besonderheiten 
bestimmter Kos ten z u m A u s d r u c k br ingen. 

D e r B i l d u n g v o n speziellen Kostenbegri f fen kann eine Re ihe v o n M e r k m a l s 
ausprägungen zugrunde gelegt w e r d e n . D i e A n z a h l der danach definierbaren 
speziellen Kostenbegri f fe ist relativ groß. Deshalb w e r d e n in diesem Zusam
menhang ledigl ich wicht ige Kostenunterbegri f fe überbl icksweise in A b b i l d u n g 
6 aufgeführt. A u s ihr gehen die verwendeten M e r k m a l e s o w i e die zugehörigen 
speziellen Kostenbegrif fe hervor . 
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4. Abgrenzung von Ausgaben, Aufwand und Kosten 

D i e K o s t e n stehen in einem engen Zusammenhang mit den Rechnungsgrößen 
Ausgaben u n d A u f w a n d ( A u f w e n d u n g e n ) . Es ist daher zweckmäßig, das V e r 
hältnis z w i s c h e n diesen drei quantitativen Maßausdrücken z u analysieren so
wie G e m e i n s a m k e i t e n u n d Unterschiede zwischen diesen Größen herauszu
stellen. 

Ausgaben s i n d die v o n einer U n t e r n e h m u n g an Personen, Personengrup
pen u n d Ins t i tu t ionen gezahlten Geldbeträge [vgl. K o s i o l (Ausgaben) 317 f f . ; 
Schulz (Ausgaben) 7 9 ; Schweitzer (Bilanz) 6 8 ; Weber (Def in i t ion) 191 ff . ] . 
Eine nähere K e n n z e i c h n u n g der einzelnen A u s g a b e n k a n n nach ihrer Er 
f o l g s w i r k s a m k e i t , Sachzie lbezogenhei t b z w . nach dem V e r r e c h n u n g s c h a r a k 
ter v o r g e n o m m e n w e r d e n . A u s g a b e n stellen einen pagator ischen Begri f f dar , 
da ihnen G e l d b e w e g u n g e n zugrunde l iegen. Ihre Erfassung w i r d in der paga
torischen R e c h n u n g v o r g e n o m m e n . D a die Ge ldausgaben zu einem beträcht
l ichen T e i l für Wirtschaf tsgüter anfa l len , welche für die Ers te l lung u n d V e r 
wer tung v o n Ausbringungsgütern verbraucht w e r d e n , besteht eine teilweise 
K o n g r u e n z v o n A u s g a b e n , A u f w a n d u n d K o s t e n . 

Der A u f w a n d s b e g r i f f baut auf dem Ausgabenbegr i f f auf. D e r A u f w a n d 
umfaßt den p e r i o d i s i e r t e n e r fo lgswirksamen V e r b r a u c h an R e a l - u n d N o m i 
nalgütern, der m i t A u s g a b e n verbunden ist. D u r c h den A n s a t z v o n Anschaf 
fungsausgaben ist die W e r t k o m p o n e n t e des A u f w a n d s e indeut ig best immt. 
D a m i t besitzt der A u f w a n d pagator ischen C h a r a k t e r . Er fassung u n d V e r 
rechnung des A u f w a n d s s ind Gegenstand der F i n a n z b u c h h a l t u n g . Diese er
mittelt als pagator i sche Er fo lgsrechnung den Per iodener fo lg als Di f fe renz 
zwischen E r t r a g u n d A u f w a n d . 

Der A u f w a n d s b e g r i f f läßt sich z u m Ausgabenbegr i f f u n d z u m al lgemeinen 
Kostenbegr i f f a b g r e n z e n . Z w i s c h e n A u f w a n d u n d A u s g a b e n besteht die Be
z i e h u n g , daß jede A u s g a b e , soweit sie z u einem V e r b r a u c h an Wirtschaftsgü
tern führt, z u g l e i c h A u f w a n d darstel l t . Unterschiede z w i s c h e n beiden paga
torischen G r ö ß e n s ind bei getroffener Per iodis ie rung d u r c h die E r f o l g s w i r k 
samkei t bedingt . B e i m A u f w a n d muß ein V e r b r a u c h an Gütern vor l iegen . D a 
jeder Güterverbrauch e r f o l g s w i r k s a m ist, stellt der A u f w a n d die S u m m e der 
e r f o l g s w i r k s a m e n A u s g a b e n dar . A u f w a n d setzt stets gezahlte oder zahlbare 
A u s g a b e n v o r a u s ; daher k a n n kein A u f w a n d entstehen, der nicht zu A u s g a 
ben führt oder bereits geführt hat. 

A u f w a n d u n d A u s g a b e n können einen unterschiedlichen Entstehungszeit
punkt besitzen, da der V e r b r a u c h b z w . die Z a h l u n g in verschiedenen Z e i t p u n k 
ten (Rechnungsper ioden) anfallen können. D e r A u f w a n d kann (die Ausgaben 
können) dabei den A u s g a b e n (dem A u f w a n d ) zei t l ich vorgelagert oder nachge
lagert sein. U n t e r d e m Zeitaspekt läßt sich der A u f w a n d als periodisierte er
fo lgswirksame A u s g a b e n kennzeichnen. 
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und Aufwand 



40 Grundlagen der Kostenrechnung 

Unterschiede in N a c h d e m M e r k m a l der E r f o l g s w i r k s a m k e i t lassen s ich e r fo lgswirksame 
der Erfolgswirk- A u s g a b e n u n d erfolgsneutrale A u s g a b e n unterscheiden (vgl. A b b . 7) . Er-

samkeit von^ Aus- f0\gSWirksamen Ausgaben l iegen stets Güterverbräuche z u g r u n d e , sie stellen 
^ wand daher A u f w a n d dar . Andererse i ts g ib t es A u s g a b e n , die z u ke inem Güterver

b r a u c h führen, die sog. erfolgsneutralen Ausgaben, die i n der K a m e r a l i s t i k 
wechselbezügliche Ausgaben genannt w e r d e n . 

Abb. 7: Abgrenzung von Ausgaben und Aufwand 

Ausgaben 

Erfolgsneutrale 
Ausgaben Erfolgswirksame Ausgaben 

Aufwand 

Abgrenzung G r e n z t m a n den A u f w a n d s b e g r i f f v o n den K o s t e n nach i h r e m rechnungs-
\ufwand-Kosten theoretischen G e h a l t ab , so lassen s ich drei mögliche A b w e i c h u n g s a r t e n aus

e inanderhal ten. Jede A r t besitzt w i e d e r u m z w e i Ersche inungs formen : 

(1) Mengenmäßige Unterschiede 
a) D e r A u f w a n d ist höher als die K o s t e n , w e i l d u r c h den A u f w a n d grö

ßere Gütermengen abgebildet w e r d e n als d u r c h die K o s t e n . 
b) D i e Kos ten liegen über dem A u f w a n d , we i l d u r c h die Kos ten größere 

Gütermengen abgebi ldet w e r d e n als d u r c h den A u f w a n d . 

(2) Unterschiede in der Sachzielbezogenheit 
a) D e r A u f w a n d übersteigt die K o s t e n , w e i l es A u f w a n d gibt , der nicht 

sachzielbezogen ist. 
b) D i e K o s t e n s ind höher als der A u f w a n d , we i l es Kos ten gibt , welchen 

kein sachzielbezogener A u f w a n d gegenübersteht. 
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(3) Wertmäßige Unterschiede 
a) D e r A u f w a n d übersteigt die K o s t e n , w e i l die dem Güterverbrauch des 

A u f w a n d s zugeordneten Anschaf fungspre ise über den angesetzten K o 
stenwerten l iegen. 

b) D i e K o s t e n s ind höher als der A u f w a n d , w e i l die d e m sachzielbezoge-
nen Güterverbrauch zugeordneten Kostenwerte die entsprechenden 
A u f w a n d s a u s g a b e n übertreffen. 

U n t e r f a l l (a) kennzeichnet jeweils Ta tbes tände , bei denen der A u f w a n d be
tragsmäßig größer als die K o s t e n ist. Hierfür hat Schmalenbach [(Kosten
rechnung) 10] die B e z e i c h n u n g neutraler Aufwand geprägt. Bei U n t e r f a l l (b) 
liegt die umgekehrte S i t u a t i o n v o r . D i e K o s t e n , welche den A u f w a n d über
steigen, w e r d e n als kalkulatorische Kosten bezeichnet u n d setzen s ich aus 
Zusatzkosten und Anderskosten z u s a m m e n . 1 ) Sowei t K o s t e n u n d A u f w a n d 
übereinst immen, spr icht m a n v o n Grundkosten b z w . Zweckaufwand. D i e 
Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n K o s t e n u n d A u f w a n d zeigt A b b i l d u n g 8 i n an
schaul icher Weise . 

D e r neutrale Aufwand geht z w a r i n die F i n a n z b u c h h a l t u n g e in , w i r d aber 
i n der Be t r i ebsbuchha l tung nicht als K o s t e n betrachtet u n d geht s o m i t auch 
n icht in die K o s t e n r e c h n u n g e in . D a b e i können verschiedene A r t e n neutraler 
A u f w e n d u n g e n unterschieden w e r d e n [vgl. K o s i o l (Kosten- u n d Leis tungs
rechnung) 113ff . ; K l o o c k / S i e b e n / S c h i l d b a c h (Kostenrechnung) 3 3 f f . ] : 

1. Sachziel fremder Aufwand: Sachzie l fremder A u f w a n d dient n icht d e m E r 
reichen des betr iebl ichen Sachziels (des H a u p t z w e c k s ) , sondern einem 
N e b e n z w e c k . D a z u gehören z . B . Spenden, A u f w e n d u n g e n für betr iebl i 
che Spor tanlagen u n d A u f w e n d u n g e n für n icht d e m Sachziel der U n t e r 
n e h m u n g dienende Spekulat ionsgeschäfte . 

2. Periodenfremder Aufwand: N u r die Leis tungserste l lung der betrachteten 
P e r i o d e verursacht K o s t e n . Per iodenfremde A u f w e n d u n g e n , w i e z . B . G e 
werbesteuernachzahlungen für vergangene P e r i o d e n , fa l len in einer ande
ren (späteren) Per iode an als der Güterverzehr u n d b e w i r k e n s o m i t keine 
K o s t e n . 

Neutraler Auf wane 

Kalkulato
rische 
Kosten 

Arten des 
neutralen 
Aufwands 

Sa ch ziel fremder 
Aufwand 

Periodenfremder 
Aufwand 

') Bei dem Begriff » k a l k u l a t o r i s c h e K o s t e n « handelt es sich eigentlich, wie Kosiol mit Recht 

feststellt [vgl. Kosiol (Kalkulatorische Buchhaltung) 94], um einen sprachlichen Pleonasmus, 

da Kosten ihrem Wesen nach stets kalkulatorisch sind. Dieser Begriff hat sich aber mittler

weile in der Kostenrechnung durchgesetzt und wird daher auch in der vorliegenden Schrift 

verwendet. 
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Abb. 8: Abgrenzung von Aufwand und Kosten 
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3. Außerordentlicher Aufwand: U n t e r außerordentl ichem A u f w a n d versteht 
m a n einen Güterverbrauch, der i m R a h m e n der üblichen betr iebl ichen 
Tät igkei t nicht zu erwarten ist. Beispiele hierfür s ind B r a n d - , Wasser- , 
U n w e t t e r - u n d Diebstahlschäden. Eine Erfassung des außerordentl ichen 
Güterverbrauchs in der K o s t e n r e c h n u n g würde i m Z e i t a b l a u f zu stark 
s c h w a n k e n d e n Kos tenwer ten führen. A u s diesem G r u n d w i r d der außer
ordent l iche A u f w a n d z u m neutralen A u f w a n d gerechnet. 

4. Bewertungsbedingter neutraler Aufwand: Bewertungsbedingter neutraler 
A u f w a n d ergibt sich aus der selbständigen, k a l k u l a t o r i s c h e n B e w e r t u n g 
des Güterverbrauchs. Ist die pagator ische Bewertung anders als die k a l k u 
lator ische, so w i r d der Betrag als neutraler A u f w a n d gebucht . E i n bewer
tungsbedingter neutraler A u f w a n d entsteht beispielsweise d u r c h die u n 
terschiedliche B e w e r t u n g der Mater ia lverbräuche (Einstands- , Tages
oder Festpreise) oder d u r c h verschiedene Wertansätze i n der b i lanz ie l len 
u n d k a l k u l a t o r i s c h e n A b s c h r e i b u n g (Anschaffungs- oder Wiederbeschaf -
fungspreise). 

A b b i l d u n g 9 zeigt die A b g r e n z u n g zwischen neutralem A u f w a n d u n d 
Z w e c k a u f w a n d [vgl. K l o o c k / S i e b e n / S c h i l d b a c h (Kostenrechnung) 35] nach 
den M e r k m a l e n : Sachzielbezogenheit , Per iodenbezogenheit u n d O r d e n t l i c h 
keit . 
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Abb. 9: Abgrenzung von Zweckaufwand und neutralem Aufwand 
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In A b b i l d u n g 9 stellt der ganze Würfel den gesamten Güterverbrauch dar . 
D e r kleine, m i t durchgezogenen L i n i e n begrenzte Würfel ist d a n n sinngemäß 
der Zweckaufwand, der gle ichzei t ig den drei M e r k m a l e n 

~ sachzie lbezogen. 
- per iodenbezogen u n d 
- 'ordent l i ch 

genügt. D e r übrige T e i l des Güterverbrauchs führt zu neutralem Aufwand. 

Unter kalkulatorischen Kosten versteht m a n K o s t e n , denen entweder 
überhaupt k e i n A u f w a n d (Zusatzkosten) oder A u f w a n d in einer anderen 
H ö h e (Anderskosten) gegenübersteht. Zusatzkosten stellen einen Güterver- Zusatzkosten 
brauch dar , der i n der K o s t e n r e c h n u n g erfaßt werden muß. Beispiele für k a l 
kula tor i sche K o s t e n a r t e n s i n d : 

- k a l k u l a t o r i s c h e (Unternehmer-)Löhne (Entgelte für die M i t a r b e i t des In
habers sowie unbezahl ter Fami l ienmitg l ieder ) 

- k a l k u l a t o r i s c h e M i e t e n ( M i e t w e r t der betr iebl ich genutzten pr ivaten 
Räume) 

- k a l k u l a t o r i s c h e E igenkapi ta lz insen (Zinsen für das in der U n t e r n e h m u n g 
eingesetzte E i g e n k a p i t a l ) 

N e b e n diesen Z u s a t z k o s t e n , die mit keinen A u s g a b e n b z w . A u f w e n d u n g e n 
verbunden s i n d , g ib t es n o c h eine weitere G r u p p e v o n K o s t e n , der A u f w a n d 
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Anderskosten in anderer H ö h e gegenübersteht. Diese K o s t e n werden als Anderskosten be
zeichnet [vgl. K o s i o l (Kosten- u n d Leis tungsrechnung) 118f f . ] . Sie ergeben 
sich a u f g r u n d abweichender B e w e r t u n g des Güterverbrauchs i n der p a g a t o r i -
schen u n d k a l k u l a t o r i s c h e n R e c h n u n g . D a m i t stehen sie i n enger B e z i e h u n g 
zu dem bewertungsbedingten neutralen A u f w a n d . Übersteigt beispielsweise 
die k a l k u l a t o r i s c h e A b s c h r e i b u n g die pagator ische A b s c h r e i b u n g , so s ind die 
K o s t e n größer als der A u f w a n d u n d stellen A n d e r s k o s t e n dar . 

In A b b i l d u n g 10 w i r d die A b g r e n z u n g der Rechnungsgrößen A u s g a b e n , 
A u f w a n d u n d K o s t e n dargestellt . D a s Schema verdeut l icht , wie diese M a ß 
ausdrücke zusammenhängen. 

Abb. 10: Abgrenzung von Ausgaben, Aufwand und Kosten 
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III. Elementare Begriffe der Leistungsrechnung 

1. Begriff der Leistungsrechnung 

mnzeichnung der D i e betriebliche Leis tungsrechnung stellt ebenso wie die Kostenrechnung ein 
.eistungsrechnung institutionalisiertes Informat ionsinstrument der Unternehmung(sführung) dar. 

Sie hat die A u f g a b e , zahlenmäßige A n g a b e n über den Unternehmungsprozeß im 
Sinne des gewählten Leistungsbegriffs bereitzustel len. Le is tung läßt sich allge
mein als sachzielbezogene bewertete Güterentstehung def inieren. D i e L e i -



Gegenstand und Begriff der Kostenrechnung 45 

stungsrechnung hat die F u n k t i o n , die H ö h e der faktisch angefallenen b z w . ge
planten sachzielbezogenen bewerteten Güterentstehung festzustellen. D i e L e i 
stungsrechnung ist somit als Gegenstück z u r inputorient ierten Kostenrechnung 
outputorientiert k o n z i p i e r t . Betr iebl iche Güterdispositionen bauen häufig auf 
Leistungsgrößen auf, so daß die Leis tungsrechnung als wichtiges Führungsin
strument anzusehen ist. 

M i t der G e w i n n u n g v o n Leis tungs informat ionen können unterschiedliche 
Rechnungsziele verfolgt w e r d e n . Wicht ige Rechnungszie le s ind die E r m i t t l u n g 
hervorgebrachter Le is tungen u n d die Prognose zukünftig geplanter Leis tungen. 
D i e A b b i l d u n g der realisierten b z w . zukünftigen Le is tung erfolgt gewöhnlich 
nach den verschiedenen A r t e n der p r o d u z i e r t e n Ausbringungsgüter. D e n k b a r 
wäre, daß sich an diese Leistungsartenrechnung analog z u r Kostenstel lenrech
nung eine Leistungsstel lenrechnung anschließt. Bezugsgrößen wären hierbei die 
O r t e der Leistungsentstehung. D i e betriebliche Leis tungsrechnung ist in dieser 
Weise jedoch bisher nicht ausgebaut w o r d e n . E i n wesentlicher G r u n d hierfür 
könnte darin gesehen w e r d e n , daß nur ein sehr geringer Informationsgehalt v o n 
einer derartigen R e c h n u n g z u erwarten ist, w e i l die in mehreren A b t e i l u n g e n ge
fertigten Ausbringungsgüter aus einer Folge v o n K o m b i n a t i o n s a k t e n v o n W i r t 
schaftsgütern hervorgehen u n d daher die Le is tungszurechnung auf einzelne 
Kombinat ionsakte problemat isch ist. Bezüglich der Leistungsträgerrechnung ist 
festzustellen, daß als Leistungsträger die produzier ten Ausbringungsgüter in 
Frage k o m m e n . D a jedoch in der Leistungsartenrechnung die Erfassung der be
triebl ichen Le is tung nach Ausbringungsgütern v o r g e n o m m e n w i r d , ist damit 
zugleich eine Z u o r d n u n g der Le i s tung auf die Leistungsträger verbunden ; L e i 
stungsarten- u n d Leistungsträgerrechnung s t immen überein. A n die A b b i l d u n g 
oder Erfassung der L e i s t u n g kann sich eine Leistungsauswertung anschließen. 
Gegenstand der Leis tungsauswertung ist die Bereitstel lung v o n spezifischen In
format ionen für betriebliche Entscheidungen über leistungsrelevante Sachver
halte. Ferner kann die Leis tungsrechnung auch für Z w e c k e der Steuerung u n d 
K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses herangezogen werden. 

Ebenso wie die K o s t e n r e c h n u n g ist auch die Leis tungsrechnung eine k a l k u l a 
torische R e c h n u n g . Sie ist unmitte lbar auf die Güterentstehung gerichtet u n d 
kann sich bei der Feststel lung der H ö h e der betrieblichen Leis tung v o n den Z a h 
lungsvorgängen lösen, welche den tatsächlichen Güterbewegungen entspre
chen. 

D i e Leis tungsrechnung w i r f t ebenfalls A b b i l d u n g s - u n d Verfahrensprobleme 
auf, welche bei der B e s t i m m u n g der Leistungshöhe anfallen. Sie können in mate-
riale u n d formale P r o b l e m e differenziert werden . D i e materialen Prob leme s ind 
d u r c h die Frage nach d e m Sachinhalt u n d Sachumfang der quantitativen L e i 
s tungsinformat ionen gekennzeichnet . Dagegen umfassen die formalen P r o 
bleme die Fragen der Kalkülformen u n d Verfahrensprobleme. Sach- u n d F o r -
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malprobleme würden den Gegenstand einer Theor ie der Le is tungsrechnung b i l 
den. Diese Theor ie ist jedoch noch nicht entwickel t w o r d e n . V i e l m e h r werden 
die sk izz ier ten Fragen der Leis tungsrechnung i m R a h m e n der Sach- und F o r 
malprobleme der Kos tenrechnung diskutiert . Im Z u s a m m e n h a n g mit der Inst i 
tut ional is ierung der Leis tungsrechnung treten ebenfalls organisatorische u n d 
technische Probleme auf. N e b e n sozialen P r o b l e m e n kann die E i n r i c h t u n g 
und Durchführung der Leis tungsrechnung auch wirtschaft l iche Fragen auf
werfen. 

Le is tung u n d K o s t e n stellen (kalkulatorische) E r f o l g s k o m p o n e n t e n dar. D e r 
kalkulatorische E r f o l g ergibt sich als D i f f e r e n z zwischen L e i s t u n g u n d K o s t e n . 

Betrieblicher Daneben läßt sich ein pagatorischer E r f o l g als D i f f e r e n z v o n E i n n a h m e n und 
Erfolg Ausgaben b z w . v o n Er t rag u n d A u f w a n d definieren. Betriebliches Wirtschaften 

ist in der Regel auf Erfolg6erzie lung gerichtet. A l s Instrumente z u r Feststellung 
des Erfolges dürfen die Kostenrechnung u n d die Leis tungsrechnung nicht iso
liert betrachtet werden . Sie bi lden vie lmehr zwei Bestandteile einer geschlosse
nen Er fo lgsrechnung. 

Verhältnis von In der Wissenschaft u n d in der Praxis werden die Kos tenrechnung u n d die 
kosten- und Leistungsrechnung jedoch nicht gleichgewichtig behandelt. Das Schwergewicht 

Leistungsrec mimg r u ^ t eindeutig auf der Kostenrechnung. D i e Leis tungsrechnung w i r d meist nicht 
eigenständig durchgeführt, sondern in die Kostenrechnung integriert. Bedenkt 
man, daß die Leis tungsrechnung ledigl ich aus der Leistungsarten- b z w . L e i 
stungsträgerrechnung besteht u n d daß es sich ferner bei den Leistungsträgern 
und Kostenträgern u m dieselben Größen handelt , dann w i r d deut l i ch , daß sich 
eine Integration der Leis tungsrechnung in die Kos tenrechnung geradezu anbie
tet. E ine Integration läßt sich in der Weise v o r n e h m e n , daß die Kostenrechnung 
u m die Leistungsrechnung erweitert w i r d . Diese Erwei te rung der Kostenrech
nung u m die Leistungsrechnung führt z u einer v o l l ausgebauten Erfo lgsrech
nung . D i e erweiterte Kostenrechnung stellt somit eine kalkulatorische Er fo lgs 
rechnung dar. Dieser Begriff der Kostenrechnung findet in Wissenschaft und 
Praxis allgemeine V e r w e n d u n g . 

2. Der allgemeine Leistungsbegriff 

D i e betriebliche Le is tung w i r d als Gegenstück z u den K o s t e n einer U n t e r 
nehmung angesehen. Sie stellt i m Gegensatz z u den Kosten als Verbrauchsgröße 
die Entstehungskomponente der kalkulator ischen Erfo lgsrechnung dar. D e r 
Leistungsbegriff w i r d allerdings unterschiedlich festgelegt. Le i s tung kann eine 
Tätigkeit oder das Ergebnis einer Tätigkeit ausdrücken. Phys ika l i s ch w i r d L e i 
stung als A r b e i t (Kra f t X Weg) p r o Zeiteinheit festgelegt. Dieser Leistungsbe
griff umfaßt technische Verbrauchsvorgänge, welche im Wirtschaftsprozeß ei
ner U n t e r n e h m u n g stattfinden können. Für die Analyse ökonomischer Frage-
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Stellungen ist er jedoch w e n i g geeignet. D a h e r s ind in der Betriebswirtschafts
lehre ökonomische Leistungsbegrif fe k o n z i p i e r t w o r d e n . 

A l s Gegenstück z u m allgemeinen Kostenbegri f f muß ein allgemeiner L e i - Begriffsmerkmale 
stungsbegriff die M e r k m a l e d e r Leistung 

1. Mengenmäßige Ents tehung v o n Gütern 
2. Sachzielbezogenheit der Güterentstehung 
3. Bewertung der Güterentstehung 

aufweisen. In der mengenmäßigen Güterentstehung der Le is tung ist das Gegen
stück z u m mengenmäßigen Güterverbrauch der K o s t e n z u sehen. Das M e r k m a l 
Sachzielbezogenheit dient z u r A b g r e n z u n g der le istungswirksamen v o n der lei
stungsneutralen Güterentstehung. D i e Bewertung der sachzielbezogenen G ü 
terentstehung ermöglicht die Rechenbarkeit der heterogenen Güterausbringun
gen u n d die Feststel lung der Leistungshöhe. Le i s tung läßt sich demnach allge- Allgemeiner 
mein als bewertete, sachzielbezogene Güterentstehung definieren. Z w i s c h e n Leistungsbegriff 
Leis tung u n d K o s t e n besteht der in A b b i l d u n g 11 grafisch dargestellte Z u s a m 
menhang. 

a) Analyse der Güterentstehung 

D i e A n a l y s e des M e r k m a l s mengenmäßige Güterentstehung dient z u r Klä
rung v o n vier P r o b l e m k r e i s e n : 

(1) K e n n z e i c h n u n g der Güterentstehung 
(2) U m f a n g der Güterentstehung 
(3) A u f z e i g e n der Entstehungsursachen 
(4) Messung b z w . Schätzung der produzier ten Gütermengen 

Güterentstehung bedeutet p r i n z i p i e l l , daß mit H i l f e der eingesetzten (ver- Kennzeichnung dt 
brauchten) Güter neue Güter hervorgebracht werden . Diese Güterproduktion Guterentstehung 
durch K o m b i n a t i o n und T r a n s f o r m a t i o n von Einsatzgütern führt zur Erste l lung 
von Ausbringungsgütern. D i e produzier ten Ausbringungsgüter s ind markt l i ch 
(Absatzgüter) b z w . innerbetr iebl ich (Wiedereinsatzgüter) verwertbar. A l l g e 
mein kann Güterentstehung jedes wirtschaft l ich verwertbare Ergebnis v o n E i n 
satzgütern sein. 

Güterentstehung kann bei sämtlichen A r t e n v o n realen u n d nominalen W i r t - Umfang der 
schaftsgütern vorl iegen. Be i Nominalgütern ( G e l d u n d Ansprüchen auf Geld) Guterentstehung 
kann v o n einer Güterentstehung insofern gesprochen werden , als bei f inanzie l 
len Transakt ionen die Geldzugänge b z w . die entstehenden Ansprüche auf G e l d 
als hervorgebrachte Güter angesehen werden. D e r allgemeine Leistungsbegriff 
ist daher nicht auf die Ents tehung bestimmter Güter beschränkt. D i e M e n g e n 
k o m p o n e n t e der Le i s tung kann sich aus produzier ten Sachmitteln, Stoffen, L e i -
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stungsabgaben v o n M e n s c h e n u n d Sachmit te ln , In format ionen , Ansprüchen auf 
derartige Realgüter sowie aus Nominalgütern u n d Ansprüchen auf Nominalgü
ter zusammensetzen. B e i der A b g r e n z u n g der betr iebl ichen L e i s t u n g s ind des
halb sämtliche realen u n d n o m i n a l e n Wirtschaftsgüter z u berücksichtigen. 

N a c h den Entstehungsursachen kann z w i s c h e n gewoll ter u n d ungewol l ter Ursachen der 
(erzwungener) Güterentstehung unterschieden w e r d e n . I m allgemeinen ist das Güter entsteh ung 
P r o d u z i e r e n v o n Gütern gewol l t . N e b e n einer gewoll ten Güterentstehung kann 
aber auch eine ungewol l te stattf inden. Richtet sich die P r o d u k t i o n auf die Ers te l 
lung eines best immten Gutes u n d fallen mit dessen E r z e u g u n g zwangsläufig an
dere Güter an, liegt also K u p p e l p r o d u k t i o n v o r , so ist ein T e i l der P r o d u k t i o n 
nicht beabsichtigt. Ebenso k a n n ungewol l te Güterentstehung vor l iegen, w e n n 
durch Bedarfsverschiebungen am M a r k t eine Werterhöhung v o n Wirtschaftsgü
tern eintrit t . Des weiteren können staatliche Zuschüsse (z . B . Subventionen) als 
ungewoll te Güterentstehung interpretiert werden . So kann bei der nicht g e w o l l 
ten Güterentstehung zwischen einer technisch-ökonomisch bedingten u n d einer 
staatl ich-poli t isch bedingten Güterentstehung unterschieden werden . 

D a bei der Güterentstehung dieselben Güterkategorien auftreten können wie 
bei den E insatz - b z w . Verbrauchsgütern, gelten für die M e s s u n g der Güterent
stehung die z u r Verbrauchsmessung getroffenen Aussagen [vgl . S. 31 f f . ] . 

b) Sachzielbezogenheit der Güterentstehung 

In U n t e r n e h m u n g e n w i r d nicht jede Güterentstehung als le is tungswirksam 
angesehen. D a h e r bedarf es eines M e r k m a l s , mit dessen H i l f e die M e n g e n k o m 
ponente der L e i s t u n g eindeutig festlegbar ist. Dieses M e r k m a l muß der B e d i n 
gung genügen, eine A b g r e n z u n g der M e n g e n k o m p o n e n t e der Le is tung in der 
Weise z u treffen, daß die betriebliche Le i s tung das Gegenstück z u den K o s t e n 
bi ldet . D a d u r c h w i r d gewährleistet, daß die A b b i l d u n g v o n best immten T e i l z u 
sammenhängen des Unternehmungsprozesses in K o s t e n - u n d Leistungsgrößen 
z u zusammengehörigen, aussagekräftigen E r f o l g s k o m p o n e n t e n führt; sie kön
nen für informat ive und disposit ive Z w e c k e verwendet werden . 

Das gesuchte M e r k m a l erfüllt die geforderte B e d i n g u n g , w e n n die A b g r e n 
z u n g der le is tungswirksamen Güterentstehung in der gleichen Weise vorge
n o m m e n werden k a n n wie die des kos tenwirksamen Güterverbrauchs. A l s ad
äquates M e r k m a l für die A b g r e n z u n g des kostenwirksamen Güterverbrauchs 
v o m kostenneutralen w i r d das M e r k m a l der Sachzielbezogenheit angesehen. 
Dieses M e r k m a l w i r d auch als adäquat für die Festlegung der M e n g e n k o m p o 
nente der L e i s t u n g herangezogen. M i t Sachzielbezogenheit der Güterentste
h u n g ist gemeint, daß die hervorgebrachten b z w . geplanten Ausbringungsgüter 
Real isat ionen des Sachziels der U n t e r n e h m u n g darstellen u n d damit dem U n 
ternehmungszweck entsprechen. 
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In diesem Z u s a m m e n h a n g kann auch ein wicht iger A s p e k t aufgezeigt w e r d e n , 
weshalb das M e r k m a l Sachzielbezogenheit d e m häufig genannten M e r k m a l L e i -
stungsbezogenheit v o r z u z i e h e n ist. W i l l man den Leis tungsbegri f f als G e g e n 
stück z u m Kostenbegr i f f k o n z i p i e r e n , dann eignet sich z u r A b g r e n z u n g der lei
s tungswirksamen Güterentstehung v o n der leistungsneutralen das M e r k m a l der 
Leistungsbezogenheit als Pendant z u r T r e n n u n g des Güterverbrauchs in seine 
kos tenwirksamen u n d kostenneutralen Bestandteile nicht . D e n n sonst müßte 
man die L e i s t u n g als (bewertete) leistungsbezogene Güterentstehung def inieren. 

c) Bewertung der Güterentstehung 

D e r Leistungsbegrif f enthält als weiteres M e r k m a l eine W e r t k o m p o n e n t e 
(Pre iskomponente) . D i e B e w e r t u n g ist nach der Güterentstehung u n d deren 
Sachzielbezogenheit das dritte B e s t i m m u n g s m e r k m a l des allgemeinen L e i 
stungsbegriffs. Le is tungsbewertung läßt sich als Z u o r d n u n g eines Preises zur 
sachzielbezogenen Güterentstehung def inieren. D e r Preis br ingt den einer 
Mengeneinhei t der sachzielbezogenen Güterentstehung zugeordneten Wert 
z u m A u s d r u c k . D i e Le is tung ergibt sich demnach als P r o d u k t aus Gütermen
ge X Güterpreis. 

D i e P r e i s z u o r d n u n g z u den hervorgebrachten Gütermengen stellt wiederum 
eine A b b i l d u n g in G e l d dar. D u r c h sie w i r d unabhängig v o m gewählten Wertan
satz eine Rechenbarkeit der dimensionsverschiedenen Güterentstehungen ge
währleistet. Diese Rechenbarkei t ist Vorausse tzung für die Erfassung und A u s 
wertung der Leistungshöhe. D i e Leis tungsbewertung ist nicht d u r c h einen be
st immten Preisansatz determiniert ; für sie steht eine Reihe v o n Preisen zur A u s 
w a h l . Sie s ind in A b b i l d u n g 12 überblicksweise aufgeführt. D a eine völlige O f 
fenheit bezüglich des Preisansatzes bei der Leis tungsbewertung besteht, ist z u 
fragen, welche Preise den (sachzielbezogenen) Ausbringungsgütern z u z u o r d 
nen s ind . D a b e i kann zunächst analog z u m pagatorischen Kostenbegri f f ein pa-
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gatorischer Leistungsbegrif f k o n z i p i e r t w e r d e n . D e n Absatzgütern ist demnach Pagatorischer 
als Leis tungswert ein M a r k t p r e i s z u z u o r d n e n . A l l g e m e i n ist der erzielte Leistungsbegriff 
Verkaufspreis anzusetzen. B e i Zielverkäufen gelangt der vereinbarte Preis z u m 
A n s a t z u n d bei Barverkäufen der kassenmäßig realisierte. Geplanten Güterent
stehungen ist der zukünftig gegebene Verkaufspreis z u z u o r d n e n . Be i den W i e 
dereinsatzgütern bemißt sich der Leis tungswert nach den angefallenen b z w . an
fallenden K o s t e n werten . Be i pagatorischen Preisansätzen zielt die B e s t i m m u n g 
der Leistungshöhe auf die A b b i l d u n g empirischer Gegebenheiten durch M e s 
sung b z w . Prognose ab. 

N e b e n der Schaffung v o n G l e i c h n a m i g k e i t u n d der A b b i l d u n g betrieb
licher Güterentstehung könnte der Leis tungsbewertung auch die F u n k t i o n der 
L e n k u n g zugeordnet werden . L e n k u n g drückte dann aus, daß die den entstan- Wertmäßiger 
denen Gütermengen beizumessenden Preise (Werte) so beschaffen sein müssen, Leistungsbegriff 
daß sie deren opt imale volkswirtschaf t l i che V e r w e n d u n g (Verwertung) sicher
stellen. E i n e n auf derartigen Preisansätzen basierenden Leistungsbegriff könnte 
man als wertmäßigen Leistungsbegrif f bezeichnen. Es erscheint allerdings p r o 
blematisch, bei der betriebswirtschaft l ichen Leis tungsbewertung v o n einer der
artigen L e n k u n g s f u n k t i o n auszugehen. D e n n die Aufgabe der betrieblichen 
L e n k u n g v o n Güterflüssen w i r d d u r c h die Wertansätze für die Verbrauchsmen
gen erfüllt. Außerdem werden bei der Kos tenbewer tung die Güterentstehung 
u n d ihre V e r w e n d u n g als bekannt unterstellt , was i m G r e n z g e w i n n als Bestand
teil des Kostenwertes deutl ich z u m A u s d r u c k k o m m t . E ine Leistungsbewertung 
i m beschriebenen S inn wäre eine Fragestel lung der volkswir tschaf t l i chen Preis
theorie b z w . Pre i spo l i t ik . 

3. Spezielle Leistungsbegriffe (Leistungsunterbegriffe) 

Ebenso wie der allgemeine Kostenbegri f f besitzt der allgemeine Leistungsbe
griff den Charakter eines formalen Gattungsbegrif fs . E r weist alle M e r k m a l e 
auf, welche die L e i s t u n g charakterisieren u n d den untergeordneten Leistungs
begriffen gemeinsam s i n d . D u r c h fortschreitende Präzision der Begri f fsmerk
male (und H e r a n z i e h u n g weiterer M e r k m a l e ) lassen sich spezielle Leistungsbe
griffe (Leistungsunterbegriffe) b i l d e n . Sie s ind Präzisierungen des allgemeinen 
Leistungsbegriffs in seinen M e r k m a l e n Güterentstehung, Sachzielbezogenheit 
u n d B e w e r t u n g . D i e speziellen Leistungsbegriffe s ind durch die nähere Angabe 
der A r t der entstehenden Ausbringungsgüter, der Bezugsgrößen der Leistungs
zurechnung und der Preise, welche der Bewer tung zugrunde gelegt werden , 
eindeutige u n d operationale Leistungsbegrif fe , welche die Besonderheiten be
st immter Leis tungen z u m A u s d r u c k br ingen. 

Für die B i l d u n g v o n speziellen Leistungsbegrif fen steht eine Reihe v o n 
M e r k m a l e n zur Verfügung. H i e r werden ledigl ich wicht ige Leistungsunterbe-

Kennzeichnung 
spezieller 
Leistungsbegriffe 
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griffe in A b b i l d u n g 13 überblicksweise dargestellt. Diese A b b i l d u n g enthält die 
speziel len Leistungsbegrif fe u n d die zugehörigen M e r k m a l e . 

Abb. 13: Überblick über wichtige spezielle Leistungsbegriffe 
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4. Abgrenzung von Einnahmen, Ertrag und Leistung 

D i e Rechnungsgrößen E i n n a h m e n , E r t r a g u n d L e i s t u n g hängen eng z u 
s a m m e n . Z w i s c h e n i h n e n als E r f o l g s k o m p o n e n t e n w i r t s c h a f t l i c h e n H a n 
delns liegt ein analoges Verhältnis v o r w i e z w i s c h e n A u s g a b e n , A u f w a n d u n d 
K o s t e n als E r f o l g s k o m p o n e n t e n . 

Begriff der E i n n a h m e n s i n d die an eine U n t e r n e h m u n g gezahlten Geldbeträge [Kos io l 
Einnahmen (E innahmen) 1579 ; Schwei tzer (Bilanz) 68] . E ine nähere K e n n z e i c h n u n g der 

E i n n a h m e n läßt s ich nach ihrer E r f o l g s w i r k s a m k e i t , Sachzielbezogenheit 
b z w . nach dem V e r r e c h n u n g s c h a r a k t e r v o r n e h m e n . E i n n a h m e n liegen stets 
Z a h l u n g e n z u g r u n d e , so daß sie einen pagator i schen Begr i f f darste l len . Der 
rechnungstechnische S tandor t der E i n n a h m e n ist die pagator ische R e c h n u n g . 
D a e in beachtl icher T e i l der Geldeingänge geldmäßig realisierte Leis tungen 
abbi ldet , ergibt s ich eine tei lweise Übereinst immung v o n E i n n a h m e n , Ertrag 
u n d L e i s t u n g . 



Gegenstand und Begriff der Kostenrechnung 53 

Der Ertragsbegriff baut auf d e m Einnahmenbegr i f f auf. D e r Er t rag ist die er
fo lgswirksame Güterentstehung einer Per iode , die mit E i n n a h m e n v e r b u n d e n 
ist. D i e Bewertung der Er t ragsmengen erfolgt z u A b s a t z e i n n a h m e n . D a m i t ist 
der Er t rag wertmäßig e indeut ig b e s t i m m t . E r besitzt ebenfalls pagator ischen 
C h a r a k t e r . D e r rechnungstechnische S tandort des Ertrages ist die pagator i 
sche Er fo lgsrechnung. 

D e r Ertragsbegri f f k a n n s o w o h l z u m E i n n a h m e n b e g r i f f als auch z u m L e i 
stungsbegriff abgegrenzt w e r d e n . Z w i s c h e n E r t r a g u n d E i n n a h m e n besteht 
eine enge B i n d u n g , da jede E i n n a h m e , soweit sie auf einer Güterentstehung 
beruht , Er t rag darstel l t . Sofern Unterschiede auftreten, s ind sie bei getroffe
ner Per iodis ierung auf die E r f o l g s w i r k s a m k e i t zurückzuführen. B e i m E r t r a g 
muß eine Güterentstehung v o r l i e g e n , während dieses K r i t e r i u m k e i n charak
terisierendes M e r k m a l der E i n n a h m e n ist. D a jede Güterentstehung erfolgs
w i r k s a m ist, stellt der E r t r a g die S u m m e der e r f o l g s w i r k s a m e n E i n n a h m e n 
dar . E r t r a g setzt stets gezahlte oder zahlbare E i n n a h m e n v o r a u s ; daher k a n n 
kein E r t r a g entstehen, der nicht z u E i n n a h m e n führt oder geführt hat . 

E r t r a g u n d E i n n a h m e n können sich auch i n i h r e m Ents tehungsze i tpunkt 
unterscheiden, da er t ragswirksame Güterentstehung u n d zugehörige E i n 
nahme in verschiedenen R e c h n u n g s p e r i o d e n liegen können. D e r E r t r a g k a n n 
in diesem Falle den E i n n a h m e n vorausgehen oder ihnen folgen. U m g e k e h r t 
können die E i n n a h m e n ze i t l i ch v o r oder nach d e m E r t r a g anfa l len . Unter 
zei t l ichen Ges i ch tspunkten k a n n E r t r a g auch als periodis ierte e r fo lgswirk 
same E i n n a h m e n gekennzeichnet w e r d e n . 

A b b i l d u n g 14 zeigt, daß m a n nach d e m M e r k m a l der E r f o l g s w i r k s a m k e i t 
erfolgsneutrale u n d e r f o l g s w i r k s a m e E i n n a h m e n unterscheiden k a n n . Er
folgsneutralen Einnahmen l iegen keine Güterentstehungen z u g r u n d e , u n d sie 
führen damit auch z u keinen Erträgen. In der K a m e r a l i s i t i k w e r d e n erfolgs-
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Ertrag 
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zeitlichen Anfall 
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und Ertrag 

Unterschiede 
in der Erfolgs
wirksamkeit 
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Abb. 14: Abgrenzung von Einnahmen und Ertrag 
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neutrale E i n n a h m e n wechselbezüglich genannt. D i e erfolgswirksamen Ein
nahmen basieren dagegen auf einer Güterentstehung u n d s t i m m e n m i t dem 
E r t r a g überein. 

Stellt m a n den Erträgen die Le is tungen nach i h r e m rechnungstheoret ischen 
G e h a l t gegenüber, so können drei mögliche A b w e i c h u n g s a r t e n mi t jeweils 
zwei Unterfällen unterschieden w e r d e n : 

(1) Mengenmäßige Unterschiede 
a) D e r Er t rag ist höher als die L e i s t u n g , we i l d u r c h den E r t r a g größere 

Gütermengen abgebildet w e r d e n als d u r c h die L e i s t u n g . 
b) D i e Le is tung liegt über d e m E r t r a g , w e i l d u r c h die L e i s t u n g größere 

Gütermengen abgebildet werden als d u r c h den E r t r a g . 

(2) Unterschiede in der Sachzielbezogenheit 
a) D e r Er t rag übersteigt die L e i s t u n g , w e i l es Erträge g ibt , die nicht sach-

zielbezogen s i n d . 
b) D i e Le is tung ist höher als der E r t r a g , wei l es Le is tungen geben k a n n , 

die nicht z u sachzielbezogenen E i n n a h m e n führen. 

(3) Wertmäßige Unterschiede 
a) D e r Er t rag übersteigt die L e i s t u n g , we i l die der Güterentstehung des 

Ertrages zugeordneten Verkaufspre i se über den angesetzten L e i 
stungswerten l iegen. 

b) D ie Le is tung ist höher als der E r t r a g , wei l die der sachzielbezogenen 
Güterenstehung zugeordneten Leis tungswerte die entsprechenden Er 
tragseinnahmen übersteigen. 

U n t e r f a l l (a) ist d a d u r c h gekennzeichnet , daß der E r t r a g größer als die L e i 
stung ist. Hierfür hat sich die Beze ichnung neutraler Ertrag durchgesetzt . Bei 
Unter fa l l (b) ist die umgekehrte B e z i e h u n g gegeben: die L e i s t u n g übersteigt 
den Er t rag . Diese L e i s t u n g , die größer als der E r t r a g ist, w i r d als kalkulatori
sche Leistung bezeichnet und untergl iedert sich in Andersleistung u n d Zu
satzleistung. Der übereinst immende T e i l v o n Le is tung u n d E r t r a g k a n n in 
A n a l o g i e zur T e r m i n o l o g i e bei Kos ten u n d A u f w a n d als Grundleistung b z w . 
Zweckertrag bezeichnet werden . D e n aufgezeigten Z u s a m m e n h a n g verdeut
l icht A b b i l d u n g 15. 

D e r neutrale Ertrag geht nicht in die K o s t e n - und Leis tungsrechnung der 
U n t e r n e h m u n g ein u n d setzt sich — a n a l o g z u m neutralen A u f w a n d — aus 

- sachzie l fremdem E r t r a g , 
- per iodenfremdem E r t r a g , 
- außerordentl ichem E r t r a g u n d 
- bewertungsbedingtem neutralen E r t r a g 
z u s a m m e n : 
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Abb. 15: Abgrenzung von Ertrag und Leistung 
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Grund le is tung , 
1 Ka lku la to r ische Le is tung 

L e i s t u n g 

1. D e m sachzielfremden Ertrag stehen keine Leis tungen gegenüber, die aus Sachzielfrem-
dem betr iebl ichen Produkt ionsprozeß hervorgehen. Dieser E r t r a g ent- d c r Ertrag 
steht nicht aus der V e r f o l g u n g des betr iebl ichen Sachziels , sondern eines 
N e b e n z w e c k s . Beispiele dafür s ind Mieterträge , Erträge aus Veräußerun
gen v o n W e r t p a p i e r e n sowie Bucherträge aus Sanierungen oder V e r 
schmelzungen. 

2. Periodenfremde Erträge ergeben sich a u f g r u n d v o n Leis tungen anderer Periodenfrem-
Pcr ioden (z .B . Gewerbesteuererstattungen) u n d werden daher als neutrale der Ertrag 
Erträge aufgefaßt. 

3. Z u den außerordentlichen Erträgen zählen e r fo lgswirksame Gütercntste- Außerordent-
hungen , die i m R a h m e n der üblichen betr iebl ichen Tät igkei t nicht zu er- Ii eher Ertrag 
warten s ind. Beispielsweise gehören dazu Eingänge auf abgeschriebene 
Forderungen oder Erträge aus Anlageverkäufen. 

4. Bewertungsbedingte neutrale Erträge entstehen a u f g r u n d v o n Di f ferenzen Bewertungs-
zwischen pagator ischen u n d k a l k u l a t o r i s c h e n Wertansätzen. Ubersteigt bedingter neu-
bei Güterentstehungen die pagatorische B e w e r t u n g infolge der handels- t r a ^ e r Ertrag 
rechtl ichen Bewer tungsvorschr i f ten die k a l k u l a t o r i s c h e B e w e r t u n g , so 
w i r d sie als neutraler E r t r a g gebucht. 
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Abb. 16: Abgrenzung von Zweckertrag und neutralem Ertrag 

v n Periodenfremd 
^ 

Sachzielbezogen 

Sachzielfremd 

Ordentlich Außer
ordentlich 

A b b i l d u n g 16 zeigt die A b g r e n z u n g zwischen neutra lem E r t r a g u n d Z w e c k 
ertrag [vgl. K l o o c k / S i e b e n / S c h i l d b a c h (Kostenrechnung) 41] n a c h den 
M e r k m a l e n : Sachzielbezogenheit , Per iodenbezogenhei t u n d O r d e n t l i c h k e i t . 

In A b b i l d u n g 16 drückt der ganze Würfel die gesamte Güterents tehung 
aus. D e r k le ine , m i t durchzogenen L i n i e n begrenzte Würfel stellt den Zweck
ertrag dar , der gle ichzei t ig den drei M e r k m a l e n 

- sachzie lbezogen, 
- per iodenbezogen u n d 
- ordent l i ch 

genügt. 

Kalkulatorische D e r übrige T e i l der Güterentstehung führt z u neutralem Ertrag. D i e kalku-
Leistungen latorischen Leistungen w e r d e n in die beiden G r u p p e n A n d e r s l e i s t u n g e n u n d 

Zusatz le is tungen untergl iedert . 

Anders- Den Andersleistungen stehen Erträge in anderer H ö h e gegenüber (vgl . A n -
leistungen derskosten) . H i e r z u zählen z . B . selbsterstellte u n d verkaufte Patente, deren 

Ers te l lung unregelmäßig anfällt , oder fertige u n d unfertige P r o d u k t e , die auf 
Lager liegen [vgl. K l o o c k / S i e b e n / S c h i l d b a c h (Kostenrechnung) 41 f .] . 
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Abb. 17: Abgrenzung von Einnahmen, Ertrag und Leistung 
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I 
Zusatzleistungen s ind d a d u r c h gekennzeichnet , daß ihnen überhaupt keine Zusatz-

Erträge gegenüberstehen. M a n spricht daher auch v o n ertragslosen L e i s t u n - leistungen 
gen, welche die G r u n d l e i s t u n g e n ergänzen [vgl. K o s i o l (Kosten- u n d L e i 
stungsrechnung) 125]. A l s Beispiel lassen s ich selbsterstellte Patente anfüh
ren, die in der U n t e r n e h m u n g eingesetzt w e r d e n , aber in der pagator ischen 
R e c h n u n g nicht angesetzt w e r d e n . 

D i e analysierten G e m e i n s a m k e i t e n u n d Unterschiede zwischen den R e c h -
nungsgrößen E i n n a h m e n , E r t r a g u n d L e i s t u n g s ind in A b b i l d u n g 17 z u s a m 
menfassend dargestellt . 

B. Rechnungsziele der Kostenrechnung 

M i t der Kos tenrechnung können unterschiedliche Rechnungszie le verfolgt 
werden [vgl. A b b . 18]. Anste l le v o n Rechnungszie len w i r d auch v o n Z w e c k e n 
der Kostenrechnung gesprochen. A l s wicht ige Rechnungszie le lassen sich nen
nen: 
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Wichtige 1. A b b i l d u n g des Unternehmungsprozesses in K o s t e n - u n d Leistungsgrößen 
lechnungsziele der 2. P l a n u n g und Steuerung des Unternehmungsprozesses auf der G r u n d l a g e v o n 

Kostenrechnung K o s t e n - und Le is tungs informat ionen 

3. K o s t e n - u n d leistungsmäßige K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses 
Daneben können mit der Kostenrechnung noch weitere Rechnungszie le ver

folgt werden . Sol l die K o s t e n r e c h n u n g mehreren Rechnungsz ie len dienen, ist 
die V e r w e n d u n g mehrerer Kostenrechnungssysteme sowie der A n s a t z unter
schiedlicher Kostengütermengen u n d -werte er forder l ich . 

Abb. 18: Zusammenstellung von Rechnungszielen der Kostenrechnung 
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I. Abbildung des Unternehmungsprozesses 

he Kostenrechnung 
als Nach- und 

Vorrechnung 

N a c h dem M e r k m a l Prozeßvollzug [vgl. S. 24] unterscheidet man zwischen 
realisiertem und geplantem Unternehmungsprozeß. Z i e l der Kostenrechnung 
kann s o w o h l eine (ausschnittweise) A b b i l d u n g des realisierten U n t e r n e h 
mungsprozesses (Nachrechnung) als auch eine (ausschnittweise) A b b i l d u n g des 
zukünftigen Unternehmungsprozesses (Vorrechnung) sein. Ursprünglich war 
die Kostenrechnung als N a c h r e c h n u n g konz ip ier t , während die neuere E n t 
w i c k l u n g auf ihre Gesta l tung als V o r r e c h n u n g gerichtet ist. In beiden Fällen 
dient die A b b i l d u n g des Unternehmungsprozesses durch die Kostenrechnung 
zunächst informat iven Z w e c k e n . 
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1. Ermittlung realisierter Kosten 

Das Kostenrechnungszie l A b b i l d u n g des realisierten Unternehmungsprozes 
ses verlangt die E r m i t t l u n g der tatsächlich angefallenen (realisierten) Kos ten 
(und Leistungen) . D i e tatsächlich entstandenen K o s t e n werden als Istkosten be
zeichnet. In der Kostenrechnung können einmal die faktisch entstandenen K o - Bezugsgrößen be 
sten einer Periode (periodische Kostenrechnung) oder einer A u s b r i n g u n g s m e n - der Ermittlung 
geneinheit (einheits- oder stückbezogene Kos tenrechnung , Ka lkula t ion) be
st immt werden. Des weiteren kann man die Feststellung der realisierten Kos ten 
anderer Sachverhalte ( z . B . eines Fertigungsverfahrens, einer Werbemaßnahme, 
einer Losgröße, einer Finanzierungsmaßnahme etc.) durch die Kostenrechnung 
vornehmen. Solche Feststellungen werden gewöhnlich in angegliederten Son
derrechnungen durchgeführt. 

D i e E r m i t t l u n g der realisierten Per iodenkosten hat die Feststellung jener K o - Ermittlung 
sten z u m Gegenstand, welche bei der Ers te l lung und V e r w e r t u n g des P r o d u k - realisierter 

j ü u - j J - j e 1 1 - u - L - Periodenkosten t ionsprogramms der Kechnungsperiode entstanden s ind , bie vol lz ieht sich in 
den beiden Phasen Kostenerfassung u n d Kostenverte i lung [vgl. A b b . 19]. Bei 

Abb. 19: Schematische Darstellung der Kostenermittlung bei periodenbezogener Voll
kostenrechnung 
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Kostenverteilung 

Verursachungs
gemäße Kosten-

zuordnung 

Kostenerfassung der Kostenerfassung geht es u m die M e s s u n g der in der Rechnungsper iode benö
tigten Kostengüter nach ihren tatsächlich verbrauchten M e n g e n und die Be
s t i m m u n g ihrer Preise. Z u r M e s s u n g der realisierten K o s t e n s ind also (realisier
te) pagatorische Preise als Kostenwerte anzusetzen. D i e Kostenerfassung w i r d 
nach der A r t der Kostengüter in der Kostenartenrechnung vorgenommen. M i t 
der Kostenerfassung ist die M e s s u n g der Kostenentstehung global durchge
führt. 

D i e E r m i t t l u n g der für die Ausbringungsgüter (Kostenträger) angefallenen 
K o s t e n u n d der entstandenen Stückkosten sowie die Überwachung und Steue
rung des Unternehmungsprozesses verlangen eine spezifische Verte i lung der er
faßten K o s t e n . D i e Kostenver te i lung ( K o s t e n z u r e c h n u n g , Kos tena l loka t ion , 
Kostenaufbereitung) ist eine Z u o r d n u n g der erfaßten Kostenbeträge auf Be
zugsgrößen nach unterschiedlichen P r i n z i p i e n . Bezugsgrößen der Kostenvertei 
lung s ind Kostenstel len als O r t e der Kostenentstehung u n d Kostenträger(grup-
pen) als kostenverursachende G r ö ß e n (Kostenbest immungsgrößen, Kostene in
f lußgrößen) . D i e E r m i t t l u n g der realisierten K o s t e n der Kostenträger setzt eine 
verursachungsgemäße Z u o r d n u n g der erfaßten K o s t e n auf die Kostenträger 
voraus. D a m i t die K o s t e n z u o r d n u n g verursachungsgemäß ist, muß sie den G e 
setzmäßigkeiten zwischen der H ö h e der K o s t e n u n d ihren Bestimmungsgrößen 
(als verursachenden Größen) entsprechend v o r g e n o m m e n werden . A l s K o s t e n 
bestimmungsgrößen werden in der Kos tenrechnung vorwiegend die A u s b r i n 
gungsgüter betrachtet. E ine direkte Zurechenbarkei t der entstandenen Kosten 
auf die Kostenträger ist ledigl ich bei einem T e i l der K o s t e n (den Kostenträger
einzelkosten) möglich. D e r andere T e i l der K o s t e n (die Kostenträgergemeinko
sten) w i r d dagegen den Kostenträgern über die Kostenstel len ganz ( V o l l k o s t e n 
rechnung) oder teilweise (Direct Cost ing) zugerechnet. 

Für die E r m i t t l u n g der realisierten Stückkosten werden die zur H e r v o r b r i n 
gung einer E inhei t eines Ausbringungsgutes entstandenen Kosten festgestellt. 
D i e stückbezogene Kostenrechnung baut auf der periodenbezogenen Rechnung 
auf. A l l e r d i n g s entfällt die Begrenzung auf eine Rechnungsperiode, wenn die 
Ers te l lung eines Ausbringungsgutes mehrere Per ioden gedauert hat. In einem 
solchen F a l l gehen in die K a l k u l a t i o n realisierte K o s t e n verschiedener Perioden 
ein. Für die E r m i t t l u n g der tatsächlich angefallenen Stückkosten stehen mehrere 
Kalkulat ionsverfahren z u r A u s w a h l . 

D i e E r m i t t l u n g der faktisch angefallenen K o s t e n erfüllt primär die F u n k t i o n 
der U n t e r r i c h t u n g über den realisierten Güterverbrauch. Sie verlangt den A n 
satz der tatsächlich verbrauchten Gütermengen u n d der tatsächlichen Güter
preise. Z u r Vere infachung und Beschleunigung der Kostenermit t lung kann an
stelle v o n tatsächlichen Größen beispielsweise v o n Durchschnittsgrößen ausge
gangen werden. D i e .ermittelten Kostenzahlen können auch anderen Rech
nungszielen nutzbar gemacht werden. Insbesondere können sie als Basis für die 

Ermittlung 
realisierter 

Stückkosten 
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Prognose zukünftiger K o s t e n dienen sowie z u r P l a n u n g , Steuerung u n d K o n 
trolle v o n U n t e r n e h m u n g s p r o z e s s e n herangezogen werden . K o s t e n e r m i t t l u n 
gen liefern spezifisches W i s s e n über getätigte Unternehmungsprozesse . Sie s ind 
daher D o k u m e n t a t i o n e n wir tschaf t l i chen Geschehens u n d eignen sich z u r R e 
chenschaftslegung. 

2. Prognose zukünftiger Kosten 

Während es bei der E r m i t t l u n g realisierter K o s t e n u m die Messung (und V e r 
teilung) der K o s t e n v o n getätigten wirtschaft l ichen Maßnahmen geht, k e n n 
zeichnet das Rechnungsz ie l Prognose zukünftiger K o s t e n die B e s t i m m u n g der 
für zukünftige sachzielbezogene Güterentstehungen anfallenden K o s t e n . A b 
bi ldungsobjekt der K o s t e n r e c h n u n g ist der zukünftige Unternehmungsprozeß. 
Für die B e s t i m m u n g zukünftiger K o s t e n ist die Kostenrechnung als V o r r e c h 
nung z u k o n z i p i e r e n . 

Voraussetzung für eine globale Prognose zukünftig entstehender K o s t e n eines 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s oder einer Ausbr ingungsmengeneinhei t ist eine detail
lierte Prognose der artmäßig gegliederten K o s t e n , die für die H e r v o r b r i n g u n g 
v o n Ausbringungsgütern anfallen werden . D i e Kostenprognose kann als Erfas
sung zukünftiger K o s t e n angesehen werden . A n sie schließt sich die Ver te i lung 
der Kosten auf Kostenstel len u n d Kostenträger z u r G e w i n n u n g spezifischer z u -
kunftsbezogener Informat ionen an. 

U m eine wissenschaft l ich fundierte Kostenprognose vornehmen z u können, 
müssen 

(1) die geltenden Gesetzmäßigkeiten (Kostenfunkt ionen) u n d 
(2) die Ausprägungen der Kostenbestimmungsgrößen 

bekannt sein. W e n n diese beiden Bedingungen erfüllt s ind , läßt sich eine P r o 
gnose der K o s t e n durchführen, welche für die P r o d u k t i o n der nach A r t und 
Menge festgelegten Ausbringungsgüter in der Z u k u n f t entstehen werden . 

Für eine Kostenprognose muß einmal ein Wissen darüber vorhanden sein, 
welche gesetzmäßigen Beziehungen zwischen der H ö h e der Kos ten und den sie 
bestimmenden G r ö ß e n in einer U n t e r n e h m u n g bestehen. F u n k t i o n e n , die sol 
che Regelmäßigkeiten abbi lden, nennt man K o s t e n f u n k t i o n e n [vgl. Gutenberg 
(Produkt ion) 327ff . ] . Sie geben an, v o n welchen Einflußgrößen die Kos ten ab
hängig sind u n d wie deren Ausprägung die Kostenhöhe best immt. D i e in der 
Kostenrechnung unterstellten K o s t e n f u n k t i o n e n enthalten in erster L i n i e die 
Ausbringungsgüter als Kostenbest immungsgröße. Solche Kos tenfunkt ionen i n 
formieren dann über die periodische Kostenhöhe in Abhängigkeit v o n der A r t 
und Menge der Ausbringungsgüter (Kostenträger) . Beispielsweise kann für eine 
F ' inproduktunternehmung die K o s t e n f u n k t i o n K = 30 000 + 250 x gelten, w o -
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bei x die jeweilige Ausbr ingungsmenge angibt. Be i M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g greift 
man häufig auf die Arbei t sze i ten als Einflußgröße zurück. 

Das A u f f i n d e n v o n Gesetzmäßigkeiten zwischen der K o s t e n h ö h e u n d ihren 
Bestimmungsgrößen kann auf der G r u n d l a g e ermittelter Kostenbeträge u n d Be
stimmungsgrößenkombinationen vergangener Per ioden v o r g e n o m m e n w e r d e n . 
Beispielsweise läßt sich mit H i l f e v o n Regressionsanalysen auf der Basis von 
Vergangenheitswerten auf eine geltende K o s t e n f u n k t i o n schließen. D i e K o s t e n 
prognose auf der Basis v o n realisierten Kostenbeträgen ist e infach, w e n n das 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m u n d die P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n nicht geändert wer
den. D e r sachzielbezogene Güterverbrauch ergibt sich dann als M e n g e n k o m p o 
nente der realisierten K o s t e n , so daß ledigl ich eine Prognose der z u zahlenden 
Güterpreise (zukünftigen Tagesbeschaffungspreise) er forder l ich ist. 

Des weiteren muß für eine Kostenprognose bekannt sein, welche Ausprägung 
die Kostenbestimmungsgrößen in der Z u k u n f t besitzen w e r d e n . G e h t m a n v o m 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m als alleiniger Kostenbest immungsgröße aus, d a n n ver
langt eine Kostenprognose die Kenntn is der A r t e n und M e n g e n der z u p r o d u z i e 
renden Güter . Geplant sei z . B . eine Ausbr ingungsmenge v o n 200 Einhei ten 
(xj = 200). Setzt man diese Angabe in die K o s t e n f u n k t i o n e in , so k a n n die K o 
stenprognose deduziert werden. Sie bildet die zukünftig für das beabsichtigte 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m entstehenden K o s t e n ab. Im betrachteten Be isp ie l wür
den die zukünftig anfallenden K o s t e n K , = 30 000 + 250 • 200 = 80 000 D M be
tragen. A b b i l d u n g 20 zeigt das Schema einer Kostenprognose . 

Abb. 20: Schematische Darstellung einer Kostenprognose 
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K = 30 000 + 250 x x, = 200 
K 1 = 3 0 000 + 2 5 0 - 2 0 0 

= 80 000 

Schwierigkeiten Unternehmungen sind i m allgemeinen M e h r p r o d u k t b e t r i e b e , d . h . , sie pro-
bei der 

Kostenprognose 
duzieren mehrere Güterarten in einem mehrstufigen Prozeß . D i e komplexe 
Struktur dieses Produkt ionsprozesses läßt erwarten, daß eine (totale) Kosten
f u n k t i o n für die gesamte U n t e r n e h m u n g k a u m aufgestellt werden k a n n , sondern 
daß vielmehr eine Reihe von (partiellen) K o s t e n f u n k t i o n e n für Tei lprozesse zu 
formulieren ist. D i e Prognose der Kos ten für das gesamte P r o d u k t i o n s p r o -
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g r a m m ist dann mit H i l f e mehrerer partieller K o s t e n f u n k t i o n e n v o r z u n e h m e n . 
Soweit Kos tenfunkt ionen fehlen, s ind ad hoc H y p o t h e s e n z u unterstellen oder 
Expertenbefragungen sowie Schätzungen v o r z u n e h m e n . A m einfachsten wären 
Prognosen der Gesamtkos ten , w e n n eine Uberführung der partiel len K o s t e n 
f u n k t i o n e n in eine übergeordnete totale K o s t e n f u n k t i o n gelingen würde. 

M i t der Kostenprognose verfügt man über das W i s s e n , welche K o s t e n für die 
P r o d u k t i o n der erwarteten Ausbringungsgüter anfallen werden . Hält man meh
rere alternative P r o d u k t i o n s p r o g r a m m e für realisierbar, dann sind für jedes 
mögliche-Produktionsprogramm die K o s t e n z u prognost iz ieren . Jede K o s t e n 
prognose stellt eine in Kostengrößen angegebene W i r k u n g eines realisierbaren 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s dar. D i e prognost iz ier ten Kostenbeträge eignen sich 
daher für die Lösung v o n Entsche idungsproblemen, welche bei der P lanung u n d 
Steuerung des Unternehmungsprozesses auftreten, da sie als Konsequenzen be
trieblicher H a n d l u n g e n in ein Entsche idungsmodel l eingehen können. Ferner 
können die erwarteten Kostenbeträge für K o n t r o l l z w e c k e herangezogen wer
den. 

II. Planung und Steuerung des Unternehmungsprozesses 

E i n weiteres wichtiges Rechnungsz ie l der Kos tenrechnung kann die Bereit
stellung von Informat ionen über K o s t e n (und Leistungen) z u r P lanung u n d 
Steuerung des Unternehmungsprozesses sein. P lanung u n d Steuerung sind die 
zielbezogene Festlegung v o n wirtschaft l ichen Tatbeständen durch ( G e w i n n u n g 
und) Verarbei tung v o n Informat ionen über realisierbare Handlungsmöglichkei
ten u n d deren W i r k u n g e n . D u r c h die P l a n u n g , wie auch durch die Steuerung, 
w i r d eine Gestal tung (Lenkung) des Unternehmungsprozesses vorgenommen. 
D i e P lanung bereitet den Unternehmungsprozeß vor u n d ist durch eine Z u -
kunftsbezogenheit charakterisiert. D i e Steuerung betrifft den konkreten V o l l 
z u g des Unternehmungsprozesses u n d ist durch eine Gegenwartsor ient ierung 
gekennzeichnet. D e r Z u s a m m e n h a n g zwischen P lanung und Steuerung (sowie 
Kontro l le ) ist in A b b i l d u n g 21 aufgezeigt. Daraus w i r d erkennbar, daß A b w e i 
chungen zwischen P l a n - und Istgrößen als feed back außer der Steuerung auch 
eine P lan- und/oder Z ie l rev i s ion auslösen können. 

Bezogen auf die Kostenrechnung bedeutet dies, daß mit H i l f e von Informa
t ionen über Kos ten (und Leistungen) wirtschaft l icher Maßnahmen eine zielge
richtete Bereitstellung u n d V e r w e n d u n g wirtschaft l icher Güter vorgenommen 
werden sol l . Häufig können nicht alle für die P l a n u n g u n d Steuerung bedeutsa
men Tatbestände durch Kostengrößen erfaßt u n d abgebildet werden , so daß ne
ben Kosten informat ionen weitere Informat ionen erforderl ich s ind . D i e Gesta l 
tung des Unternehmungsprozesses mittels K o s t e n - (und anderer) Informatio-
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nen schließt sich an die E r m i t t l u n g u n d Prognose v o n K o s t e n an u n d ist durch 
die A u s w e r t u n g dieser K o s t e n z a h l e n gekennzeichnet . Z u r Lösung der auftre
tenden Gesta l tungsprobleme können insbesondere die verschiedenen Ver fahren 
der Unternehmensforschung (Operat ions Research) herangezogen werden . 

P l a n u n g u n d Steuerung des Unternehmungsprozesses s ind d u r c h eine Zie lbe-
zogenheit charakterisiert . D i e Gesta l tung wirtschaft l icher Sachverhalte mittels 
Informat ionen aus der K o s t e n r e c h n u n g setzt deshalb voraus , daß als Gesta l 
tungsziele G r ö ß e n gewählt w e r d e n , welche durch die K o s t e n r e c h n u n g erfaßbar 
u n d abbi ldbar s ind . E i n e P l a n u n g u n d Steuerung des Wirtschaftsgeschehens ei
ner U n t e r n e h m u n g m i t H i l f e der K o s t e n r e c h n u n g k a n n i n b e z u g auf die Z i e l 
größen K o s t e n , Le is tungen u n d den kalkulator ischen E r f o l g als D i f f e r e n z v o n 

Abb. 21: Zusammenhang zwischen Planung, Steuerung und Kontrolle 
Plangrößen 
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Leistungen u n d K o s t e n vorgenommen w e r d e n . N a c h dem angestrebten A u s 
maß der Zie lerre ichung (dem Entscheidungskr i ter ium) w i r d zwischen Extre-
m i e r u n g , Sat isf iz ierung u n d F i x i e r u n g unterschieden. D e m n a c h können als 
Z ie lvors te l lungen, welche aus einem Z i e l u n d einem Entsche idungskr i ter ium 
bestehen, K o s t e n m i n i m i e r u n g , Le i s tungsmaximierung , E r f o l g s m a x i m i e r u n g , 
eine Leis tungserzie lung b z w . Er fo lgserz ie lung oder K o s t e n d e c k u n g gewählt 
werden . Sofern mit H i l f e v o n K o s t e n - (und Leistungs-)größen auch ein Bezug 
z u anderen Zie lvors te l lungen herstellbar ist, kann eine P l a n u n g und Steuerung 
auch in A u s r i c h t u n g auf diese Zie lvorste l lungen getroffen werden . Hierbe i 
k o m m e n insbesondere die Zie lvors te l lungen E r h a l t u n g des Unternehmungs
potentials (Substanz- b z w . Kapitalerhaltung) oder dessen Wachsen b z w . 
Schrumpfen in Betracht . D i e Z ie lvors te l lung E r h a l t u n g des Unternehmungs
potentials bringt den W u n s c h nach einer best immten Sicherung der Leistungs-
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kraft der U n t e r n e h m u n g i n der Z u k u n f t z u m A u s d r u c k . Bezüglich des U m f a n g s 
der E r h a l t u n g gibt es allerdings insofern Unterschiede , als die bestehenden A u f 
fassungen v o n jeweils anderen Inhalten u n d Maßgrößen z u r M e s s u n g der P o 
tentialerhaltung ausgehen [vgl . F . Schmidt (Bi lanz) 115ff. ; W a l b (Erfo lgsrech
nung) 326ff . ; Sommerfe ld ( B i l a n z ) ; K . H a x (Substanzerhaltung); Hasenack 
(Anlagenabschreibung) 127ff. ; Busse v o n Cölbe (Substanzerhaltung)] . Je nach 
vertretener Auffassung über die Potent ia lerhal tung können realisierte pagatori-
sche Preise, Wiederbeschaffungspreise oder andere Preise als Kostenwerte z u r 
B e w e r t u n g der Verbrauchsmengen verwendet werden . 

K o s t e n - u n d Leistungsgrößen s ind für eine V i e l z a h l betrieblicher Gesta l -
tungs- oder Entscheidungsprobleme v o n Bedeutung, da sie häufig ein wesent l i 
ches Element der betrieblichen Zie lvors te l lung b i l d e n . Deshalb s ind die kosten
mäßigen Konsequenzen v o n Handlungsal ternat iven z u best immen. Für die aus
gewählte Al ternat ive kann ferner der ermittelte zielorientierte Kostenbetrag bei 
der Entscheidungsdurchführung vorgegeben werden . 

Gegenstand betrieblicher Entscheidungen, bei deren Festlegung K o s t e n v o n 
Bedeutung s ind , können die M e n g e n an A b s a t z - u n d Wiedereinsatzgütern, Be
schaffungsgütern sowie f inanzie l len Gütern sein. D i e A r t e n u n d M e n g e n an her
zustel lenden A b s a t z - u n d Wiedereinsatzgütern b i lden das P r o d u k t i o n s p r o 
gramm der U n t e r n e h m u n g . Jedes realisierbare P r o d u k t i o n s p r o g r a m m führt z u 
best immten Kosten u n d Le is tungen , welche d u r c h Kostenprognosen b z w . K o 
stenplanungen festzustellen s i n d . D i e verschiedenartigen P r o d u k t i o n s p r o 
gramme bewirken unterschiedliche K o s t e n u n d Leis tungen. D a h e r läßt sich mit 
H i l f e des kalkulator ischen Er fo lgs eine B e s t i m m u n g des (optimalen) P r o d u k 
t ionsprogramms in der Weise v o r n e h m e n , daß jenes P r o d u k t i o n s p r o g r a m m ge
wählt w i r d u n d damit realisiert werden s o l l , welches unter den getroffenen A n 
nahmen einen best immten (zufriedenstellenden) oder den höchsten k a l k u l a t o r i 
schen E r f o l g erbringen w i r d . M i t der W a h l des opt imalen P r o d u k t i o n s p r o 
gramms sind die z u produzierenden Gütermengen best immt. Wahlmöglichkei
ten bestehen in einer U n t e r n e h m u n g nicht nur bezüglich der z u produzierenden 
Gütermengen, sondern auch i m H i n b l i c k auf die z u beschaffenden u n d e i n z u 
setzenden Güter . Sie werden art- u n d mengenmäßig i m Beschaffungsprogramm 
zusammengefaßt. Das optimale Beschaffungsprogramm kann mit H i l f e v o n In
format ionen über K o s t e n best immt werden . O p t i m a l ist jenes Beschaffungspro
g r a m m , welches die geringsten Kos ten entstehen läßt oder einen best immten 
Kostenbetrag nicht übersteigt. Während das P r o d u k t i o n s - u n d Beschaffungs
p r o g r a m m die Realgütersphäre der U n t e r n e h m u n g betreffen, ist der Standort 
des F inanzierungsprogramms als der A r t und M e n g e an bereitzustellenden f i 
nanziel len M i t t e l n der Nominalgüterbereich. D i e einzelnen F i n a n z i e r u n g s p r o 
gramme zeigen unterschiedliche W i r k u n g e n , welche sich d u r c h Kostenzahlen 
abbi lden lassen. A u f g r u n d dieser Kos ten in format ionen kann jenes F i n a n z i e -
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rungsprogramm unter den zulässigen best immt werden , welches z u den gering
sten Kos ten führt b z w . über einen best immten Kostenbetrag n icht hinausgeht. 

Außer den aufgeführten (allgemeinen) M e n g e n p r o b l e m e n der P r o d u k t i o n , 
Beschaffung und F i n a n z i e r u n g können mit H i l f e der K o s t e n r e c h n u n g auch 
(speziellere) M e n g e n p r o b l e m e einer Lösung zugeführt w e r d e n , die i m U n t e r 
nehmungsprozeß auftreten können. So lassen sich beispielsweise Bestellmengen 
u n d Fertigungslosgrößen festlegen. D i e Bestellmenge ist jene Gütermenge , die 
p r o Bestel lung beschafft w i r d , u m den festgestellten Bedarf an Einsatzgütern z u 
decken. A u f der G r u n d l a g e der K o s t e n , die p r o E inhe i t einer jeden möglichen 
Bestellmenge anfallen, k a n n die opt imale Bestellmenge ermittelt werden . U n t e r 
einer Fertigungslosgröße versteht man jene Menge an Z w i s c h e n p r o d u k t e n , die 
einzelne Fertigungsstufen als geschlossene G r u p p e durchläuft. D i e möglichen 
Fertigungslosgrößen führen z u verschiedenen kostenmäßigen K o n s e q u e n z e n , 
so daß mit H i l f e der entsprechenden K o s t e n i n f o r m a t i o n e n die optimale F e r t i 
gungslosgröße best immt werden k a n n , bei der die auf eine E i n h e i t entfallenden 
Kos ten ein M i n i m u m s i n d . 

Weitere P r o b l e m e , welche mittels Informat ionen über K o s t e n (und L e i s t u n 
gen) einer Lösung zugeführt werden können, s ind die P r o b l e m e Eigenfert igung 
oder F r e m d b e z u g v o n Z w i s c h e n p r o d u k t e n , V e r k a u f v o n Z w i s c h e n p r o d u k t e n 
u n d A n n a h m e oder A b l e h n u n g v o n (Zusatz-)Aufträgen. B e i m P r o b l e m E i g e n 
fert igung oder F r e m d b e z u g geht es u m die Entsche idung , ob ein im P r o d u k 
tionsprozeß benötigtes Z w i s c h e n p r o d u k t v o n der U n t e r n e h m u n g selbst ge
fertigt oder v o n anderen U n t e r n e h m u n g e n beschafft werden s o l l . Eine G r u n d 
lage für die Entsche idung s ind hierbei die Informat ionen über die Kosten , w e l 
che bei Eigenfert igung b z w . F r e m d b e z u g entstehen werden . U n t e r der Z i e l v o r 
stellung K o s t e n m i n i m i e r u n g ermöglicht ein Kostenvergleich die entsprechende 
Entsche idung. Dagegen kann bei der Zie lvors te l lung E r h a l t u n g der A r b e i t s 
plätze oder W a h r u n g der Unabhängigkeit der U n t e r n e h m u n g die Entscheidung 
über Eigenfert igung oder F r e m d b e z u g anders ausfallen. Bei der Entscheidung 
über den V e r k a u f von Z w i s c h e n p r o d u k t e n geht es u m die Frage, ob bereits Z w i 
schenprodukte i m M a r k t abgesetzt werden sollen oder ob ausschließlich E n d 
produkte verkauft werden sol len. Basis für die Beurte i lung der Vorte i lhaf t igkei t 
dieser Al ternat iven s ind die in der Kostenrechnung ermittelten Kos ten und L e i 
stungen der Z w i s c h e n - u n d E n d p r o d u k t e . E i n weiteres P r o b l e m betrifft die A n 
nahme oder A b l e h n u n g v o n (Zusatz-)Aufträgen. H i e r b e i kann mit den Kennt 
nissen über die durch einen A u f t r a g entstehenden Kosten u n d Leistungen eine 
Entscheidung über dessen A n n a h m e oder A b l e h n u n g gefällt werden . Al lerdings 
w i r d dabei vorausgesetzt, daß der Beschäftigungsgrad der U n t e r n e h m u n g eine 
A u s w e i t u n g zuläßt. Ist dies nicht möglich, so muß entweder eine Verlängerung 
der Lieferfr isten bei anderen Kundenaufträgen oder ein Rücktri t t von bereits 
abgeschlossenen Verträgen möglich sein. In diesem Fal l s ind in die Vortei lsbe-
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Stimmung entgangene kalkulator ische Er fo lge sowie gegebenenfalls K o n v e n t i o 
nalstrafen e inzubeziehen. 

M i t H i l f e der K o s t e n können des weiteren zielorientierte Festlegungen v o n 
Güterpreisen (Preiskalkulat ion) getroffen werden [vgl . Schmalenbach ( K o s t e n 
rechnung) 21 u n d 462ff . ; H e n z e l (Kostenrechnung) 13ff. ; K o s i o l (Kalkula t ion) 
66f f . ; R iebe l (E inze lkos tenrechnung) 190ff .] . Güterpreise s ind einmal extern an 
den Nahts te l len der U n t e r n e h m u n g z u ihren Märkten v o n Bedeutung. Des w e i 
teren können sie intern v o n Bedeutung sein, w e n n sie die F u n k t i o n der K o o r d i 
nat ion v o n betrieblichen Entscheidungen übernehmen sol len. 

Be i externer Betrachtungsweise können die in der stückbezogenen K o s t e n 
rechnung berechneten Kostengrößen preisbest immenden oder preisbegrenzen
den Charakter besitzen. Sie haben preisbest immenden Charakter , w e n n der 
Verkaufspreis v o n Absatzgütern auf der G r u n d l a g e der entstandenen Stückko
sten (Selbstkosten) und ggf. eines Gewinnzuschlages festgelegt w i r d . Dies kann 
einmal dort vorl iegen, w o eine Pre i sb i ldung nicht aufgrund v o n A n g e b o t u n d 
Nachfrage zustande k o m m t , sondern der A b n e h m e r den Preis h i n n i m m t . D a 
neben erfolgt eine kostenorientierte Preisfestlegung auch bei P r o d u k t e n , für die 
keine Marktpre ise existieren u n d die Vertragspartner K o s t e n d e c k u n g u n d ggf. 
einen angemessenen G e w i n n z u s c h l a g vereinbaren. Dies k o m m t vor allem bei 
öffentlichen Aufträgen v o r , bei denen eine A u s s c h r e i b u n g nicht vorgenommen 
w i r d . Marktwir t schaf ten s ind jedoch dadurch gekennzeichnet, daß der Preis 
d u r c h das i m M a r k t wirksame A n g e b o t u n d die wirksame Nachfrage zustande 
k o m m t . D e r A b n e h m e r k a n n dann auf die Preisgestaltung Einfluß nehmen. E ine 
kostenorientierte Pre i sb i ldung findet nur teilweise statt. V o n einem Sonderfal l 
der kostenorientierten P r e i s b i l d u n g kann gesprochen werden , wenn die K o 
stengrößen zur Preisdi f ferenzierung herangezogen werden , indem beispiels
weise auf regional abgegrenzten Märkten unterschiedliche Kosten(über)dek-
kungen angestrebt werden . 

Stückkosten besitzen einen preisbegrenzenden Charakter , wenn die U n t e r 
n e h m u n g ihre Entscheidungen über wirtschaftl iche Sachverhalte an Kostengrö
ßen orientiert . Das kann z u m einen beim Absatz von Gütern und z u m anderen 
beim E r w e r b von Gütern der Fa l l sein. Be im Güterabsatz informiert die auf
grund von Kostengrößen festgelegte Preisuntergrenze darüber, welche A b s a t z 
preise aus Kostengründen nicht unterschritten werden dürfen. Für die Best im
m u n g dieser Preisuntergrenzen sind die ermittelten Stückkosten maßgeblich, 
wobei es aus beschäftigungs- u n d absatzpolit ischen Gründen heraus erforder
lich sein kann , die Preisuntergrenzen so festzulegen, daß nicht die gesamten 
Stückkosten, sondern ledigl ich ein T e i l der Stückkosten (gewöhnlich die varia
blen Stückkosten) durch den Preis gedeckt w i r d . Es ist im Einze l fa l l z u prüfen, 
auf welche Kostenbestandteile verzichtet werden k a n n . Entsprechend den 
Preisuntergrenzen für Absatzgüter können Preisobergrenzen für Beschaffungs-
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guter aufgrund v o n Stückkostenangaben gebildet werden . Diese legen jene 
G r e n z e n fest, welche bei der Beschaffung v o n Einsatzgütern nicht überschritten 
werden dürfen. Preisobergrenzen s ind d u r c h retrograde R e c h n u n g e n z u ermit
teln. 

D i e Kos tenrechnung kann ferner eine interne P r e i s k a l k u l a t i o n vornehmen. 
Rechnungsz ie l k a n n dabei e inmal die A b r e c h n u n g z w i s c h e n den U n t e r n e h 
mungstei len sein. Diese A b r e c h n u n g w i r d i m R a h m e n der innerbetr iebl ichen 
Leistungsverrechnung in der Kostenste l lenrechnung durchgeführt u n d ist V o r 
aussetzung für die E r m i t t l u n g v o n Stückkosten. Des weiteren kann sie eine 
Steuerung der betriebl ichen Entscheidungen durch Festsetzung v o n inner
betrieblichen Verrechnungspreisen i m Sinne v o n Lenkpre i sen v o r n e h m e n . A u s 
gangspunkt der B e s t i m m u n g v o n Lenkpre i sen ist der Tatbestand, daß Entschei 
dungskompetenzen auf die verschiedenen A b t e i l u n g e n oder Bereiche der U n 
ternehmung delegiert w e r d e n . D i e Entsche idungskompetenzen werden bezüg
lich der Güterarten u n d Gütermengen erteilt. Z u r K o o r d i n a t i o n der verschiede
nen dezentralen Entscheidungen s ind n u n (Lenk- )Pre ise für die einzelnen Güter 
so festzulegen, daß die Güterströme i m H i n b l i c k auf ein gesamtbetriebliches 
O p t i m u m gesteuert (gelenkt) w e r d e n . M a n nennt diese A r t der Entscheidungs
k o o r d i n a t i o n pretiale L e n k u n g . D i e Idee der pretialen L e n k u n g geht auf Eugen 
Schmalenbach [Wirtschafts lenkung] zurück. D i e bisher entwickelten Verfahren 
z u r B e s t i m m u n g der Lenkpre ise s ind dadurch gekennzeichnet , daß mit ihrer 
Festsetzung zugleich die O p t i m a l m e n g e n festliegen. D a m i t w i r d die Preisvor
gabe überflüssig, wei l den Unternehmungsabte i lungen gleich diese Mengen vor
gegeben werden können. In der Verrechnungspreis lehre bemüht man sich u m 
eine Lösung des Problems der pretialen L e n k u n g [vgl . H . H a x ( K o o r d i n a t i o n ) ; 
D r u m m ( L e n k u n g durch Preise); Poensgen (Geschäftsbereichsorganisation); 
(Verrechnungspreise)] . 

III. Kontrolle des Unternehmungsprozesses 

Das Rechnungszie l K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses baut ebenso wie 
das Rechnungszie l P l a n u n g u n d Steuerung des Unternehmungsprozesses auf be-

Kennzeichnung reits festgestellten Kos tenzahlen auf u n d n i m m t deren A u s w e r t u n g vor . U n t e r 
der Kontrolle d e r K o n t r o l l e versteht man die Durchführung eines Vergle ichs . Im Rahmen der 

Kostenrechnung geht es bei der K o n t r o l l e u m den Vergle ich v o n Kostengrößen. 
A l l g e m e i n werden drei A r t e n des (Kosten-)Vergle ichs unterschieden [vgl. 
Schmalenbach (Kostenrechnung) 435ff . ; Schnettler (Betriebsvergleich) 13ff.] : 

(1) der Zeitvergleich 
(2) der So l l - I s t -Vergle ich 
(3) der Betriebsvergleich 
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D e r Zei tvergle ich u n d der S o l l - I s t - V e r g l e i c h b i lden die innerbetr iebl iche ( i n 
terne) K o s t e n k o n t r o l l e . Häuf ig w i r d als weiterer interner (Kos ten- )Verg le i ch 
der Verfahrensvergleich genannt [vgl . z . B . Schmalenbach (Kostenrechnung) 
435ff . ] . B e i dieser Vergle ichsbetrachtung geht es primär u m eine Vor te i l sbe 
s t i m m u n g u n d weniger u m eine K o n t r o l l e , so daß der Verfahrensvergleich nicht 
unter dem Rechnungsz ie l K o n t r o l l e e i n z u o r d n e n ist. D i e innerbetriebl iche K o 
stenkontrol le dient z u r Überwachung der K o s t e n u n d damit der Wir t schaf t l i ch 
keit sowie z u r Feststel lung v o n A b w e i c h u n g e n z w i s c h e n den K o s t e n z a h l e n , die 
für den Verg le i ch herangezogen w o r d e n s i n d . D u r c h den Kostenvergle ich läßt 
sich die Betriebsgebarung »als A u s d r u c k v o n Tüchtigkeit u n d G e s c h i c k l i c h k e i t , 
v o n Fleiß u n d Sparsamkeit« [ K o s i o l (Ka lkula t ion) 65] erkennen u n d überwa
chen. Vorausse tzung hierfür ist al lerdings, daß externe Einflüsse auf die H ö h e 
der K o s t e n w i e z . B . Pre i sschwankungen v o n Verbrauchsgütern ausgeschaltet 
w e r d e n . D i e K o n t r o l l e der Betriebsgebarung macht daher den A n s a t z v o n Fest
preisen als Kos tenwer ten er forder l i ch . Z u g l e i c h m i t der K o n t r o l l e der Betriebs
gebarung können die verantwort l i chen Instanzen b z w . Personen kostenmäßig 
überwacht w e r d e n . 

B e i m Zeitvergleich w e r d e n die Ausprägungen wirtschaft l icher G r ö ß e n ver
schiedener Zeiträume b z w . Z e i t p u n k t e gegenübergestellt. D i e dem Zei tver
gleich zugrunde liegenden Kostengrößen s ind in der Regel Istkosten. B e i den 
Istkosten kann es sich u m periodenbezogene u n d u m stückbezogene Istkosten 
handeln . Soweit für den Verg le i ch periodenbezogene Istkosten herangezogen 
w e r d e n , k a n n v o n den i n der Kostenar ten- , Kostenstel len- u n d Kostenträger
rechnung ermittelten K o s t e n z a h l e n ausgegangen w e r d e n . D e r Verg le i ch der Ist
kosten zeigt die K o s t e n e n t w i c k l u n g auf u n d gestattet eine Kostenüberwachung. 
D i e A n a l y s e der K o s t e n e n t w i c k l u n g k a n n es ermöglichen, auf geltende K o s t e n 
f u n k t i o n e n z u schließen. Außerdem können festgestellte A b w e i c h u n g e n z w i 
schen Istkostenzahlen H i n w e i s e für Verbesserungen der Wir tschaf t l i chkei t des 
Unternehmungsprozesses l iefern. A l l e r d i n g s s ind einer Steigerung der W i r t 
schaft l ichkeit durch eine Is tkostenkontrol le insofern G r e n z e n gesetzt, als den 
z u m Verg le ich herangezogenen Kostenbeträgen dieselben U n w i r t s c h a f t l i c h k e i -
ten zugrunde liegen können, welche d u r c h den Verg le i ch nicht erkennbar s ind 
[vgl . Schmalenbach (Kostenrechnung) 438]. 

D e r So l l - I s t -Verg le ich beruht auf einer Gegenüberstellung der für gleiche 
wirtschaft l iche Sachverhalte festgestellten S o l l - u n d Istgrößen. Entsprechend 
k a n n ein interner Kostenvergle ich auf der Basis v o n Sol lkosten u n d Istkosten 
durchgeführt w e r d e n . Sol lkosten s ind die für eine Per iode oder ein Stück v o r 
ausberechneten b z w . vorgegebenen K o s t e n , während die Istkosten die dafür tat
sächlich entstandenen K o s t e n z u m A u s d r u c k br ingen . D e r Kostenvergle ich er
möglicht die Feststel lung v o n Kostenabweichungen (Kostenüber- b z w . K o 
stenunterdeckungen). D i e Kostenunterdeckungen, bei denen die Istkosten die 
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Sol lkosten übersteigen, weisen auf U n w i r t s c h a f t l i c h k e i t e n i m U n t e r n e h m u n g s 
prozeß h i n . D u r c h A b w e i c h u n g s a n a l y s e n können die U r s a c h e n für die K o s t e n -
über- (und -unter- )deckungen aufgezeigt w e r d e n . D a m i t w e r d e n betriebliche 
Schwachstellen sichtbar, d u r c h deren Besei t igung eine Verbesserung der W i r t 
schaftl ichkeit erreicht werden k a n n . D i e interne K o s t e n k o n t r o l l e steht daher in 
einem engen Z u s a m m e n h a n g mit der Steuerung des Unternehmungsprozesses . 
Ferner weist sie auch einen engen B e z u g z u r K o s t e n p l a n u n g auf, wei l die K o 
stenüberwachungen u n d A b w e i c h u n g s a n a l y s e n z u r Verbesserung künftiger 
Kostenplanungen beitragen können, i n d e m sie Fehler in der K o s t e n p l a n u n g 
aufzeigen. 

D i e W i r k s a m k e i t der internen K o s t e n k o n t r o l l e hängt v o n verschiedenen 
Größen ab. So s ind dafür u . a. die Genauigke i t der Kostenerfassung, die A u f 
gliederung des gesamten Abrechnungsbere ichs U n t e r n e h m u n g i n Kostenstel len 
u n d die A r t der V e r t e i l u n g der erfaßten K o s t e n auf Kostenste l len und K o s t e n 
träger maßgebend. Ferner w i r d die E f f i z i e n z auch v o n den K o n t r o l l z e i t s p a n n e n 
best immt. Je länger der Z e i t r a u m ist, für den eine K o n t r o l l e v o r g e n o m m e n wer
den s o l l , u m so weniger ist eine kurzfr i s t ige Steuerung durchführbar. D a h e r 
können d u r c h den Wechsel in den wirtschaft l ichen Gegebenheiten bedingte u n 
günstige K o s t e n e n t w i c k l u n g e n nicht frühzeitig erkannt u n d d u r c h gestaltende 
Eingri f fe behoben w e r d e n . Daraus resultiert die allgemein erhobene F o r d e r u n g 
nach k u r z e n Abrechnungszeiträumen b z w . kurzfr i s t igen Abschlüssen der K o 
stenrechnung. 

N e b e n dem innerbetr iebl ichen Verg le ich kann auch ein Betriebsvergleich 
vorgenommen werden . M a n nennt den Betriebsvergleich auch zwischenbetr ieb
l ichen Verg le i ch . W i r d er auf Kostenbasis durchgeführt, so w e r d e n K o s t e n z a h 
len v o n anderen U n t e r n e h m u n g e n den für die eigene U n t e r n e h m u n g ermit
telten Kostengrößen gegenübergestellt. D e r zwischenbetr iebl iche Kostenver
gleich ermöglicht eine Beurte i lung der wirtschaft l ichen Lage der U n t e r n e h m u n g 
im Vergle ich z u anderen U n t e r n e h m u n g e n . Ferner kann er Schlüsse auf eine 
Verbesserung der Kostens i tuat ion der eigenen U n t e r n e h m u n g gestatten, indem 
z. B . wegen des relativ ungünstigen Abschneidens z u anderen U n t e r n e h m u n g e n 
nach Ursachen der ungünstigen Kostenlage u n d Maßnahmen z u deren Beseit i 
gung gesucht w i r d . B e i m Betriebsvergleich können mehrere A r t e n aufgrund 
verschiedener M e r k m a l e unterschieden werden [vgl. Schnettler (Betriebsver
gleich) 18ff . ; W ö h e (Betriebswirtschaftslehre) 721 f . ] . 

D e r Betriebsvergleich wir f t einige P r o b l e m e auf. Sie resultieren aus der V e r 
schiedenartigkeit der P r o d u k t i o n s p r o g r a m m e u n d der Unterschiedl ichkei t der 
Produkt ionsbedingungen bei den einzelnen U n t e r n e h m u n g e n . Diese D i f f e r e n 
zen können einen s innvol len Vergle ich erschweren oder gar unmöglich machen. 
Des weiteren ergeben sich Schwier igkei ten wegen der beschränkten Eins icht 
nahme in das Kostengefüge anderer U n t e r n e h m u n g e n . 
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IV. Weitere Rechnungsziele 

N e b e n den genannten Rechnungsz ie len A b b i l d u n g , P lanung und Steuerung 
sowie K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses können mit der Kostenrechnung 
noch weitere Rechnungsziele verfolgt werden . Sie werden auch als sonstige 
Z w e c k e , N e b e n z w e c k e oder Sonderzwecke der Kostenrechnung bezeichnet 
[vgl. Schmalenbach (Kostenrechnung) 24; H e n z e l (Kostenrechnung) 15; M e l l e -
r o w i c z (Kosten II , 1) 64]. D a z u gehört einmal die Bewer tung v o n fertigen und 
halbfertigen (unfertigen) Erzeugnissen sowie der eigenerstellten A n l a g e n , M a 
schinen etc. für Z w e c k e der B i l a n z i e r u n g u n d Besteuerung. D i e N o r m e n des 
Handels - und Steuerrechts verlangen die jährliche Ers te l lung einer H a n d e l s 
b z w . Steuerbilanz. In diese s ind die aktivierungsfähigen u n d -pf l icht igen Be
stände an Vermögen und Schulden aufzunehmen. D a b e i ergibt sich das P r o b l e m 
der Bewertung der Bestände an fertigen u n d halbfertigen Erzeugnissen sowie der 
eigenerstellten Vermögensgegenstände. Diese Güter s ind handelsrechtlich nach 
§ 40 H G B und nach §§ 153 ff. A k t G . u n d steuerrechtlich nach § 6 E S t G z u H e r 
stellungskosten z u bewerten. D e r handelsrechtliche Begriff der Hers te l lungsko
sten s t immt dabei nicht mit dem betriebswirtschaft l ichen Begriff der H e r s t e l l 
kosten aus der K a l k u l a t i o n überein. N a c h dem Kalkulat ionsschema der stück
bezogenen Kostenrechnung [vgl . S. 195] versteht man unter Hers te l lkosten die 
Summe aus Fer t igungs lohnkosten , Fert igungsmaterialkosten, Fertigungsge
meinkosten und Mater ia lgemeinkosten sowie ggf. Sondereinzelkosten der Fer
t igung. Dagegen umfaßt der handelsrechtliche Begriff der Herste l lungskosten 
zusätzlich z u den (betriebswirtschaftl ichen) Hers te l lkosten auch »angemessene 
Teile der Betriebs- u n d Verwal tungskos ten , die auf den Z e i t r a u m der H e r s t e l 
lung entfallen. Vertr iebskosten gelten nicht als Betriebs- und V e r w a l t u n g s k o 
sten« [§ 153 A b s . 2 A k t G ] . D e r Gesetzgeber gibt aber keine H i n w e i s e darauf, 
was unter angemessen z u verstehen ist. D i e Hers te l lkosten bi lden den W e r t a n 
satz für die bearbeiteten u n d in Bearbei tung bef indl ichen Vermögensgegenstän
de. In bestimmten Fällen kann dieser Wertansatz unterschritten werden. D e r 
steuerliche Begriff der Herste l lungskosten weicht s o w o h l v o m betriebswirt
schaftlichen als auch v o m handelsrechtlichen ab. A l s Herste l lungskosten dürfen 
steuerlich lediglich aufwandsgleiche Kosten angesetzt werden (also nur K o s t e n , 
denen A u f w e n d u n g e n b z w . Ausgaben zugrunde liegen). Außerdem können 
sich der A u f w a n d der H a n d e l s b i l a n z und die abzugsfähigen Betriebsausgaben 
der Steuerbilanz in den zulässigen Wertansätzen unterscheiden (steuerlich wer
den häufig höhere Wertansätze verlangt), und der steuerliche Begriff der aktivie-
rungspfl ichtigen G e m e i n k o s t e n ist umfassender als der im Handelsrecht [vgl. 
A b s c h n . 33 E S t R ] . 

Des weiteren kann die B e s t i m m u n g von Entschädigungssummen in Vers iche
rungsfällen ein Rechnungsz ie l der Kos tenrechnung darstellen [vgl. z . B . Schma-
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lenbach (Kostenrechnung) 24]. D i e K o s t e n r e c h n u n g hat hierbei A n g a b e n dar
über z u machen, welcher Schaden für das versicherte u n d eingetretene R i s i k o 
(z. B . B r a n d , Wassere inbruch, Diebs tah l etc.) entstanden ist. Besonders w i c h t i g 
ist die Schadensfeststellung, w e n n eine U n t e r b r e c h u n g des U n t e r n e h m u n g s p r o 
zesses eine Fo lge des eingetretenen R i s i k o s ist. In die B e r e c h n u n g des Entschä
digungsanspruches gehen dann nicht nur die K o s t e n , sondern auch k a l k u l a t o r i 
sche Er fo lge e in , welche den d u r c h die U n t e r b r e c h u n g bedingten Erfolgsausfal l 
z u m A u s d r u c k br ingen (sollen) [vgl . K . H a x (Betriebsunterbrechungsversiche
rung)] . 

A l s Sonderzweck w i r d ferner die Beur te i lung k o n k u r r i e r e n d e r Hers te l lungs
verfahren genannt [vgl . H e n z e l (Kostenrechnung) 15]. H i e r b e i geht es u m die 
Beur te i lung der Vorte i lhaf t igke i t anwendbarer Hers te l lungsver fahren , welche 
auf der G r u n d l a g e v o n Kostengrößen (und Erfolgsgrößen) durchzuführen ist. 
Be i gleichem P r o d u k t i o n s p r o g r a m m gehen in die V o r t e i l s b e s t i m m u n g jene K o 
sten e in , welche für den z u r Ers te l lung des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s benötigten 
Güterverbrauch bei den einzelnen Ver fahren anfallen. S i n d m i t den Hers te l 
lungsverfahren verschiedenartige P r o d u k t i o n s p r o g r a m m e realisierbar, dann 
sind zusätzlich die Le is tungen in die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen m i t e i n z u -
beziehen. 

Weitere Rechnungszie le können u . a. die A u s w a h l v o n Lie feranten , das E r 
kennen v o n S t r u k t u r w a n d l u n g e n , die Belegung v o n M a s c h i n e n sowie die W a h l 
der Intensität v o n M a s c h i n e n u n d maschinel len A n l a g e n sein. D a n e b e n werden 
als Sonderzwecke die B e s t i m m u n g v o n Lenkpre i sen z u r Steuerung betrieblicher 
Entscheidungen u n d die Unterstützung der betrieblichen E r f o l g s r e c h n u n g auf
geführt. 

C. Modellcharakter der Kostenrechnung 

D i e Kostenrechnung bildet wirtschaft l iche Prozesse zahlenmäßig ab und 
dient deren P l a n u n g , Steuerung u n d K o n t r o l l e . D e r Tatbestand der A b b i l d u n g 
ist ein charakteristisches M e r k m a l v o n M o d e l l e n . Es ist daher zweckmäßig, den 
Model l charakter der Kostenrechnung z u erörtern. Dies erfolgt i m Anschluß an 
die K e n n z e i c h n u n g betriebswirtschaft l icher M o d e l l e . 
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I. Kennzeichnung betriebswirtschaftlicher Modelle 

1. Modellbegriff 

Betriebswirtschaftl iche M o d e l l e s ind geeignete Instrumente z u r G e w i n n u n g 
u n d Uberprüfung v o n Wissen über Wirtschaftsprozesse. Ihre charakteristischen 
M e r k m a l e s i n d : 

(1) Strukturgleichheit b z w . Strukturähnlichkeit 
(2) A b b i l d u n g 
(3) Te i lzusammenhang 
(4) Betrachtungsgegenstand 

M o d e l l e lassen sich demnach als strukturgleiche b z w . -ähnliche A b b i l d u n g e n Definition von 
v o n Teilzusammenhängen aus einem Betrachtungsgegenstand definieren [vgl . Modellen 
Berthel (Model le ) 1122f.; K o s i o l (Model lanalyse) 319f . ; Schweitzer (Bi lanz) 
17ff . ] . 

2. Zwecke der Modellbi ldung 

Betriebswirtschaft l iche M o d e l l e s ind Satzsysteme (Aussagensysteme), die 
wissenschaftliche Erkenntnisse über das Wirtschaf ten v o n Betrieben ausdrük-
ken . D i e klare u n d übersichtliche Dars te l lung v o n Erkenntnissen über e m p i r i 
sche Tatbestände durch M o d e l l e ermöglicht s o w o h l eine logische als auch eine 
empirische Uberprüfung der gewonnenen Aussagen. D a n e b e n tragen M o d e l l e 'Zwecke der 
z u r E r k e n n t n i s f i n d u n g be i , indem sie heuristische F u n k t i o n e n bei der E r k e n n t - Modellbildung 
nisgewinnung übernehmen. Des weiteren können M o d e l l e einen Ersatz für 
Realexperimente i m Unternehmungsprozeß abgeben, w e i l sie eine systemati
sche Var ia t ion v o n Modellgrößen u n d die Feststellung ihrer Konsequenzen ge
statten. Schließlich k o m m t betriebswirtschaft l ichen M o d e l l e n die Aufgabe z u , 
die A n w e n d u n g betriebswirtschaftl icher Erkenntnisse in der Wirtschaftspraxis 
z u ermöglichen. 

3. Wissenschaftsziele betriebswirtschaftlicher Modelle 

Betriebswirtschaft l iche Erkenntnisse werden bevorzugt durch (abstrakt
symbolische) M o d e l l e ausgedrückt, wobe i die als A b b i l d u n g s m i t t e l verwendete 
Sprache b z w . Fachsprache einfach und verständlich sein muß. M i t der E r k e n n t 
nisgewinnung können unterschiedliche Ziele verfolgt werden . Wicht ige Wissen- Arten von 
schaftsziele sind die Beschreibung ( D e s k r i p t i o n ) , die Erklärung (Expl ikat ion) Wissenschafts
und die Voraussage (Prognose) sowie die Entsche idung ( D i s p o s i t i o n oder G e - z i e ^ c r i 

staltung). Entsprechend können M o d e l l e in Beschreibungs- , Erklärungs- u n d 
Prognose- sowie Entscheidungsmodel le gegliedert werden [vgl . A b b i l d u n g e n 22 



74 Grundlagen der Kostenrechnung 

u n d 23]. S t ruktur u n d F u n k t i o n der einzelnen M o d e l l e werden d u r c h das jewei
lige Wissenschaftsziel best immt. 

a) Deskriptives Wissenschaftsziel 

Kenn Zeichnung 
der Beschreibung 

Kennzeichnung von 
Beschreibungs

modellen 

Erkenntnisgehalt 
der Beschreibung 

Beschreibungsmodel le verfolgen das Wissenschaftsziel der Beschreibung. Sie 
liefern eine schrift l iche oder verbale Dars te l lung eines Betrachtungsgegenstan
des. E ine wicht ige Teilklasse v o n Beschre ibungsmodel len b i lden die Ermi t t 
lungsmodel le . Bei ihnen handelt es sich u m quantitative Beschreibungsmodel le , 
in denen aufgrund v o n sprachlichen Trans format ionen b z w . Rechenregeln je
weils eine wohldef inier te Rechnungsgröße als Rechnungsz ie l best immt w i r d . 
Beschreibungsmodelle enthalten ausschließlich singulare Aussagen, welche die 
z u m Betrachtungsgegenstand gehörenden O b j e k t e u n d deren Eigenschaften 
sowie die zwischen den O b j e k t e n bestehenden Beziehungen wiedergeben. D i e 
in ihnen enthaltenen T e r m i n i b z w . Begriffe werden d u r c h E x p l i k a t i o n , D e f i n i 
t ion oder G e b r a u c h inhal t l ich festgelegt [vgl . h ierzu B o c h e n s k i ( D e n k m e t h o 
den) 90f f . ; Le infe l lner (Wissenschaftstheorie) 86ff . ] . A n die verwendeten Be
griffe richtet man die Forderungen nach Ähnlichkeit , Exakthe i t , Fruchtbarkei t 
und Einfachhei t . Ferner müssen die Begriffe operational definiert sein. V o n der 
Beschreibung selbst ist z u f o r d e r n , daß sie empir isch wahr ist, d . h . , daß der im 
M o d e l l abgebildete Sachverhalt mit dem realen Sachverhalt übereinstimmt. D i e 
Beschreibung bildet die niedrigste Erkenntniss tufe , da sie ke in Wissen darüber 
vermittelt , w a r u m ein O b j e k t gerade die beobachtete Eigenschaft und keine an
dere besitzt b z w . w a r u m zwischen wenigstens z w e i O b j e k t e n gerade die festge
stellten Beziehungen und keine anderen bestehen. D i e B e a n t w o r t u n g einer 
W a r u m - F r a g e stellt eine Erklärung dar. 

h) Theoretisches Wissenschaftsziel 

Kennzeichnung der U n t e r einer wissenschaftlichen Erklärung versteht man die D e d u k t i o n der 
Erklärung Aussage, die den z u erklärenden Tatbestand abbildet, aus singulären u n d univer

sellen Aussagen [ H e m p e l / O p p e n h e i m (Studies) 247; Stegmüller (Erklärung) 
75ff . ] . D i e singulären Aussagen bi lden die Situationsbedingungen ( R a n d - oder 
Antecedensbedingungen) ab, unter welchen das betrachtete Phänomen eingetre
ten ist. D i e Situationsbedingungen können beeinflußbare oder unbeeinflußbare 
Tatbestände darstellen. Sie können auch als Ursachen für das eingetretene E r 
eignis angesehen werden . D i e universellen Aussagen behaupten das Vor l i egen 
von Gesetzmäßigkeiten (Regelmäßigkeiten, Gle ichar t igke i ten , raum-zei t l ichen 
Invarianzen) für einen best immten Bere ich , welcher durch die A n w e n d u n g s b e 
dingungen sachlich abgegrenzt w i r d . Universe l le Aussagen s ind der charakteri
stische Bestandteil theoretischer Aussagensysteme (Theorien) . M a n bezeichnet 
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theoretische Aussagen, die einen empir ischen Anwendungsbere i ch besitzen, als 
nomologische H y p o t h e s e n [vgl . A l b e r t (Theoriebi ldung) 24]. Be i den universel
len Aussagen aufgrund v o n Erfahrungen und V e r m u t u n g e n behaupteter G e 
setzmäßigkeiten kann es sich u m deterministische oder u m stochastische Regel
mäßigkeiten handeln [vgl. Stegmüller (Theorie) 83]. Häufig formulier t man 
theoretische Aussagen als Wenn-Dann-Sätze [vgl. C a r n a p ( L o g i k ) 86]. D i e 
W e n n - K o m p o n e n t e gibt die A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n an, für welche der in der 
D a n n - K o m p o n e n t e beschriebene Tatbestand stets gelten so l l . D e n beschriebe
nen Tatbestand kann man auch als W i r k u n g auffassen, so daß Wenn-Dann-Sätze 
(theoretische Aussagen) U r s a c h e - W i r k u n g s - B e z i e h u n g e n allgemeingültig be
haupten. Entsprechen die A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n der Theor ie den Situa
t ionsbedingungen des betrachteten Tatbestands, kann eine Erklärung vorge
n o m m e n werden. Das entsprechende Satzsystem w i r d Erklärungsmodell ge
nannt. 

Das Wissenschaftsziel der Prognose ist auf die Vorhersage von zukünftigen 
Ereignissen gerichtet. Prognosemodel le , die diesem Wissenschaftsziel dienen, 
u n d Erklärungsmodelle enthalten artgleiche Elemente. Bei der Prognose w i r d 
mit H i l f e v o n theoretischen Aussagen und bekannten oder angenommenen S i 
tuat ionsbedingungen ein zukünft iger Tatbestand vorausgesagt. D a m i t w i r d 
auch der wesentliche Unterschied z u r Erklärung deut l ich . E ine Prognose be
schreibt einen Tatbestand, der erst in der Z u k u n f t eintreten w i r d . Dagegen geht 
eine Erklärung von einem bereits verwirk l i chten Tatbestand aus. Jedoch setzen 
die Prognose und die Erklärung stets die Kenntnis einer Theor ie voraus. Sofern 
keine Theor ie bekannt ist, werden für Voraussagezwecke häutig auch ad hoc 
aufgestellte H y p o t h e s e n oder A n n a h m e n zugrunde gelegt. 

E i n theoretisches Aussagensystem muß widerspruchsfrei formul ier t sein. 
Diese formal- logische Vorausse tzung stellt sicher, daß ein theoretisches M o d e l l 
einen Aussagegehalt besitzt. W i r d es nicht widerspruchsfrei formul ier t , dann 
sind aus ihm alle beliebigen Folgerungen deduzierbar [vgl. Popper ( L o g i k ) 59]. 
Des weiteren muß eine Theor ie allgemeingültig sein. Sie muß also universelle 
Aussagen enthalten, welche Gesetzmäßigkeiten b z w . Regelmäßigkeiten für den 
d u r c h die A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n abgegrenzten Bereich behaupten, die auch 
für alle zukünftigen Sachverhalte gelten. Daher sind Theor ien (höchstens) falsi-
f iz ierbar . 

Realtheorien müssen das Vor l iegen von empirischen Gesetzmäßigkeiten be
haupten und empir isch gehaltvoll sowie faktisch überprüfbar sein. Theoretische 
Satzsysteme besitzen empir ischen Gehal t , wenn sie Aussagen über Sachverhalte 
der Realität treffen. Tautologische Satzsysteme haben keinen realtheoretischen 
C h a r a k t e r , da sie in allen möglichen Fällen logisch wahr sind und damit keine In
format ionen über die Realität geben. Realtheoretische Aussagensysteme müs
sen auf ihre faktische Wahrhei t überprüfbar sein. Diese Uberprüfung läßt sich 
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dadurch v o r n e h m e n , daß für real gegebene A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n in F o r m 
v o n singulären Aussagen Prognosen abgeleitet w e r d e n . Diese sogenannten B a 
sissätze werden mit den singulären Aussagen über empir i sch w a h r g e n o m m e n e 
Tatbestände, den sogenannten Protokol lsätzen, konf ront ie r t . S t i m m e n Basis
sätze u n d Protokollsätze überein, ist die T h e o r i e vorläufig bestätigt w o r d e n . Be
steht ein W i d e r s p r u c h , ist die Theor ie falsif iziert u n d muß revidiert w e r d e n . 

N e b e n den genannten M e r k m a l e n , die Mindes tanforderungen an realtheore
tische Aussagensysteme darstellen, sol len T h e o r i e n auch weiteren M e r k m a l e n 
wie Bewährungsgrad, Gel tungsbere ich , A x i o m a t i s i e r u n g , Präzision u n d E i n 
fachheit genügen [vgl . P o p p e r ( L o g i k ) 83ff . ; Stegmüller (Theorie) 363f . ] . 
Diese M e r k m a l e können bei einzelnen Theor ien unterschiedl ich ausgeprägt sein 
u n d ermöglichen einen Verg le i ch gleichartiger theoretischer M o d e l l e b z w . eine 
A u s w a h l zwischen k o n k u r r i e r e n d e n Aussagensystemen. 

c) Pragmatisches Wissenschaftsziel 

D i e Behauptung u n d Uberprüfung v o n T h e o r i e n kann nicht als Selbstzweck 
angesehen werden . V i e l m e h r verwendet man sie z u r Wirk l i chke i t sges ta l tung . 
D a b e i geht man davon aus, daß die Wissenschaft dem M e n s c h e n bei der Lebens-

ennzeichnung der gestaltung z u helfen habe. D a m i t ist das pragmatische (disposi t ive , ins trumenta-
Entscheidung ]e) Wissenschaftsziel charakterisiert. Dieses Wissenschaftsziel w i r d d u r c h E n t 

scheidungsmodelle (instrumentale Satzsysteme) z u erreichen versucht . 
Entscheidungs- Entscheidungsmodel le b i lden Entscheidungssi tuat ionen (-problème) ab, die 

modelle sich d u r c h die (realisierbaren) Handlungsal ternat iven u n d die verfolgte(n) Z i e l -
vorstellung(en) kennzeichnen lassen. Handlungsal ternat iven stellen mögliche 
H a n d l u n g e n oder K o m b i n a t i o n e n v o n H a n d l u n g e n dar, welche nicht zugleich 
v e r w i r k l i c h t werden können u n d nicht voneinander abhängen. D i e Realisier
barkeit (Zulässigkeit) v o n Handlungsal ternat iven w i r d d u r c h die in der k o n k r e 
ten Entscheidungssi tuat ion w i r k s a m e n Beschränkungen ( N e b e n b e d i n g u n g e n , 
Restr ikt ionen) best immt. Realisierbare H a n d l u n g e n , die in ihrer Gesamtheit 

Lösungsraum den Lösungsraum b i l d e n , führen stets z u K o n s e q u e n z e n , welche i n der Z u k u n f t 
eintreten und daher z u prognost iz ieren s i n d . D i e Al ternat iven sowie ihre W i r 
kungen s ind daher d u r c h theoretische Aussagensysteme a b z u b i l d e n . 

Darüber hinaus enthalten Entscheidungsmodel le zusätzlich eine Aussage, 
/.lelvorstellung welche die verfolgte Z ie lvors te l lung abbildet . D i e Z i e l v o r s t e l l u n g gibt die 

M e r k m a l e an, nach denen die optimale(n) Alternative(n) z u best immen ist 
(sind). Des weiteren umfaßt sie ein E n t s c h e i d u n g s k r i t e r i u m , welches das ge
wünschte Ausmaß der Zielausprägung angibt. H i e r b e i unterscheidet man z w i 
schen Extremal werten, Satisf izierungswerten und F i x w e r t e n . Aussagen über die 
Zie lvors te l lung k o m m t weder ein logischer noch ein faktischer Wahrhei tswert 
z u . V i e l m e h r haben sie einen präskriptiven Geha l t , gestatten die B e w e r t u n g der 
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Alternat iven u n d die B e s t i m m u n g der opt imalen Handlungsweise . M i t dem 
F i n d e n der opt imalen Alternat ive(n) ist das Entsche idungsproblem gelöst. D e r 
getroffenen Entscheidung folgt dann ihre D u r c h s e t z u n g . 

4. Klassifikation betriebswirtschaftlicher Modelle 

Das mit einem M o d e l l verfolgte Wissenschaftsziel führt z u r Klass i f ika t ion in 
Beschreibungs- , Erklärungs- u n d Prognose- sowie Entscheidungsmodel le . 
Weitere Klass i f ikat ionen v o n M o d e l l e n können nach unterschiedlich ausgepräg
ten S t rukturmerkmalen v o n M o d e l l e n v o r g e n o m m e n werden . S t r u k t u r m e r k 
male geben Eigenschaften der Modellgrößen u n d der zwischen ihnen vorl iegen
den Beziehungen an. W i c h t i g e S t rukturmerkmale s i n d : 

1. Gel tungsanspruch der Aussagen 
2. Präzision der A b b i l d u n g 
3. Sicherheitsgrad der Aussagen 
4. Zei t l icher B e z u g der Modellgrößen 
5. A b b i l d u n g s u m f a n g 
6. Al lgemeinhei t der Aussagen 
7. Aussagegehalt 

D e r Gel tungsanspruch v o n Aussagen bezieht sich auf den Betrachtungsge
genstand b z w . die Feststellbarkeit des Wahrheitswertes v o n Aussagen. D e m 
nach kann zwischen Rea lmodel len u n d Idealmodellen unterschieden werden 
[vgl . K o s i o l (Betriebswirtschaftslehre) 755]. Realmodel le b i lden faktisch exi
stente Betrachtungsgegenstände ab u n d erheben A n s p r u c h auf empirische G e l 
tung . Dagegen s ind Idealmodelle dadurch gekennzeichnet, daß sie denkbare 
(fiktive) Betrachtungsgegenstände abbi lden u n d ledigl ich A n s p r u c h auf logische 
G e l t u n g erheben. 

Sprachliche A b b i l d u n g e n v o n Betrachtungsgegenständen können unter
schiedl ich präzise sein. D i e jeweilige Abbi ldungsgenauigkei t w i r d durch die 
verwendeten Begriffe best immt. H i e r b e i unterscheidet man zwischen klassi f ika-
tor ischen, komparat iven u n d quantitativen Begriffen [Stegmüller (Theorie) 
19ff . ] . Entsprechend gliedert man die M o d e l l e in klassif ikatorische, k o m p a r a 
tive u n d quantitative M o d e l l e [vgl . Schweitzer (Bi lanz) 21 u n d 2 8 f . ] . K lass i f ika 
torische Begriffe br ingen z u m A u s d r u c k , ob ein O b j e k t eine bestimmte E igen
schaft besitzt b z w . ob z w i s c h e n z w e i oder mehreren O b j e k t e n eine bestimmte 
R e l a t i o n vorliegt . Klass i f ikator ische Begriffe ermöglichen daher nur eine E i n t e i 
l u n g von Ob jekten eines Betrachtungsgegenstandes in Klassen aufgrund gleicher 
b z w . verschiedener Eigenschaften u n d Beziehungen. K o m p a r a t i v e Begriffe cha
rakterisieren B e z i e h u n g e n , Reihenfolgen oder Rangfolgen zwischen mindestens 
z w e i O b j e k t e n eines Betrachtungsgegenstandes. M i t ihrer H i l f e können über 
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eine Klassenbi ldung hinaus Vergleichsfeststel lungen durchgeführt werden . 
D a m i t ist die Präzision komparat iver Begriffe größer als die klass i f ikator ischer . 
Quant i tat ive Begriffe s ind i m m e r zahlenmäßige Begrif fe . Sie heißen auch metr i 
sche Begriffe. U n t e r V e r w e n d u n g solcher Begriffe lassen sich Eigenschaften und 
Beziehungen von O b j e k t e n eines Betrachtungsgegenstandes mit höchster Präzi
s ion durch Zahlenwerte ausdrücken. D i e V e r w e n d u n g quanti tat iver Begriffe 
setzt allerdings voraus, daß ein Einhei ts - oder Standardelement festgelegt ist, 
sich alle Ob jekte mit diesem vergleichen lassen u n d die gewonnenen Z a h l e n ad
dit iv verknüpfbar s i n d . 

D i e Modellaussagen können sicheres, wahrscheinliches oder unsicheres W i s 
sen über die abgebildeten Tatbestände bezeichnen [vgl . z . B . A n g e r m a n n (Ent 
scheidungsmodelle) 241 ff . ; K o s i o l (Model lanalyse) 330f f . ] . M o d e l l e , die siche
res Wissen annehmen, bezeichnet man als deterministische M o d e l l e . Dagegen 
liegen nichtdeterministische M o d e l l e v o r , w e n n v o n wahrsche in l i chem oder u n 
sicherem Wissen ausgegangen w i r d . D i e nichtdeterminist ischen M o d e l l e umfas
sen stochastische und indeterministische M o d e l l e . E i n stochastisches M o d e l l ist 
gegeben, wenn den einzelnen Ausprägungen der Modellgrößen W a h r s c h e i n 
l ichkeiten zugeordnet werden können. Bei indeterminist ischen M o d e l l e n fehlen 
RealisationsWahrscheinlichkeiten vollständig. 

N a c h dem M e r k m a l des zeit l ichen Bezugs der Modellgrößen läßt sich eine 
Klass i f ika t ion der M o d e l l e in statische, komparat iv-stat ische, kinetische und 
dynamische M o d e l l e vornehmen [vgl. K o s i o l (Model lanalyse) 323]. Beziehen 
sich alle Größen auf denselben Z e i t p u n k t oder Z e i t r a u m , dann liegt ein stati
sches M o d e l l vor . D i e Größen komparativ-stat ischer M o d e l l e s ind auf unter
schiedliche Ze i tpunkte oder Zeiträume bezogen, ohne daß eine zeit l iche V e r 
knüpfung der Modellgrößen vorliegt . Er fo lg t an Stelle einer d i skont inuier l i chen 
(diskreten) Erfassung der Modellgrößen z u verschiedenen Z e i t p u n k t e n oder 
Zeiträumen eine kont inuier l i che A b b i l d u n g der Modellgrößen i m Zeitablauf, 
dann spricht man von einem kinetischen M o d e l l . W e r d e n die Ze i tpunkte oder 
Zeiträume, auf die sich die Aussagen des M o d e l l s beziehen, ze i t l i ch verknüpft, 
liegt ein dynamisches M o d e l l vor . 

D e r A b b i l d u n g s u m f a n g kennzeichnet das Ausmaß der Erfassung des Betrach
tungsgegenstands im M o d e l l . Werden in einem M o d e l l alle charakteristischen 
Zusammenhänge des betrachteten Objektbereichs abgebildet, liegt ein T o t a l 
model l vor . Ist durch das M o d e l l lediglich ein Ausschni t t der wesentlichen Z u 
sammenhänge erfaßt, nennt man es ein Par t ia lmodel l . E ine präzise E inte i lung 
der M o d e l l e ist aufgrund dieses K r i t e r i u m s allerdings nicht i m m e r möglich. 

D i e Al lgemeinhei t v o n Aussagen w i r d durch die A n z a h l der erfaßten Tatbe
stände (den Individuenbereich) ausgedrückt. E ine singulare Aussage bezieht 
sich auf einen einzelnen Tatbestand (ein einzelnes I n d i v i d u u m ) . Dagegen u m 
faßt eine universelle (generelle) Aussage sämtliche (realisierten und zukünftigen) 
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Tatbestände (alle Individuen) eines sachlich abgegrenzten Gegenstandsbereichs. 
M i t universellen Aussagen w i r d eine Allgemeingültigkeit behauptet. M a n unter
scheidet nach dem Aussagegehalt zwischen Aussagen mit deskr ipt ivem u n d sol 
chen mit präskriptivem Geha l t . Aussagen mit deskr ipt ivem Gehal t machen aus
schließlich A n g a b e n über empirische Tatbestände. D a sie Gegebenheiten der 
Realität abbi lden, s ind sie empir isch überprüfbar, indem man den Aussagen 
über die E m p i r i e die realen Sachverhalte gegenüberstellt. Aussagen mit prä
s k r i p t i v e m Gehal t s ind dadurch gekennzeichnet, daß den erfaßten Tatbeständen 
eine A u s z e i c h n u n g oder W e r t u n g zugeordnet w i r d b z w . Imperative aufgestellt 
werden [vgl . H a r e (Language) 1 ff. und 111 f f . ] . D i e Wertungen sind nicht an der 
E m p i r i e überprüfbar. Zie lvors te l lungen in Entscheidungsmodel len sind stets 
Aussagen mit präskriptivem Gehal t , wobe i M o d e l l e mit einer oder mehreren 
Zie lvorste l lungen unterschieden werden können [Dinke lbach (Sensitivitätsana-
lysen) 8 f f . ] . 

N a c h den S t r u k t u r m e r k m a l e n Al lgemeinhei t und Gehal t v o n Aussagen wer
den gewöhnlich keine spezifischen Model lk lass i f ika t ionen durchgeführt. Je
doch besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Ausprägungen dieser bei
den M e r k m a l e und den nach Wissenschaftszielen gegliederten M o d e l l e n , w e l 
cher in A b b i l d u n g 22 angegeben ist. 
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Aussagen 

Aiissagegehalt 
Deskriptiver 
Aussagegehalt 

Präskriptiver 
Aiissagegehalt 

Abb. 22: Zusammenhang von Modellarten und zwei Strukturmerkmalen von Modellen 

\ ^ S t r u k t u r -

\ . m e r k m a l e v o n 

\ M o d e l l e n 

M o d e l l -

a r t e n n a c h 

W i s s e n s c h a f t s -

z i e l e n x . 

A l l g e m e i n h e i t 

S i n g u l a r e 

A u s s a g e n 

v o n A u s s a g e n 

U n i v e r s e l l e 

A u s s a g e n 

G e h a l t v o n 

D e s k r i p t i v e r 

G e h a l t 

A u s s a g e n 

P r ä s k r i p t i v e r 

G e h a l t 

B e s c h r e i b u n g s m o d e l l e X - X -
E r k l ä r u n g s m o d e l l e X X X -
P r o g n o s e m o d e l l e X X X -
E n t s c h e i d u n g s m o d e l l e X X X X 

A u f der Grundlage der dargestellten Wissenschaftsziele und der beschriebe
nen S t rukturmerkmale läßt sich die in A b b i l d u n g 23 aufgeführte M o d e l l k l a s s i f i 
kat ion entwicke ln . D i e Al lgemeinhei t und der Gehal t der Modellaussagen sind 
nicht expl izi t erfaßt. A u f die E inbez iehung des M e r k m a l s A b b i l d u n g s u m f a n g ist 
verzichtet w o r d e n . In der M o d e l l k l a s s i f i k a t i o n w i r d ferner lediglich eine tiefere 
Unterg l iederung der Realmodel le v o r g e n o m m e n . 
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Abb. 23: Klassifikation betriebswirtschaftlicher Modelle 
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II. Kennzeichnung des Modellcharakters der 
betrieblichen Kostenrechnung 

D i e betriebliche Kos tenrechnung bildet d u r c h K o s t e n (und Leistungen) T e i l 
zusammenhänge des Unternehmungsprozesses s trukturgleich oder zumindest 
strukturähnlich ab. Sie stellt daher ein betriebswirtschaftl iches M o d e l l dar. E ine 
nähere B e s t i m m u n g ihres Model lcharakters kann i m H i n b l i c k auf die genannten 
S trukturmerkmale u n d Wissenschaftsziele durchgeführt w e r d e n . 

D i e K e n n z e i c h n u n g des Model lcharakters der Kos tenrechnung nach den 
M e r k m a l e n Gel tungsanspruch , Präzision der A b b i l d u n g , Sicherheit u n d ze i t l i 
che Stufung ist unproblemat isch . Bezüglich des Gel tungsanspruchs der kosten
rechnerischen Aussagen ergibt s ich, daß die Kos tenrechnung in ihren sämtlichen 
Erscheinungsformen (den Kostenrechnungssystemen) die A b b i l d u n g realer 
Tatbestände v o r n i m m t . D e m n a c h stellt die Kos tenrechnung ein Rea lmodel l dar. 
D i e v o n der Kos tenrechnung bereitgestellten Informat ionen über Kos ten (und 
Leistungen) der U n t e r n e h m u n g sind quantitativer A r t . Deshalb lassen sich die 
Kostenrechnungssysteme nach der Präzision der verwendeten Begrif fe als quan
titative M o d e l l e charakterisieren. In der Regel geht die Kos tenrechnung von s i 
cheren Kostengrößen aus, was sie i m H i n b l i c k auf die Sicherheit der Modellgrö
ßen als deterministisches M o d e l l ausweist. D a besonders das Wissen u m zukünf-
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tige Kosten wirtschaft l icher Sachverhalte mit Unsicherhei ten behaftet ist, bietet 
sich die K o n z i p i e r u n g v o n stochastischen u n d ggf. indeterminist ischen K o s t e n 
rechnungssystemen an. Tei lweise w i r d bereits mit stochastischen Kostengrößen 
gearbeitet. N a c h dem zei t l ichen B e z u g k a n n die Kos tenrechnung als statisches 
M o d e l l u n d beim Verg le ich verschiedener Kostengrößen als komparat iv-stat i 
sches M o d e l l eingestuft werden . D e r A u s b a u z u einem dynamischen M o d e l l 
liegt in den Anfängen. D i e F o r m u l i e r u n g der Kos tenrechnung als dynamisches 
M o d e l l erscheint wegen des sich ständig verändernden inner- und außerbetrieb
l ichen Wirtschaftsgeschehens als n o t w e n d i g u n d d r i n g l i c h . 

D a nach den beiden S t r u k t u r m e r k m a l e n A l l g e m e i n h e i t u n d Gehal t der A u s 
sagen keine spezifischen M o d e l l k l a s s i f i k a t i o n e n v o r g e n o m m e n werden u n d au
ßerdem enge Beziehungen z w i s c h e n diesen M e r k m a l e n u n d den Wissenschafts
zielen bestehen, k a n n sich die weitere Erörterung des Model lcharakters der K o 
stenrechnung an deren Wissenschaftszielen orient ieren. 

Soweit die Kostenrechnung eine Erfassung realisierter K o s t e n (Istkosten) 
d u r c h Messung der tatsächlich entstandenen Güterverbrauchsmengen u n d tat
sächlich gezahlten Güterpreise v o r n i m m t , verfolgt sie ein deskriptives Wissen
schaftsziel und stellt ein quantitatives Beschre ibungsmodel l oder Ermi t t lungs 
m o d e l l dar. D i e sich an die Erfassung anschließende V e r t e i l u n g v o n Istkosten 
auf Kostenstel len und Kostenträger dient ebenfalls der zahlenmäßigen Beschrei
bung v o n best immten empir ischen Tatbeständen. A l l e r d i n g s setzt eine verursa
chungsgemäße Kostenverte i lung die Kenntnis v o n Gesetzmäßigkeiten zwischen 
der H ö h e der Kos ten u n d ihren Best immungsgrößen (Kostenträger u n d ggf. 
weitere Größen) voraus, so daß theoretische Elemente bei der E r m i t t l u n g v o n 
Per iodenkosten für die einzelnen Kostenträger u n d v o n Stückkosten verwendet 
werden müssen. 

D i e Kostenrechnung w i r d vielfach auch dann als E r m i t t l u n g s m o d e l l bezeich
net, wenn anstelle von tatsächlich entstandenen K o s t e n zukünftig anfallende 
Kostenbeträge (Plankosten) in die Rechnung eingehen und auf bestimmte Be
zugsgrößen verteilt werden . Läßt man außer acht, wie die H ö h e der P l a n 
kosten bestimmt w i r d , dann beschränkt sich die Kostenrechnung auf die D u r c h 
führung von Rechenoperat ionen z u r Feststellung aussagekräftiger Zahlenaus
drücke. Insofern erscheint es einsicht ig , v o n der Kostenrechnung als einem E r 
mit t lungsmodel l z u sprechen. A l l e r d i n g s verlangt die Kenntn i s zukünftiger K o 
sten deren Prognose. D i e B e s t i m m u n g v o n Plankosten betrachteter Bezugsgrö
ßen muß mit H i l f e von Kostenhypothesen erfolgen. Grundlegendes Z i e l der 
Kostentheorie ist das A u f f i n d e n u n d Oberprüfen v o n Kostenhypothesen , w e l 
che die (Erklärung und) Prognose v o n zukünftig entstehenden K o s t e n ermögli
chen. D a m i t ist ein B e z u g zwischen Kostentheorie u n d Kos tenrechnung gege
ben, welcher dazu führt, daß in die (Plan-) Kos tenrechnung theoretische E le 
mente mit einfließen. D a h e r kann man die K o s t e n r e c h n u n g , w e n n sie zukünftig 
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entstehende Kos ten bestimmt u n d mit diesen rechnet, auch als P r o g n o s e m o d e l l 
auffassen. 

D i e Kos tenrechnung liefert als A b b i l d u n g s i n s t r u m e n t zahlenmäßige Infor
mat ionen über realisierte und zukünftige bewertete sachzielbezogene Güterver-
bräuche an ihre Benutzer (Empfänger) . D a m i t die v o n ihr bereitgestellten K o 
steninformationen einen V e r w e n d u n g s n u t z e n besitzen, müssen die I n f o r m a 
tionsempfänger die Informat ionen verstehen u n d r icht ig gebrauchen können. 

N e b e n den zahlenmäßigen Beschreibungen v o n kostenrelevanten Tatbestän
den des Unternehmungsprozesses kann sich die K o s t e n r e c h n u n g u m eine hö
here Erkenntnisstufe durch G e w i n n u n g v o n H y p o t h e s e n (theoretischen A u s s a 
gen) über Kostenrechnungssysteme b z w . - f o r m e n und deren K o n s e q u e n z e n 
bemühen. A l s W i r k u n g e n v o n Kostenrechnungssystemen s ind u . a. denkbar : 
Einfachhei t , Genauigkei t und Entscheidungsrelevanz der kostenrechnerischen 
Aussagen, G r a d der Informationsverluste , -Verzerrungen u n d -Verzögerungen, 
Kos ten u n d N u t z e n der R e c h n u n g s k o n z e p t i o n e n , A r t und A n z a h l der mögli
chen Informationsbenutzer [vgl . Schweitzer (Bi lanztheorie) 690]. M e i s t können 
allerdings derartige Konsequenzen nicht einer R e c h n u n g s k o n z e p t i o n isoliert 
zugeordnet werden. Sie fallen v ie lmehr für P r o d u k t i o n s - und Rechnungsalter
nativen gekoppelt an [vgl. Börner (Rechnungswesen) 207]. Ferner s ind einzelne 
W i r k u n g e n zahlenmäßig schlecht erfaßbar, so daß man sich mit den weniger 
präzisen klassif ikatorischen u n d komparat iven Maßausdrücken begnügen muß. 
Bisher ist die Kostenrechnung in der beschriebenen Weise nicht k o n z i p i e r t w o r 
den. Jedoch liegen bereits H y p o t h e s e n über die A n w e n d b a r k e i t v o n K a l k u l a 
t ionsformen für die K a l k u l a t i o n v o n P r o d u k t e n bei best immten T y p e n von P r o 
d u k t i o n s p r o g r a m m e n und Produkt ionsver fahren [vgl. S. 234 f.] v o r . Das gleiche 
gilt für die E i g n u n g von Informat ionen, welche von Systemen der V o l l k o s t e n 
rechnung b z w . der Te i lkostenrechnung bereitgestellt werden , für die betr iebl i 
che Entscheidungsf indung, die als generelle Behauptungen aufgestellt werden 
[vgl . S. 298ff. und 414ff . ] . 

In bezug auf den instrumentalen Charakter kann gesagt werden , daß die K o 
stenrechnung durch Verarbei tung v o n Kosten informat ionen auf die Gestal tung 
des Unternehmungsprozesses zielt b z w . diese unterstützt. Besonders deutl ich 
k o m m t der pragmatische Gehal t der Kostenrechnung bei der pretialen L e n k u n g 
z u m A u s d r u c k . Kostenzahlen können in eine V i e l z a h l betrieblicher Entschei 
dungsmodel le eingehen. Inwieweit solche Entscheidungsmodel le als zur K o 
stenrechnung gehörig betrachtet werden , bedarf allerdings einer Klärung. 

D e n k b a r ist ferner ein A u s b a u der Kostenrechnung in der Weise , daß auch 
Aussagen aufgestellt werden, welche unter V e r w e n d u n g deskr ipt iver und theo
retischer Erkenntnisse die B e s t i m m u n g optimaler Rechnungsformen vorneh
m e n . D e n dabei z u formul ierenden kostenrechnerischen Entsche idungsmodel 
len liegt ein pragmatisches Wissenschaftsziel zugrunde . 
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D. Stellung und Eingliederung der Kostenrechnung 
im betrieblichen Rechnungswesen 

I. Die Kostenrechnung als Teil des betrieblichen 
Rechnungswesens 

1. Kennzeichnung des betrieblichen Rechnungswesens 

In der Betriebswirtschaftslehre u n d in der Wirtschaftspraxis n i m m t das R e c h 
nungswesen eine zentrale Stel lung ein. D e n n o c h gibt es keine einheitl iche A u f 
fassung über den Begrif f Rechnungswesen. So k a n n man darunter e inmal be
st immte Instrumente (z . B . B i l a n z r e c h n u n g , K o s t e n r e c h n u n g , F i n a n z r e c h - Rechnungswesen 
nung) z u r quantitativen (mengen- u n d wertmäßigen) Erfassung, A n a l y s e , G e - a^s Instrument 
staltung u n d K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses verstehen. Diese Instru
mente unterscheiden sich insbesondere durch die verfolgten Rechnungszie le . Im 
allgemeinen rechnet man solche Instrumente nicht z u m Rechnungswesen, w e l 
che keinen direkten B e z u g z u r Wir tschaf t l i chkei t der U n t e r n e h m u n g aufweisen 
(z . B . Personalstatistiken). Des weiteren läßt sich das betriebliche Rechnungs- Rechnungswesen 
wesen auch als eine A r t v o n Verwaltungstätigkeit auffassen. Diese besteht d a r i n , *ls V erwaltungs-
spezifische numerische Informat ionen über den Unternehmungsprozeß z u ge- t a t l gk c l t 

w i n n e n (zu speichern, z u übermitteln) und z u verarbeiten. D e r jeweilige Tätig
ke i tskomplex w i r d d u r c h das zugrundel iegende Rechnungsz ie l festgelegt. 
Schließlich kann mit Rechnungswesen ein best immter T e i l der betr iebl ichen Rechnungswesen al: 
Aufbauorganisa t ion gemeint sein. Es handelt sich dabei u m diejenigen Stellen Ted der Aufbau-
u n d A b t e i l u n g e n , deren Aufgabe die Bearbei tung v o n zahlenmäßigen In forma- Organization 
t ionen ist. D i e obige K e n n z e i c h n u n g geht jeweils v o n einem spezif ischen A s p e k t 
des betrieblichen Rechnungswesens aus. G e m e i n s a m ist diesen A s p e k t e n , daß 
sie mit der zahlenmäßigen A b b i l d u n g und Gesta l tung des U n t e r n e h m u n g s 
prozesses zusammenhängen. Das Rechnungswesen läßt sich daher umfas
send als zielorientiertes Informationssystem z u r quantitativen (mengen- und Begriff des 
wertmäßigen) Beschre ibung, P l a n u n g , Steuerung u n d K o n t r o l l e v o n Bestän- Rechnungswesens 
den und Bewegungen an Gütern und Schulden in U n t e r n e h m u n g e n auffas
sen. 

D i e E n t w i c k l u n g des Rechnungswesens reicht über mehr als vier Jahrtau- Entwicklung des 
sende zurück. »Einzelne F o r m e n der kaufmännischen Rechnungslegung und Rechnungswesens 
K a l k u l a t i o n sind schon i m Altertum anzutreffen, so bei den Sumerern, B a b y l o -
n iern , A s s y r e r n u n d Persern« [le C o u t r e (Rechnungswesen) 835]. D i e heutige 
V o r s t e l l u n g v o m Rechnungswesen hat allerdings ihren U r s p r u n g nicht u n m i t 
telbar in diesen frühen R e c h n u n g s f o r m e n , sondern geht auf die Entstehung der 
doppelten Buchführung als geschlossenes System d u r c h L . P a c i o l i [Summa de 
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Rech 

Ari thmet ica] zurück. Für die weitere E n t w i c k l u n g w a r besonders das Bedürf
nis nach entscheidungsorientierten Informat ionen maßgebend. 

Bestimmungs- D i e Gesta l tung des betriebl ichen Rechnungswesens w i r d d u r c h eine Reihe 
großen für die v o n Best immungsgrößen beeinflußt [vgl . M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 2 f . ] . D a z u 
Gestaltung des s m ^ i n s b e s o n c [ e r e çï\t Branchenzugehörigkeit der U n t e r n e h m u n g , die U n t e r 

nehmungsverfassung, die Unternehmungsgröße, das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m 
und die Produkt ionsver fahren z u rechnen. Ferner w i r k e n sich handels- u n d steu
errechtliche V o r s c h r i f t e n sowie die O r g a n i s a t i o n der U n t e r n e h m u n g auf den 
A u f b a u des betrieblichen Rechnungswesens aus. Schließlich hängt die Ges ta l 
tung auch v o m wissenschaftl ichen Erkenntniss tand ab. 

nungswesens 

2. Gliederung des betrieblichen Rechnungswesens 

Buchhaltung als 
Ursprung des 

Rechnungswesens 

Kostenrechnung 
als Teil des 

Rechnungswesens 

Gliederung des 
Rechnungswesens 

nach dem Konten-
r ahmenerlaß 

Ursprünglich bestand das Rechnungswesen ledigl ich aus der B u c h h a l t u n g . 
D i e B u c h h a l t u n g (Buchführung) zeichnet alle Geschäftsvorfälle systematisch 
u n d wertmäßig sowie chronologisch auf. D e r Abschluß der B u c h h a l t u n g führt 
z u r B i l a n z sowie z u r G e w i n n - u n d Ver lus t rechnung . D i e B u c h h a l t u n g [vgl . S. 
92] ist in bezug auf die A b r e c h n u n g des vo l lzogenen Unternehmungsprozesses 
v o n grundlegender Bedeutung. Sie dient dokumentar ischen u n d K o n t r o l l z w e k -
ken sowie z u r U n t e r r i c h t u n g über den realisierten Unternehmungsprozeß. N e 
ben der B u c h h a l t u n g hat man schon sehr früh die K a l k u l a t i o n (Stückrechnung) 
i n das Rechnungswesen e inbezogen. D i e K o s t e n k a l k u l a t i o n hat die E r m i t t l u n g 
v o n Stückkosten für bestimmte Bezugsgrößen (z . B . A b s a t z p r o d u k t e ) z u m G e 
genstand. M i t den Forschungen v o n Schmalenbach hat sich die Erkenntn is 
durchgesetzt , daß neben der Stückkostenr^chnung auch eine Per iodenkosten
rechnung durchführbar u n d zweckmäßig ist. N e b e n der B u c h h a l t u n g ist daher 
die Kos tenrechnung Bestandteil des Rechnungswesens. 

A u f den Kontenrahmenerlaß v o m 11.11.1937 geht die heute noch verbreitete 
E i n t e i l u n g des Rechnungswesens in B u c h h a l t u n g (und B i l a n z ) , Kostenrech
n u n g , P l a n u n g (Vorschaurechnung oder Planungsrechnung) u n d Statistik z u 
rück. D i e V o r s c h a u r e c h n u n g hat die A u f g a b e , bestimmte Tatbestände des z u 
künftigen Unternehmungsprozesses quantitativ abzubi lden . Sie ist i m G e g e n 
satz z u r B u c h h a l t u n g u n d z u r (ermittelnden) Kos tenrechnung z u k u n f t s o r i e n 
tiert. D i e Statistik dient der quantitat iven Erfassung, A u f b e r e i t u n g und A u s w e r 
tung v o n betriebsinternen u n d gegebenenfalls auch externen G r ö ß e n . Gehören 
dazu neben Vermögens- , K a p i t a l - , U m s a t z - , K o s t e n - und Erfolgsstat ist iken 
auch K u n d e n - , Persona l - , L ie feranten- , P r o d u k t i o n s - u n d andere derartige Sta
t is t iken, dann w i r d der Begriff des Rechnungswesens sehr weit gefaßt. Diese 
weite Fassung bringt es mit s ich , daß das Rechnungswesen nicht mehr als ein i n 
st i tutional verankertes Instrument z u r Erfassung, A n a l y s e , Gestal tung u n d 
K o n t r o l l e der Wir tschaf t l i chke i t z u verstehen ist, sondern ganz allgemein als ein 
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Abb. 24: Einteilungen des betrieblichen Rechnungswesens 

Autor Einte i lung d e s betr ieblichen R e c h n u n g s w e s e n s 

le Coutre 

[Rechnungswesen] 

1. Inventar, B i l a n z 
2. G e s c h ä f t s - oder F i n a n z b u c h h a l t u n g 
3. B e t r i e b s b u c h f ü h r u n g (Zeitkostenrechnung) 
4. S t ü c k k o s t e n r e c h n u n g 
5. P l a n k o s t e n - , E r l ö s - u n d E r f o l g s r e c h n u n g 
6. V e r m ö g e n s - u n d Kapital - , Kosten- , E r l ö s - u. Erfolgsstatistik 

Kosiol 

[Buchhal tung und 
K o s t e n r e c h n u n g a] 

1. P a g a t o r i s c h e R e c h n u n g 
(insbes. F i n a n z b u c h h a l t u n g , F i n a n z p l a n u n g u n d 
L i q u i d i t ä t s r e c h n u n g ) 

2. K a l k u l a t o r i s c h e R e c h n u n g 

a) Kalkula tor ische P e r i o d e n r e c h n u n g (Betr iebsbuchhaltung) 
- Vo rgelager te H i l f s r e c h n u n g e n 
- K o s t e n a r t e n r e c h n u n g 
- K o s t e n s t e l l e n r e c h n u n g 
- K o s t e n t r ä g e r r e c h n u n g 

b) Kalkulator ische L e i s t u n g s e i n h e i t s r e c h n u n g (Kalkulation) 

c) P l a n u n g s r e c h n u n g 
- P r o g r a m m - und V e r f a h r e n s p l a n u n g 
- P l a n k o s t e n r e c h n u n g 

L e c h n e r 

[Rechnungstheorie] 

1. R e c h n u n g s t h e o r i e 
( G r u n d k a t e g o r i e n des R e c h n u n g s w e s e n s ) 

a) P a g a t o r i s c h e R e c h n u n g e n 
- P e r i o d i s c h e R e c h n u n g e n 
- A p e r i o d i s c h e R e c h n u n g e n 

b) Kalkulator ische R e c h n u n g e n 
- P e r i o d i s c h e R e c h n u n g e n 
- A p e r i o d i s c h e R e c h n u n g e n 

2. R e c h n u n g s o r g a n i s a t i o n 

S c h m a l e n b a c h 

[Kostenrechnung] 

1. F i n a n z b u c h h a l t u n g 

2. B e t r i e b s b u c h h a l t u n g 

a) L o h n r e c h n u n g d) Kalkulation 
b) M a t e r i a l r e c h n u n g e) B e t r i e b s a b r e c h n u n g 
c) A n l a g e n r e c h n u n g 

Schnett ler u n d 

A h r e n s 

[Rechnungswesen] 

1. Systemat ische p e r i o d i s c h e R e c h n u n g e n 

a) Offizielle G e s c h ä f t s b u c h h a l t u n g 
b) Kalkulator ische R e c h n u n g (Betr iebsbuchhal tung 

u n d laufende S t ü c k k o s t e n r e c h n u n g ) 

2. S o n d e r r e c h n u n g e n 

W e b e r 

[Rechnungswesen] 

1. E i n - u n d A u s z a h l u n g s r e c h n u n g 
2. E i n n a h m e n - u n d A u s g a b e n r e c h n u n g 
3. A u f w a n d s - u n d E r t r a g s r e c h n u n g 
4. K o s t e n - und L e i s t u n g s r e c h n u n g 

W ö h e 

[Betriebswirt
schaftslehre] 

1. J a h r e s a b s c h l u ß 
2. K o s t e n r e c h n u n g 
3. Statistik u n d V e r g l e i c h s r e c h n u n g 
4. Wir tschaf tsplanung 
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licher Rechnungs

systeme 

Instrument z u r quantitativen In format ionsgewinnung u n d -Verarbe i tung. G e 
gen die E i n t e i l u n g in B u c h h a l t u n g , Kos tenrechnung , V o r s c h a u r e c h n u n g und 
Statistik läßt sich insbesondere der E i n w a n d erheben, daß die B i l a n z u n d die K o 
stenrechnung s o w o h l als N a c h r e c h n u n g wie als V o r r e c h n u n g k o n z i p i e r t werden 
können. D i e V o r r e c h n u n g stellt aber nichts anderes als eine V o r s c h a u r e c h n u n g 
dar. Diese U b e r s c h n e i d u n g zeigt die Unzweckmäßigkei t der herkömmlichen 
G l i e d e r u n g . 

N e b e n dieser E i n t e i l u n g gibt es noch eine Reihe weiterer G l i e d e r u n g s v o r 
schläge z u den Instrumenten des betrieblichen Rechnungswesens. E i n i g e G l i e 
derungsvorschläge s ind in A b b i l d u n g 24 zusammengestellt . D i e verschiedenen 
Einte i lungen zeigen, daß die K o s t e n r e c h n u n g in jedem F a l l als ein wicht iger Be
standteil des betrieblichen Rechnungswesens aufzufassen ist. N e b e n der K o 
stenrechnung werden jedoch unterschiedliche Rechnungssysteme als Bestand
teile des Rechnungswesens aufgeführt. 

In A n l e h n u n g an die E i n t e i l u n g betrieblicher Rechnungssysteme in pagatori 
sche und kalkulatorische Rechnungen u n d unter Berücksichtigung ihrer K o n z i 
pierung als N a c h r e c h n u n g u n d V o r r e c h n u n g läßt sich der in A b b i l d u n g 25 dar-

Abb. 25: Überblick über das betriebliche Rechnungswesen 
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gestellte O b e r b l i c k über die verschiedenen Bestandteile des betrieblichen Rech
nungswesens geben. D i e Betriebsstatistik, welche Zahlen aus den verschiedenen 
Tei len des Rechnungswesens und anderen Unternehmungsbereichen systema
tisch aufbereitet, zusammenstell t u n d analysiert, ist in dieser Ubers icht nicht 
enthalten. Ebenso w i r d auf die E i n b e z i e h u n g v o n Investit ionsrechnungen 
(Wirtschaft l ichkeitsrechnungen) u n d Kennzahlenrechnungen verzichtet . 

II. Vergleich der Kostenrechnung mit anderen Rechnungs
instrumenten des betrieblichen Rechnungswesens 

D i e Gl iederung des Rechnungswesens zeigt, daß für die A b r e c h n u n g des U n 
ternehmungsprozesses mehrere Rechnungsinstrumente z u r Verfügung stehen. 
Es ist daher zweckmäßig, einen Verg le ich der periodenbezogenen Kostenrech
nung mit den weiteren (periodenbezogenen) Rechnungssystemen v o r z u n e h 
men. Dabei w i r d deut l i ch , daß durch die einzelnen Rechnungsmodel le unter
schiedliche Teilzusammenhänge des Unternehmungsprozesses erfaßt werden. 
E i n Instrument allein genügt z u r Erfassung, L e n k u n g u n d K o n t r o l l e der Güter
ströme nicht. D e r kalkulator ischen Kostenrechnung werden die B i lanzrech
nung und die F i n a n z r e c h n u n g gegenübergestellt. D i e pagatorische Erfolgsrech
nung w i r d nicht gesondert betrachtet, wei l sich die Zusammenhänge z u r k a l k u 
latorischen Erfo lgsrechnung aus der A b g r e n z u n g ihrer jeweiligen Maßaus
drücke ergeben [vgl. S. 38ff. und 52ff . ) . 

1. Vergleich von Kostenrechnung und Bi lanzrechnung 

D i e B i lanzrechnung ist eine summarische Schlußrechnung für eine Reihe vor 
gelagerter A b r e c h n u n g e n , die ihren Saldo in die B i l a n z einmünden lassen. Z u 
diesen vorgelagerten A b r e c h n u n g e n zählen die Anlagenrechnung, die L i q u i d i 
tätsrechnung, die Stof frechnung, die Forderungsrechnung, die G e w i n n - und 
Verlustrechnung u . a. U n t e r einer B i l a n z versteht man eine stichtagsbezogene, 
ausgeglichene geldliche A b r e c h n u n g einer Wirtschaftper iode. In Wissenschaft 
und Praxis sind verschiedene A r t e n von Bi lanzen wie z . B . Er fo lgsb i lanz , V e r 
mögensbilanz, H a n d e l s b i l a n z , Steuerbilanz, Jahresbilanz oder Sonderbi lanz 
bekannt. O h n e nähere K e n n z e i c h n u n g meint man mit B i lanz gewöhnlich die 
nach (handels- b z w . aktien-)rechtl ichen Vorschr i f t en z u erstellende Jahresbi
lanz . D i e rechtlichen Best immungen dienen der Rechenschaftslegung der U n 
ternehmung, dem Schutz der Gläubiger (und Aktionäre) sowie dem öffentlichen 
Informationsbedürfnis. Bei kontenmäßiger Dars te l lung der B i l a n z zeigt die 
l inke Seite (die Aktivsei te) die Vermögensposit ionen, während auf der rechten 
Seite (der Passivseite) die Schulden der U n t e r n e h m u n g stehen. D i e B i l a n z geht 

Definition der 
Bilanzrechnung 

Handelsbilanz 

Kennzeichnung 
der Bilanzseiten 
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aus dem Abschluß der Bestandskonten hervor . D i e aktiven Bestandskonten l ie
fern als Saldo aus Anfangsbestand + Z u g a n g •/• A b g a n g den Endbes tand an ver
fügbaren Güterbeständen. D e r Saldo jedes aktiven Bestandskontos repräsentiert 
den nach bestimmten Bewertungsvorschr i f ten angesetzten W e r t der jeweil igen 
Güterart u n d ist in der B i l a n z als A k t i v p o s t e n aufgeführt. U n t e r den Schulden ist 
das K a p i t a l A u s d r u c k der in den Vermögenswerten steckenden abstrakten V o r 
rätigkeit [Schmalenbach (Kapital ) 1 f f . ] . D i e Schulden werden nach Q u e l l e n ge
gliedert u n d geben die H e r k u n f t der f inanziel len M i t t e l für das Bi lanzvermögen 
an. D u r c h diese Mittelüberlassung der Kapitalgeber entstehen Ansprüche an die 
U n t e r n e h m u n g . Diese Schulden werden auf den passiven Bestandskonten ge
bucht . Ihre Salden werden auf die Passivseite der B i l a n z übernommen. D i e B i 
lanz als Rechtsinstrument ist somit eine ausgeglichene A u f s t e l l u n g über die b i 
lanzierten Güter u n d die Schulden einer U n t e r n e h m u n g am Bi lanzst ichtag . 

D e r bilanzierte W e r t der Güter s t immt gewöhnlich nicht mit dem bi lanzierten 
Wer t der Schulden überein. D i e Ausgegl ichenheit der B i l a n z erreicht man da
d u r c h , daß die D i f f e r e n z auf der kleineren Seite gebucht w i r d . Ubers te igen die 
Güter die Schulden, dann ergibt sich ein Saldo auf der Passivseite. Dieser stellt 
den G e w i n n b z w . Periodenüberschuß dar. E i n auf der A k t i v s e i t e z u buchender 
Ver lust b z w . Periodenunterschuß entsteht, w e n n die Güter kleiner s ind als die 
Schulden. D e r Saldo bildet den Maßausdruck für den pagatorischen Per iodener
fo lg . D e r Erfolgsausweis der B i l a n z ist g lobal . Im System der doppel ten B u c h 
haltung w i r d i m R a h m e n des Jahresabschlusses parallel z u r B i l a n z auch eine 
G e w i n n - und Ver lustrechnung erstellt. Diese vermittelt einen detaillierten 
Erfolgsausweis nach verbrauchten b z w . entstandenen Gütern. 

Vergleicht man die Kostenrechnung mit der B i lanzrechnung , ergeben sich die 
in A b b i l d u n g 26 überblicksweise aufgeführten Unterschiede. 

D i e Kostenrechnung ist eine Stromgrößenrechnung, da sie Güterbewegungen 
erfaßt u n d abbildet, während die B i lanzrechnung eine Bestandsrechnung dar
stellt. Beide Rechnungsinstrumente ergänzen sich, wei l sie über unterschiedl i 
che Sachverhalte des Unternehmungsprozesses in formieren . Ferner unterstützt 
die Kostenrechnung die B i l a n z r e c h n u n g . Das zeigt sich bei der B e w e r t u n g der 
Bestände an halbfertigen u n d fertigen P r o d u k t e n sowie an eigenerstellten V e r 
mögensgegenständen mit Herste l lungskosten aus der Kostenrechnung. Des 
weiteren ermöglicht die Kostenrechnung eine T r e n n u n g des in der B i lanzrech
nung ermittelten gesamten Unternehmungserfolges in einen sachzielbezogenen 
Erfolgstei l (das Betriebsergebnis) u n d in einen sachzielneutralen Erfolgstei l (das 
neutrale Ergebnis) . Organisator isch sind die Kostenrechnung u n d die B i l a n z 
rechnung über das prakt izierte buchhalterische Abrechnungssystem verknüpft. 
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Abb. 26: Wichtige Unterschiede von Kostenrechnung und Bilanzrechnung 
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2. Vergleich von Kostenrechnung und Finanzrechnung 

D i e F inanzrechnung ist eine R e c h n u n g i n E i n n a h m e n u n d Ausgaben b z w . 
E i n - und A u s z a h l u n g e n z u r Berechnung eines periodischen Liquiditätssaldos 
[vgl. z . B . C h m i e l e w i c z (Finanzrechnung) 21 f f . ] . Sie stellt ebenso wie die K o 
stenrechnung eine Stromgrößenrechnung dar u n d kann als N a c h r e c h n u n g oder 
als V o r r e c h n u n g k o n z i p i e r t werden . 

A l s N a c h r e c h n u n g erfaßt die F inanzrechnung (Liquiditätsrechnung) sämtli
che in einer Periode angefallenen G e l d e i n n a h m e n u n d Geldausgaben. Bei den 
Gelde innahmen kann es sich u m erfolgsunwirksame (wechselbezügliche) E i n 
nahmen (z. B . bei Kreditaufnahme) und erfolgswirksame E i n n a h m e n (z . B . bei 
Produktbarverkäufen) handeln . Entsprechendes gilt für die Ausgaben , die eben
falls er fo lgsunwirksam (z . B . bei T i l g u n g v o n Krediten) oder er folgswirksam 
(z . B . bei Barzahlung von Löhnen) sein können. Organisator isch kann die ver-
gangenheitsorientierte F i n a n z r e c h n u n g in die Buchhal tung eingegliedert wer
den. D i e Erfassung der Geldbewegungen erfolgt auf den Zahlungskonten wie 
z . B . Kasse und B a n k . D i e Zahlungskonten nehmen zusätzlich die z u Per ioden
beginn vorhandenen Bestände an f inanziel len M i t t e l n auf. D e r Saldo der Z a h -
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Kennzeichnung dc\ 
Einanzrechnung al. 
Nachrechnung 
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lungskonten gibt den Zahlungsmittelbestand an u n d erscheint in der B i l a n z . 
M a n nennt ihn Liquiditätssaldo oder Liquiditätsreserve. E r stellt einen Maßaus
druck für die Zahlungsfähigkeit der U n t e r n e h m u n g dar. 

W i r d die F i n a n z r e c h n u n g als V o r r e c h n u n g aufgebaut, man spricht dann auch 
von der F i n a n z p l a n u n g , gibt der Liquiditätssaldo an, ob die Geldbestände u n d 
erwarteten Ge lde innahmen für die geplanten Geldausgaben ausreichen. E i n p o 
sitiver Saldo zeigt an, daß bei Gültigkeit der angenommenen Sachverhalte die 
Zahlungsfähigkeit der U n t e r n e h m u n g gewährleistet sein w i r d . D i e W a h r u n g der 
Zahlungsfähigkeit z u jedem Z e i t p u n k t ist eine wicht ige V o r a u s s e t z u n g für das 
Fortbestehen einer U n t e r n e h m u n g [vgl. insbesondere § 102 K o n k u r s o r d n u n g 
und § 2 Verg le ichsordnung] . D i e Zahlungsfähigkeit ist gesichert, w e n n die vor 
handenen f inanziel len M i t t e l und die zukünftigen G e l d e i n n a h m e n ausreichen, 
u m den auftretenden Zahlungsverpf l ichtungen jederzeit n a c h k o m m e n z u kön
nen (Momentanliquidität) . Bei den zukünftigen Ge lde innahmen s ind neben den 
E i n n a h m e n aus der markt l ichen V e r w e r t u n g von erstellten Gütern bei Barver
käufen u n d den Forderungst i lgungen aus Zielverkäufen auch beispielsweise Z u 
gänge aus Kreditbeschaffungen von D r i t t e n sowie Z u z a h l u n g e n v o n U n t e r n e h 
mungseignern z u berücksichtigen. Bei den z u erwartenden Geldausgaben sind 
außer den Zahlungen für die Beschaffung v o n Einsatzgütern bei Barkäufen und 
die Begleichung von V e r b i n d l i c h k e i t e n aus Zielkäufen auch Z a h l u n g e n für Steu
ern, Kredi t t i lgungen sowie Entnahmen von Unternehmungseignern etc. z u er
fassen. Wichtigste Aufgabe der F i n a n z r e c h n u n g ist, über die M o m e n t a n l i q u i d i 
tät A u s k u n f t zu geben. Dies ist ihr jedoch nur möglich, wenn die Z e i t p u n k t e der 
verschiedenen G e l d e i n - u n d -ausgänge in die R e c h n u n g mit e inbezogen werden. 

D i e P lanung des Liquiditätssaldos durch die F i n a n z r e c h n u n g gibt zugleich 
Anhal t spunkte für die V o r n a h m e f inanziel ler Transakt ionen (z . B . bei negati
vem Saldo zusätzliche Kreditbeschaffungen oder V e r z i c h t auf bereits geplante 
Transakt ionen) . 

Z w i s c h e n der Kostenrechnung und der F inanzrechnung bestehen wichtige 
Unterschiede, welche in A b b i l d u n g 27 überblicksweise aufgeführt s i n d . D i e K o 
stenrechnung bildet die sachzielbezogenen Güterverbräuche sowie Güterent
stehungen ab und wertet diese zu Gestaltungs- u n d K o n t r o l l z w e c k e n aus. 
F inanzie l le W i r k u n g e n von H a n d l u n g e n der Güterbereitstellung und 
-Verwendung läßt sie unberücksichtigt. D i e Finanzrechnung ist dagegen auf die 
Erfassung der f inanziel len W i r k u n g e n wirtschaft l icher H a n d l u n g e n ausgerich
tet. D a sie jedoch keinen geeigneten Maßausdruck für die L e n k u n g der P r o d u k 
t ion v o n Ausbringungsgütern besitzt, s ind beide Rechnungsinstrumente für die 
P l a n u n g , Realisation und K o n t r o l l e des gesamten Unternehmungsprozesses er
forder l i ch . Organisator isch lassen sich die Kostenrechnung und die F inanzrech
nung z u einem buchhalterischen Abrechnungssystem verknüpfen [vgl . C h m i e -
lewicz (Finanzrechnung) 16ff .] . 
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Abb. 27: Wichtige Unterschiede von Kostenrechnung und Finanzrechnung 

R e c h n u n g s a r t 

R e c h n u n g s ^ ^ ^ ^ 

m e r k m a l e 
K o s t e n r e c h n u n g F i n a n z r e c h n u n g 

R e c h n u n g s t y p K a l k u l a t o r i s c h e R e c h n u n g P a g a t o r i s c h e R e c h n u n g 

R e c h n u n g s z i e l e 

E r m i t t l u n g r e a l i s i e r t e r 

K o s t e n 

P r o g n o s e z u k ü n f t i g e r 

K o s t e n 

P l a n u n g , S t e u e r u n g u n d 

K o n t r o l l e d e s 

U n t e r n e h m u n g s p r o z e s s e s 

E r m i t t l u n g d e s 

r e a l i s i e r t e n 

L i q u i d i t ä t s s a l d o s 

P r o g n o s e d e s 

z u k ü n f t i g e n 

L i q u i d i t ä t s s a l d o s 

A u s w e r t u n g in d e r 

F i n a n z a n a l y s e 

M a ß a u s d r ü c k e K o s t e n u n d L e i s t u n g e n 

E i n n a h m e n u n d A u s g a b e n 

( b z w . E i n - u n d A u s 

z a h l u n g e n ) 

E r f a ß t e G ü t e r m e n g e n 

S a c h z i e l b e z o g e n e r G ü t e r 

v e r b r a u c h u n d 

s a c h z i e l b e z o g e n e G ü t e r 

e n t s t e h u n g 

S ä m t l i c h e B e w e g u n g e n 

u n d B e s t ä n d e a n G e l d 

W e r t a n s a t z 

W e r t a n s a t z r e c h n u n g s -

z i e l - b z w . e n t s c h e i d u n g s -

z i e l a b h ä n g i g 

W e r t a n s a t z b e s t i m m t 

d u r c h r e a l i s i e r t e 

b z w . z u k ü n f t i g e 

E i n n a h m e n u n d A u s g a b e n 

B e z u g s g r ö ß e n P e r i o d e u n d S t ü c k P e r i o d e n u n d Z e i t p u n k t e 

III. Formen der Verbindung von Finanz- und Betriebsbuchhaltung 

D i e Instrumente des betrieblichen Rechnungswesens bi lden den U n t e r n e h 
mungsprozeß im Sinne der zugehörigen Maßausdrücke ab. D e r U n t e r n e h 
mungsprozeß setzt sich aus einer Folge wirtschaftl icher H a n d l u n g e n zusam
men, welche in der Buchhal tung aufgezeichnet werden. Aus diesem G r u n d e ge
bietet die Forderung nach E f f i z i e n z des Rechnungswesens eine Verknüpfung 
der verschiedenen Abrechnungsinstrumente über die Buchhal tung . Diese w i r d 
zunächst in ihren Grundzügen dargestellt. Im Anschluß daran werden die bei
den Organisat ionsformen der V e r b i n d u n g der Abrechnungssysteme (buchhal
terischen Teilbereiche) F i n a n z b u c h h a l t u n g ( B i l a n z , G e w i n n - und Ver lustrech
nung) und Betr iebsbuchhaltung (periodenbezogene Kostenrechnung) beschrie
ben. 
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In der betrieblichen Buchhal tung w i r d eine nachträgliche, lückenlose, l au
fende und systematische A u f z e i c h n u n g v o n wirtschaft l ichen Vorgängen einer 
U n t e r n e h m u n g v o r g e n o m m e n . Gegenstand der Buchhal tung ist somit der real i 
sierte Unternehmungsprozeß. D i e B u c h h a l t u n g stellt das älteste E r m i t t l u n g s 
model l dar und ist erstmals v o n L u c a Pac io l i 1494 geschlossen dargestellt w o r 
den. Bei der Buchhal tung unterscheidet man die F o r m e n der einfachen, kamera-
listischen und doppelten B u c h h a l t u n g . In Unternehmungen w i r d die doppel te 
Buchhal tung angewendet. D i e Beze ichnung doppelt geht auf die zweifache E r 
folgsermitt lung zurück. 

In der Buchhal tung werden die Geschäftsvorfälle durch B u c h u n g e n auf K o n 
ten erfaßt. E i n K o n t o ist eine zweiseitige A u f s t e l l u n g , deren rechte Seite mit H a 
ben u n d deren l inke Seite mit Sol l bezeichnet w i r d . D i e D i f f e r e n z (der Saldo) der 
Summen beider Seiten liefert den Kontenendbestand. Im R a h m e n der B u c h h a l 
tung w i r d eine Reihe v o n K o n t e n unterschieden. A l s Beispiele seien die Be
standskonten (Vermögens- und Schuldenkonten) und die E r f o l g s k o n t e n ( A u f 
wands- und Ertragskonten) genannt, die sich beliebig weit tiefer untergl iedern 
lassen. V o r n e h m l i c h aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vergle ichbarkei t 
sind Systematiken von Kontenuntergl iederungen geschaffen w o r d e n . Erstreckt 
sich die systematische Aufs te l lung der verschiedenen Kontenarten auf größere 
Bereiche der Wirtschaft (z . B . eine Branche) , so spricht man v o n K o n t e n r a h m e n 
[vgl. K o s i o l (Kontenrahmen) 11 f f . ] . Dieser stellt einen allgemein gefaßten G l i e -
derungs- und Organisat ionsplan für das betriebliche Rechnungswesen v o n U n 
ternehmungen eines Wirtschaftsbereiches dar. D i e konkrete Ausgestal tung des 
Kontenrahmens auf die spezifischen Belange einer U n t e r n e h m u n g bildet den 
K o n t e n p l a n . D i e Idee des Kontenrahmens geht auf Eugen Schmalenbach [ K o n 
tenrahmen] zurück. Sie hat international eine weite Verbre i tung gefunden. A u f 
der Basis der Dez imalk lass i f ika t ion w i r d jedem K o n t o eines Kontenrahmens 
b z w . -plans eine N u m m e r zugeordnet , welche die A r t des K o n t o s ausdrückt. 
M i t der zweckmäßigen Kontenaufgl iederung beschäftigt sich die sog. K o n t e n 
theorie. Bezüglich der A u f g l i e d e r u n g der K o n t e n innerhalb des K o n t e n r a h 
mens, die nach dem Bi lanzgl iederungspr inz ip (Abschlußprinzip) oder dem P r o 
zeßgliederungsprinzip ( P r i n z i p der Abrcchnungsfolge) vorgenommen werden 
k a n n , s ind zahlreiche Vorschläge unterbreitet w o r d e n . D e n jüngsten K o n t e n 
rahmen hat der Bundesverband der Deutschen Industrie 1971 für die Industrie 
veröffentlicht. Bemühungen um einen international verwendbaren K o n t e n r a h 
men sind im Gange. 

N e b e n dem K o n t o ist die B u c h u n g b z w . der Buchungssatz G r u n d l a g e der 
Buchhal tung . D i e B u c h u n g ist die F i x i e r u n g des Geschäftsvorfalls nach Inhalt 
und Wert auf den jeweils beteiligten K o n t e n . D e r Buchungssatz gibt an, auf w e l -
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chen K o n t e n u n d welchen Kontensei ten der Buchungsbetrag z u buchen ist. Be i 
dem (den) zuerst genannten K o n t o (Konten) erfolgt die B u c h u n g i m S o l l u n d auf 
dem (den) zuletzt aufgeführten [ G e g e n - ] K o n t o ( [Gegen-]Konten) i m H a b e n . 

D i e Buchhal tung läßt sich in verschiedene Buchhaltungsbereiche aufgliedern. 
N a c h der O r d n u n g und Zusammenste l lung der Buchungsvorgänge.unterschei
det man einmal zwischen G r u n d b u c h und H a u p t b u c h . Im G r u n d b u c h werden 
die Geschäftsvorfälle chronologisch u n d meist ohne Kontenauf te i lung ver
bucht. D i e sachliche G l i e d e r u n g der K o n t e n gemäß dem K o n t e n p l a n mit der 
entsprechenden V e r b i n d u n g der wirtschaft l ichen Vorgänge w i r d i m H a u p t b u c h 
vorgenommen. N e b e n dem G r u n d b u c h und H a u p t b u c h können noch verschie
dene Nebenbuchhal tungen wie K o n t o k o r r e n t - , M a t e r i a l - , L o h n - oder A n l a 
genbuchhaltung geführt werden . E ine zweite u n d für die E ingl iederung der K o 
stenrechnung in die Buchha l tung bedeutsame A u f t e i l u n g der Buchhaltungsbe
reiche läßt sich in die F i n a n z - oder Geschäftsbuchhaltung u n d in die Betriebs
buchhaltung vornehmen. D i e F i n a n z b u c h h a l t u n g zeichnet chronologisch sämt
liche in einer U n t e r n e h m u n g stattfindenden Geschäftsvorfälle auf, wobe i sie als 
Maßausdrücke E i n n a h m e n und Ausgaben verwendet. Sie bildet somit die F i 
nanzbewegungen ab und n i m m t dabei eine A u f g l i e d e r u n g in erfolgsunwirksame 
und erfolgswirksame E i n n a h m e n und Ausgaben vor . D i e B u c h u n g der erfolgs
unwirksamen Zahlungsbewegungen w i r d auf Bestandskonten v o r g e n o m m e n , 
während erfolgswirksame Zahlungsbewegungen auch auf den Er fo lgskonten 
testgehalten werden . D e r Abschluß der Bestandskonten führt z u r B i l a n z u n d 
der Abschluß der E r f o l g s k o n t e n z u r G e w i n n - u n d Ver lus t rechnung. D i e E r 
mit t lung der Bestände an Vermögen u n d Schulden und des pagatorischen E r 
folgs sind die wichtigsten A u f g a b e n der F i n a n z b u c h h a l t u n g . D i e Betr iebsbuch
haltung bildet dagegen den innerbetrieblichen Wertefluß einer U n t e r n e h m u n g 
ab. Sie knüpft i m wesentl ichen an die Realgüterbewegungen an. A l s Maßaus
drücke verwendet sie Kos ten u n d Leis tungen. D e r realisierte (kalkulatorische) 
Periodenerfolg w i r d als D i f f e r e n z aus den Leistungen und K o s t e n einer Periode 
ermittelt . In dem als Betr iebsbuchhaltung bezeichneten Tei lbereich des Rech
nungswesens w i r d somit die periodenbezogene Kostenrechnung als N a c h r e c h 
nung durchgeführt. D i e jeweils verwendeten pagatorischen und ka lkula tor i 
schen Maßgrößen des Unternehmungserfolgs s t immen beim Z w e c k a u f w a n d 
(Grundkosten) und Zwecker t rag (Grundle is tung) überein. Inhalt l ich und zeit
l ich begründete Unterschiede in den Maßausdrücken [vgl. S. 39ff. und 53 ff.] 
verlangen entsprechende A b g r e n z u n g e n zwischen F i n a n z - und Betr iebsbuch
haltung. Deshalb stellt sich organisatorisch das P r o b l e m , wie die F i n a n z b u c h 
haltung und die Betr iebsbuchhaltung z u verbinden s i n d , u m die gesamte B u c h 
haltung der U n t e r n e h m u n g möglichst w i r k u n g s v o l l (z. B . durch V e r m e i d u n g 
v o n Doppelerfassungen, Flexibilität der buchhalterischen A b r e c h n u n g , Ermög
l i chung kurzfr is t iger Abschlüsse etc.) zu gestalten. A l s Verbindungsmöglichkei-
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ten bieten sich an die E ingl iederung der Betr iebsbuchhaltung in die F i n a n z b u c h 
haltung (Einsystem) und der selbständige A u f b a u beider Bereiche (Zweisystem) 
[ K o s i o l (Kalkula tor ische Buchhaltung) 45 f f . ] . D e r z u r Dars te l lung der organi
satorischen Eingliederungsmöglichkeiten verwendeten K o n t e n g l i e d e r u n g liegt 
der bisherige Gemeinschaf tskontenrahmen des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie zugrunde [vgl. A b b i l d u n g 28]. Be i seiner V e r w e n d u n g gelingt es am 
besten, die Unterschiede zwischen den einzelnen Organisa t ions formen aufzu
zeigen. 

Abb. 28: Kontenklassen des bisherigen Kontenrahmens 

K o n t e n k l a s s e I nha l t d e r K o n t e n k l a s s e n 

0 A n l a g e - u n d K a p i t a l k o n t e n 

1 F i n a n z k o n t e n 

2 A b g r e n z u n g s k o n t e n 

3 S t o f f - u n d W a r e n k o n t e n 

4 K o n t e n d e r K o s t e n a r t e n 

5 V e r r e c h n u n g s k o n t e n ! n i c h t 

6 H e r s t e l l k o n t e n J v e r b i n d l i c h 

7 K o n t e n d e r H a l b - u n d 

F e r t i g e r z e u g n i s s e 

8 V e r k a u f s - u n d E r l ö s k o n t e n 

9 A b s c h l u ß k o n t e n 

D i e Kontenklassen 0 bis 3 u n d i m allgemeinen die Klasse 8 gehören z u r F i 
nanzbuchhal tung, während die Kontenklassen 4 bis 7 zur Betr iebsbuchhal tung 
gerechnet werden. »Die A b s c h l u ß k o n t e n der Klasse 9 gehören d e m Bereich 
an, dem sie bei der Endabrechnung dienen« [ K o s i o l (Grundriß) 25]. 

2. Einsysteme zur Verbindung von Finanz- und Betriebsbuchhaltung 

Im Einsystem (Einkre issys tem, monistisches System) ist die Betr iebsbuchhal
tung in die umfassendere F i n a n z b u c h h a l t u n g eingegliedert. Beide B u c h h a l 
tungsbereiche bi lden somit ein einheitliches und integriertes K o n t e n s y s t e m . D i e 
A b r e c h n u n g vol lz ieht sich v o n Kontenklasse z u Kontenklasse in einem in sich 
geschlossenen Abrechnungskre is . Bei den Einsystemen unterscheidet man z w i 
schen dem reinen Einsystem bei ungeteilter Gesamtbuchhal tung u n d dem er
gänzten (modif izierten) E insystem mit angehängter Betr iebsbuchhaltung oder 
Nebenbuchhal tung [vgl. K o s i o l (Kalkula tor i sche Buchhaltung) 48f f . ] . 

a) Reines Einsystem (Ungeteilte Gesamtbuchhaltung) 

Das reine Einsystem ist ein geschlossenes, einheitliches K o n t e n s y s t e m , bei 
dem die Betr iebsbuchhaltung kontenmäßig vollständig in die F i n a n z b u c h h a i -
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tung eingeordnet ist. D i e gesamte Buchha l tung umfaßt daher beide Bereiche in Kennzeichnung d. 
einem System. In diesem vol lz ieht sich jede A r t buchhalterischer A b r e c h n u n g , reinen Einsystems 

D i e periodenweise A b r e c h n u n g der Unternehmungstätigkeit läßt sich i m rei
nen Einsystem nach d e m Gesamtkostenverfahren und nach dem U m s a t z k o s t e n - Abrechnungs-
verfahren vornehmen. Beide Abrechnungsverfahren betreffen die innerbetrieb- verfahren 
liehe A b r e c h n u n g (Erfolgsrechnung) i m R a h m e n der Betr iebsbuchhaltung [vgl. 
S. 188 f f . ] . In den A b b i l d u n g e n 29 u n d 30 s ind die Periodenabschlüsse bei beiden 
Verfahren schematisch dargestellt. 

A b b i l d u n g 31 zeigt den Periodenabschluß der Betr iebsbuchhaltung nach dem 
Umsatzkostenverfahren anhand eines vereinfachten Zahlenbeispiels . Dabe i 
w i r d von folgenden A n g a b e n ausgegangen: 

K o s t e n a r t e n K a l k . A n s a t z 

M a t e r i a l k o s t e n 4 5 0 0 0 

L o h n k o s t e n 130 8 0 0 

A b s c h r e i b u n g e n 44 9 0 0 

Z i n s e n 18 1 0 0 

S u m m e 2 3 8 8 0 0 

E i n z e l k o s t e n G e m e i n k o s t e n 

( E K ) ( G K ) 

3 0 0 0 0 ( F M ) 15 0 0 0 

4 2 5 0 0 ( F L ) 8 8 3 0 0 

4 4 9 0 0 

18 100 

72 5 0 0 1 6 6 3 0 0 

P a g . A n s a t z R e c h n u n g s 

d i f f e r e n z 

4 5 0 0 0 

1 3 0 8 0 0 

4 7 1 0 0 + 2 2 0 0 

15 0 0 0 - 3 1 0 0 

2 3 7 9 0 0 - 9 0 0 

A n f a n g s b e s t ä n d e ( A B ) E n d b e s t ä n d e ( E B ) 

a n H a l b e r z e u g n i s s e n ( H E ) 12 0 0 0 10 8 0 0 

a n F e r t i g e r z e u g n i s s e n ( F E ) 15 0 0 0 17 2 0 0 

V e r k a u f s e r l ö s e ( V E ) 2 6 7 5 0 0 

D i e ungeteilte Gesamtbuchhal tung ermöglicht die pagatorische Erfolgser
mi t t lung erst, wenn die K o n t e n der Betr iebsbuchhaltung abgeschlossen s ind , 
d . h . der kalkulatorische E r f o l g festgestellt w o r d e n ist, u n d der neutrale E r f o l g 
durch Gegenüberstellung v o n neutralen A u f w e n d u n g e n und Erträgen bestimmt 
ist. D e r kalkulatorische E r f o l g ergibt sich beim Umsatzkostenverfahren als D i f 
ferenz der Verkaufserlöse und der (Selbst-)Kosten der abgesetzten Produkte . 
B e i m Gesamtkostenverfahren werden z u seiner B e s t i m m u n g dagegen die V e r 
kaufserlöse und die nach Kostenarten gegliederten Gesamtkosten unter Berück
sicht igung von Bestands(ver)änderungen gegenübergestellt. 

D i e kontenmäßige B u c h u n g der auftretenden wirtschaft l ichen Vorgänge i m 
Gesamtsystem sowie die A b r e c h n u n g v o n Kontenklasse z u Kontenklasse am 
Periodenende führen z u einer gewissen Schwerfälligkeit und Starrheit des reinen 
Einsystems. Dagegen w i r d eine zweifache Erfassung der Geschäftsvorfälle ver
mieden. A u c h treten gewöhnlich keine größeren A b s t i m m u n g s p r o b l e m e z w i 
schen F i n a n z - und Betr iebsbuchhal tung auf. Das reine E insystem w i r d v o r w i e - Zweckmäßigkeit 
gend in kleineren und mitt leren U n t e r n e h m u n g e n angewendet, w o eine gute lina% Anwendbark 
Uberschaubarkei t über den Unternehmungsprozeß gegeben ist, so daß kein 
ausgeprägtes Bedürfnis nach hochentwickel ten internen A b r e c h n u n g e n Vör

ies remen 
Einsystems 



Abb. 29: Schema des Periodenabschlusses der Gesamtbuchhaltung im reinen Einsystem nach dem Gesamtkostenverfahren 
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Abb. 30: Schema des Periodenabschlusses der Gesamtbuchhaltung im reinen Einsystem nach dem Umsatzkostenverfahren 
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Abb. 31: Zahlenbeispiel für den Periodenabschluß der Betriebsbuchhaltung nach dem Umsatzkostenverfahren im reinen Einsystem 
4 Kostenarten 

Material-
kosten 45 0 0 0 

HE(FM) 
HE(FL) 

30 000 

42 500 

Lohn
kosten 130 800 

AHi(GK) 
FH1(GK) 

16 300 

12 700 

Kalk. 
Abschr. 44 900 

FS(GK) 
MS(GK ) 

56 500 

21 500 

Kalk. 
Zinsen 18 100 

VwS(GK) 
VtS(GK) 

46 100 

13 200 

238 800 238 800 

2 bzw. 9 Abgrenzungskonto 

Bilanz. Kalk. 
abschr. 47 100 Abschr. 44 900 

Gezahlte Kalk. 
Zi nsen 15 000 Zi nsen 18 100 

GuV 900 

63 000 oTÖÖÖ 

5 Allgowine Hilfsstelle (AHÍ) 

GK 16 300 FH1 1 300 

FS 3 000 
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VwS 5 500 

v t s 4 0 0 0 

16 300 16 300 
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GK 12 7 0 0 FS ^k ooo 

AH1 1 300 

14 0 0 0 14 000 
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GK 56 500 

AHi 3 000 

FHi 14 000 
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6 Materialstelle (MS) 

GK 21 500 
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MGK 24 000 

2 k 000 24 000 

6 Verwaltungsstelle (VwS) 
GK 46 100 
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VwGK 51 600 

51 600 51 600 

6 Vertriebsstelle (VtS) 
GK 13 200 

AHi k 000 

VtGK 17 2 0 0 

ÎTTÔÔ tFTÖÖ 

7 Halberzeugnisse (HE) 

A8 12 0 0 0 EB 10 800 

FM 30 000 FE 171 2 0 0 

FL 42 500 

FGK 73 500 

MGK 24 000 

182 000 182 000 

7 Fertigerzeugnisse (FE) 
AB 
HE 

15 000 
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EB 17 200 
Verk.169 000 

186 200 

8 Verkaufskonten (Verk.) 

VwGK 51 6 0 0 VE 267 500 

VtGK 17 200 

FE 169 000 

BE 29 700 

267 500 267 500 

9 8etriebsergebnis (8E) 

GuV 29 700 Verk. 29 700 
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liegt. Es ist ferner auch in größeren U n t e r n e h m u n g e n mi t homogenem P r o d u k 
t i o n s p r o g r a m m anwendbar, w e n n die Stückkostenrechnung nach der D i v i 
s i o n s k a l k u l a t i o n durchgeführt w i r d . 

h) Ergänztes Einsystem (Angehängte Betriehshuchhaltung) 

Das Bedürfnis nach einer größeren Bewegl ichkei t u n d Anpassungsfähigkeit 
der per iodischen Istkostenrechnung k a n n d a z u führen, die Betr iebsbuchhal tung 
aus der F i n a n z b u c h h a l t u n g auszusondern . F ü r eine T r e n n u n g s ind p r i n z i p i e l l 
z w e i Möglichkeiten gegeben. E i n m a l k a n n die Betr iebsbuchhaltung an die F i 
nanzbuchha l tung (Hauptbuchhal tung) angehängt werden . D i e Betr iebsbuch
hal tung stellt d a n n eine N e b e n b u c h h a l t u n g dar. D u r c h das E ing l iedern der B e 
tr iebsbuchhal tung als N e b e n b u c h h a l t u n g w i r d der Charakter des Einsystems 
gewahrt. M a n nennt diese F o r m der V e r b i n d u n g ergänztes oder modif iz iertes 
E i n s y s t e m . Des weiteren kann die T r e n n u n g dadurch erfolgen, daß s o w o h l für 
die F i n a n z b u c h h a l t u n g als auch für die Betr iebsbuchhal tung ein in sich geschlos
sener Abrechnungskre i s geschaffen w i r d (Zweisystem) . E i n e T r e n n u n g w i r d 
insbesondere bei einer k o m p l i z i e r t e n innerbetr iebl ichen A b r e c h n u n g u n d bei 
einem größeren U m f a n g der Betr iebsbuchhal tung n o t w e n d i g . Ferner kann sie 
auch bei U n t e r n e h m u n g e n mi t räumlich dezentralisierten W e r k e n zweckmäßig 
sein [ K o s i o l (Kalkula tor ische Buchhal tung) 51]. 

B e i der Organisa t ions form des ergänzten Einsystems w i r d die F i n a n z b u c h 
haltung als H a u p t b u c h h a l t u n g in einem i n sich geschlossenen Kontensys tem ge
führt. Ihr w i r d die Betr iebsbuchhal tung als N e b e n b u c h h a l t u n g hinzugefügt. In 
der Regel bedient sich diese N e b e n b u c h h a l t u n g der tabellarischen Buchungs
technik. D i e K o n t e n der H a u p t b u c h h a l t u n g , welche die innerbetriebliche A b 
rechnung betreffen, haben den C h a r a k t e r v o n Sammelkonten u n d werden i n 
halt l ich in der angehängten Betr iebsbuchhal tung näher spezi f iz iert . Für die k o n 
tenmäßige E i n b e z i e h u n g der in der angehängten Betr iebsbuchhaltung durchge
führten innerbetr iebl ichen A b r e c h n u n g ergeben sich z w e i Möglichkeiten. E i n 
mal k a n n auf ihre kontenmäßige Erfassung verzichtet werden . A u s den A u f 
ze ichnungen der Betr iebsbuchhaltung geht der kalkulatorische E r f o l g hervor . 
Bei V e r z i c h t auf eine kontenmäßige Erfassung w i r d durch den Wegfal l der G e 
genbuchung der Arbei tsanfal l beträchtlich reduziert . A l l e r d i n g s werden zusätz
liche K o n t r o l l e n er forder l ich , u m die Vollständigkeit der innerbetr iebl ichen A b 
rechnung und die A b s t i m m u n g z u r F i n a n z b u c h h a l t u n g z u gewährleisten. M a n 
kann auch eine kontenmäßige E i n b e z i e h u n g der Betr iebsbuchhal tung unter 
V e r w e n d u n g v o n Verrechnungskonten v o r n e h m e n . Soweit Rechnungsdi f feren
zen als Folge unterschiedlicher Wertansätze in der F i n a n z - und Betr iebsbuch
haltung auftreten, s ind sie auf einem A b g r e n z u n g s k o n t o z u erfassen. 

D i e angehängte Betr iebsbuchhal tung z u r V o r n a h m e der internen A b r e c h -
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nung läßt sich unterschiedl ich ausgestalten. E i n m a l k a n n für die G r u p p i e r u n g 
u n d V e r t e i l u n g v o n Stof fkosten, L o h n - u n d Gehal tskosten sowie A b s c h r e i b u n 
gen eine gesonderte ( N e b e n - ) R e c h n u n g aufgemacht werden . O b eine entspre
chende Mater ia l rechnung , L o h n - u n d Gehal tsrechnung sowie A n l a g e n r e c h 
nung eingerichtet w i r d , hängt v o n der Bedeutung der jeweil igen Kostenar t und 
der K o m p l i z i e r t h e i t ihrer V e r r e c h n u n g ab. W i r d die V e r t e i l u n g v o n G e m e i n k o 
sten auf Kostenstel len gesondert i m (kleinen) Betr iebsabrechnungsbogen vorge
n o m m e n , dann besitzt dieser ebenfalls den Charakter einer angehängten N e -
.benbuchhaltung. Ferner können die i n der H a u p t b u c h h a l t u n g summarisch ge
führten K o n t e n für H a l b - u n d Fertigerzeugnisse sowie die Er löskonten i n einer 
angehängten N e b e n r e c h n u n g eine detaill ierte A u f g l i e d e r u n g erfahren. »Schließ
l i ch k a n n die gesamte kurzfr is t ige E r f o l g s r e c h n u n g v o n der K o s t e n - bis z u r L e i 
stungsseite außerhalb der kontenmäßigen H a u p t b u c h h a l t u n g i m R a h m e n einer 
angehängten- tabellarischen N e b e n b u c h h a l t u n g durchgeführt werden (soge
nannter großer Betriebsabrechnungsbogen)« [ K o s i o l ( K a l k u l a t i o n ) 85]. 

Das durch Anhängen der Betr iebsbuchhal tung ergänzte E i n s y s t e m zeichnet 
sich v o r allem durch eine größere Flexibilität gegenüber dem reinen E insys tem 
aus. Es n i m m t eine gesonderte Erfassung der innerbetr iebl ichen A b r e c h n u n g 
(oder Te i len davon) v o r u n d eignet sich daher für die Einführung der Betriebsab
rechnung i n einer U n t e r n e h m u n g . E i n gewisser Z w a n g z u deren Einführung 
kann sich aus dem W a c h s t u m v o n U n t e r n e h m u n g e n ergeben, aus d e m heraus ein 
Bedarf nach qual i f iz ierten Informat ionen z u r A b r e c h n u n g , L e n k u n g u n d K o n 
trolle des Unternehmungsprozesses entsteht. 

3. Zweisysteme zur Verbindung von F inanz- und Betriebsbuchhaltung 

Kennzeichnung Im Zweisys tem (Zweikre i ssys tem, dualistisches System) s ind die F i n a n z - und 
des Zweisystems £ l e Betr iebsbuchhaltung in z w e i in sich geschlossene Abrechnungskre ise ge

trennt. D i e F i n a n z b u c h h a l t u n g ermittelt den pagatorischen E r f o l g (unter Be
rücksichtigung v o n Bestandsänderungen) als D i f f e r e n z v o n Er t rag und A u f 
wand in der G e w i n n - u n d V e r l u s t - R e c h n u n g . D i e Betr iebsbuchhal tung n immt 
die innerbetriebliche A b r e c h n u n g durch Gegenüberstellung der K o s t e n u n d E r 
löse v o r . N a c h der A r t der V e r b i n d u n g der beiden Abrechnungskre ise z u r W a h -

Arten des rung der E inhe i t l i chke i t und Geschlossenheit der A b r e c h n u n g lassen sich das 
Zweisystems Spiegelbildsystem und das Ubergangssystem unterscheiden [ K o s i o l ( K a l k u l a t o 

rische Buchhaltung) 57ff . ; M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 110ff . ] . D e r 1971 neu 
herausgegebene K o n t e n r a h m e n der Deutschen Industrie k o m m t der getrennten 
Durchführung v o n F i n a n z - und Betr iebsbuchhal tung i m Z w e i s y s t e m und im er
gänzten E insys tem entgegen. D e n n für die Betr iebsbuchhaltung ist ausschließ
lich die Klasse 9 vorgesehen, während die F i n a n z b u c h h a l t u n g die Klassen 0 bis 8 
umfaßt. D e r neue I n d u s t r i e - K o n t e n r a h m e n besitzt folgenden A u f b a u : 
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Abb. 32: Kontenklassen des neuen Industrie-Kontenrahmens 

Kontenklasse Inhalt der Kontenklassen 

0 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 
1 Finanzanlagen und Geldkonten 
2 Vorräte, Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
3 Eigenkapital, Wertberichtigungen und Rückstellungen 
4 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten 
5 Erträge 
6 Material- und Personalaufwendungen, Abschreibungen und 

Wertberichtigungen 
7 Zinsen, Steuern und sonstige Aufwendungen 
8 Eröffnung und Abschluß 
9 Frei für Kosten- und Leistungsrechnung 

a) Das Spiegelbildsystem (Isolierte Betriebsbuchhaltung) 

B e i m Spiegelbildsystem werden die beiden Abrechnungskre ise F i n a n z b u c h - Kennzeichnung d< 
haltung u n d Betr iebsbuchhal tung isoliert . E ine B e z i e h u n g z w i s c h e n den i n sich Spiegelbildsystems 
geschlossenen Abrechnungssystemen liegt ledigl ich durch die zahlenmäßige 
A b s t i m m u n g v o r . Z u r F i n a n z b u c h h a l t u n g rechnet man nach d e m bisherigen 
Gemeinschaf tskontenrahmen die K o n t e n der Klasse 0 bis 4 sowie Tei le v o n 7 bis 
9, während z u r Betr iebsbuchhal tung die Kontenklassen 5 bis 9 gehören. Das 
Spiegelbi ldsystem ist in A b b i l d u n g 33 schematisiert dargestellt. 

Z u r Er fo lgsermi t t lung in der F i n a n z b u c h h a l t u n g werden die in den K o n t e n - Abschluß der 
klassen 4 erfaßten Kostenarten auf das G e w i n n - u n d V e r l u s t k o n t o ( G u V - K o n - Finanzbuchhaitun 
to) gebucht. Des weiteren werden die auf dem Erlöskonto v o n Klasse 8 gebuch
ten Erlöse auf das G u V - K o n t o übertragen. D i e K o n t e n der halbfertigen u n d fer
tigen Erzeugnisse in der Klasse 7 weisen die A n f a n g s - u n d Endbestände aus; ihr 
jeweiliger Saldo gibt die Bestandsänderungen an u n d w i r d ebenfalls auf das 
G u V - K o n t o gebucht. D i e neutralen A u f w e n d u n g e n u n d Erträge werden aus der 
Kontenklasse 2 über ein A b g r e n z u n g s s a m m e l k o n t o in die G u V - R e c h n u n g 
übernommen. D e r Saldo des G u V - K o n t o s gibt den Per iodenerfo lg ( G e w i n n 
oder Verlust) an. D e m n a c h besitzt das G u V - K o n t o folgenden A u f b a u : 

G u V - K o n t o 

G e s a m t k o s t e n G e s a m t e r l ö s 

N e u t r a l e r N e u t r a l e r 

A u f w a n d E r t r a g 

B e s t a n d s  B e s t a n d s 

m i n d e r u n g e n m e h r u n g e n 

G e w i n n b z w . V e r l u s t 



Abb. 33: Schema des Periodenabschlusses der Gesamtbuchhaltung im Spiegelbildsystem 
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Z u r E r m i t t l u n g des kalkulator ischen Erfo lgs übernimmt die Betr iebsbuchhal 
tung die Kos tenzahlen der Klasse 4, die Erlöse der Klasse 8 sowie die Bestände an 
H a l b - u n d Fert igerzeugnissen der Klasse 7. D a bei B u c h u n g dieser A n g a b e n auf 
den entsprechenden K o n t e n der Betr iebsbuchhaltung die zugehörige G e g e n b u 
chung fehlt, die G e g e n k o n t e n gehören in die für sich abgeschlossene F i n a n z 
buchhal tung, w i r d z u r Gesta l tung der Betr iebsbuchhaltung als geschlossenes 
doppisches Buchungssystem ein formales Ausg le i chskonto eingerichtet. M a n 
nennt dieses A u s g l e i c h s k o n t o betriebliches Abschlußkonto . A u f i h m werden 
auf der Sollseite die Erlöse sowie Endbestände an H a l b - u n d Fertigerzeugnissen 
und auf der Habenseite die Gesamtkosten der Per iode sowie Anfangsbestände 
an H a l b - u n d Fertigerzeugnissen gebucht. 

D i e übernommenen Gesamtkosten werden i n Kostenträgereinzelkosten u n d 
-gemeinkosten aufgegliedert. D i e E i n z e l k o s t e n bucht man direkt auf das H a l b 
erzeugniskonto. Dagegen werden die G e m e i n k o s t e n über eine Kostenstel len
rechnung, welche gewöhnlich unter V e r w e n d u n g eines Betriebsabrechnungs
bogens durchgeführt w i r d , auf das H a l b e r z e u g n i s k o n t o b z w . das Verkaufs 
konto gebucht. D e r Abschluß des H a l b - u n d Fert igerzeugniskontos erfolgt in 
der Regel über das V e r k a u f s k o n t o . D i e jeweilige P r o d u k t i o n s s t r u k t u r u n d das 
jeweilige P r o d u k t i o n s p r o g r a m m können die Führung mehrerer K o n t e n für den 
Verkauf sowie für die H a l b - u n d Fertigerzeugnisse erforderl ich machen. D e r 
Saldo des V e r k a u f s k o n t o s gibt den kalkulator ischen E r f o l g an u n d w i r d i m Falle 
eines Betriebsgewinns (Betriebsverlustes) auf der Habenseite (Sollseite) des be
trieblichen Abschlußkontos gebucht. A b b i l d u n g 34 zeigt den Periodenabschluß 
anhand eines Zahlenbeispiels auf. Das betriebliche Abschlußkonto ist formal 
ausgeglichen und besitzt folgenden A u f b a u : 

Übernahme in 
die Betriebs-
bit ebb altung 

Betriebliches 
Abschlußkonto 

Durchführung ( 
Betriebsabrechn 

B e t r i e b l i c h e s A b s c h l u ß k o n t o 

V e r k a u f s e r l ö s e G e s a m t k o s t e n 

d e r P e r i o d e d e r P e r i o d e 

E n d b e s t ä n d e a n A n f a n g s b e s t ä n d e a n 

H a l b - u n d F e r t i g  H a l b - u n d F e r t i g 

e r z e u g n i s s e n e r z e u g n i s s e n 

B e t r i e b s v e r l u s t b z w . B e t r i e b s g e w i n n 

Das betriebliche Abschlußkonto zeigt den (kalkulatorischen) E r f o l g u n d seine 
K o m p o n e n t e n i m Vergle ich z u m G u V - K o n t o der F i n a n z b u c h h a l t u n g auf der 
entgegengesetzten Seite. Dieser spiegelbi ldl iche A u s w e i s hat z u r Beze ichnung 
Spiegelbildsystem geführt. 
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b) Das Übergangssystem (Ausgegliederte Betriebsbuchhaltung) 

B e i m Ubergangssystem s ind die F i n a n z - u n d die Betr iebsbuchhaltung k o n 
tenmäßig selbständig u n d in sich abschlußfähige Abrechnungskre ise . A n d e r s als 
be im Spiegelbi ldsystem w i r d der Z u s a m m e n h a n g zwischen beiden B u c h h a l 
tungsbereichen u n d die Geschlossenheit der Gesamtbuchhal tung durch die E i n 
r i ch tung v o n Ubergangskonten gewahrt . Das Ubergangskonto ermöglicht die 
A b r e c h n u n g mit d e m anderen Buchhal tungsbereich. Jeder Buchhal tungsbereich 
besitzt mindestens ein eigenes U b e r g a n g s k o n t o . 

Für die prakt ische Gestal tung der Buchhaltungsbereiche gibt es mehrere 
Mögl ichkei ten. V o n ihr hängt der Inhalt der Ubergangskonten ab. So k a n n be i 
spielsweise das U b e r g a n g s k o n t o Betrieb(sbuchhaltung) der F i n a n z b u c h h a l t u n g 
die Kostenar ten an die Betr iebsbuchhaltung weitergeben, während das U b e r 
gangskonto Geschäft(sbuchhaltung) der Betr iebsbuchhaltung die H e r s t e l l k o 
sten der abgesetzten Erzeugnisse sowie die V e r w a l t u n g s - u n d Vertr iebsgemein
kosten an die F i n a n z b u c h h a l t u n g zurückgibt. Diese bucht die genannten G r ö 
ßen auf d e m bei ihr geführten V e r k a u f s k o n t o , so daß die kalkulator ische 
E r f o l g s e r m i t t l u n g i m Bereich der F i n a n z b u c h h a l t u n g v o r g e n o m m e n w i r d . D i e 
Betr iebsbuchhal tung kann aber auch so ausgebaut werden , daß sie die k u r z f r i 
stige E r f o l g s r e c h n u n g durchführt. Das Ubergangskonto Betrieb muß dann auch 
den Saldo des V e r k a u f s k o n t o s enthalten. Ferner kann die Betr iebsbuchhal tung 
die Führung der M a t e r i a l - u n d Verkaufskonten mit übernehmen. In diesem 
Falle gibt das U b e r g a n g s k o n t o in der F i n a n z b u c h h a l t u n g alle Fan- u n d Verkäufe 
an die Betr iebsbuchhal tung weiter. Häufig bietet es sich an, die Betr iebsbuch
haltung nicht kontenmäßig, sondern tabellarisch unter V e r w e n d u n g eines B e 
triebsabrechnungsbogens durchzuführen. 

Das Ubergangssystem wie auch das Spiegelbildsystem s ind für eine k o n t e n 
mäßige Verselbständigung u n d den kurzfr i s t igen Abschluß der innerbetr iebl i 
chen A b r e c h n u n g geeignet. Das Z w e i s y s t e m k o m m t dort z u r A n w e n d u n g , w o 
ein Bedürfnis nach schnellen und qual i f iz ierten Informat ionen über die internen 
Vorgänge z u r P l a n u n g u n d Steuerung des Unternehmungsprozesses vor l iegt . 
Ferner besteht bei umfangreichen u n d k o m p l i z i e r t e n innerbetriebl ichen A b 
rechnungen die N o t w e n d i g k e i t zur Durchführung eines Zweisys tems. Des w e i 
teren kann bei einer räumlichen T r e n n u n g der F i n a n z - und Betr iebsbuchhal tung 
(z . B . bei U n t e r n e h m u n g e n mit mehreren W e r k e n oder Fi l ialen) das Ubergangs
oder Spiegelbi ldsystem die zweckmäßige Organisa t ions form sein. N a c h t e i l i g 
kann sich allerdings die Mehrbelas tung mit Buchungsarbeit auswirken . 
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IV. Vorgelagerte Nebenrechnungen 

Verschiedene Gründe können dafür best immend sein, ka lkula tor i sch bedeut
same Tei l rechnungen aus der pagatorischen b z w . ka lkulator ischen R e c h n u n g 
auszugliedern u n d als vorgelagerte Nebenrechnungen (Hi l f s rechnungen) 
durchzuführen. Bei diesen Tei lrechnungen kann es sich u m die A n l a g e n - , die 

\usgliederung von L o h n - u n d Gehal ts - sowie die Stoff- b z w . Mater ia l rechnung handeln . E i n w i c h -
Teilrecbnungcn tiger G r u n d für die A u s g l i e d e r u n g der genannten Rechnungen ist die größere 

der Betriebs- Bewegl ichkei t u n c J Anpassungsfähigkeit der Kos tenrechnung . F ü r die eigen-
buchhaltungbzw. . . , ? _ , , K , r . . u

& , , . j - v r • i • » 

, i standige R e c h n u n g s d u r c h r u h r u n g kann des weiteren die K o m p l i z i e r t h e i t der 
Kostenrechnung . . , . 

innerbetriebl ichen A b r e c h n u n g maßgebend sein. Ferner k a n n die Dezentra l i sa
t ion v o n Verwaltungsaufgaben ein G r u n d für die A u s g l i e d e r u n g sein. Schließ
l ich kann auch i n mitt leren u n d größeren U n t e r n e h m u n g e n die anfallende In
formationsmenge z u einer eigenständigen A b r e c h n u n g z w i n g e n . Vorausse tzung 
ist in jedem Fal le , daß die Einhei t l i chkei t und Geschlossenheit der A b r e c h n u n g 
gewährleistet bleibt [ K o s i o l (Grundriß) 61 f f . ; M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 
155f f . l . 

1. Anlagenrechnung 

In der Anlagenrechnung werden die betrieblichen A n l a g e n erfaßt. D i e be
tr iebl ichen A n l a g e n als Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens sind 
dadurch charakterisiert, daß sie der U n t e r n e h m u n g für eine längere Dauer die-

mnzeichnung der nen b z w . z u dienen best immt s i n d . Sie unterliegen keinem sofort igen V e r b r a u c h 
Anlagegüter u n c | s j n c ] deshalb erst auf längere Sicht wieder z u ersetzen. Im Gegensatz z u A n 

lagegütern sind die Gegenstände des betrieblichen Umlaufvermögens wie Stoff
vorräte, Bestände an fertigen und halbfertigen Erzeugnissen, K u n d e n f o r d e r u n 
gen, Bankguthaben und Kassenbestände durch eine relativ k u r z e Zugehörigkeit 
zur Unternehmung gekennzeichnet. Sie werden laufend »verbraucht« und wieder 
erneuert. Das betriebliche Anlagevermögen u n d Umlaufvermögen bi lden das 
Gesamtvermögen einer U n t e r n e h m u n g . Dieses w i r d durch den Bestand an 
Wirtschaftsgütern repräsentiert. 

E ine eindeutige Z u o r d n u n g v o n Wirtschaftsgütern z u Gegenständen des A n 
lagevermögens oder des Umlaufvermögens kann nicht immer vorgenommen 
werden. So können bestimmte Stoffe (z. B . Betriebsstoffe für Kühlsysteme) und 
bestimmte Informat ionen (z. B . die Stammdaten einer Datenbank) ebenfalls 
d u r c h die M e r k m a l e Zugehörigkeit b z w . Z w e c k b e s t i m m u n g für längere Dauer 

Zuordnung von gekennzeichnet sein. Sie werden jedoch in der Regel nicht z u den betrieblichen 
Stoßen A n l a g e n gerechnet. Stoffe werden als Teile des betrieblichen Umlaufvermögens 

Zuordnung von betrachtet, während Informat ionen bisher i m allgemeinen weder als Teile des 
Informationen Anlagevermögens noch als Tei le des Umlaufvermögens angesehen werden. E ine 

file:///usgliederung
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A u s n a h m e liegt bei Gewinnungsbet r ieben (z . B . K o h l e n b e r g w e r k e , E r z b e r g 
werke , K i e s w e r k e , T o r f w e r k e ) v o r . Bei ihnen werden die gesamten Stoffvor
k o m m e n als Anlagevermögen behandelt. Be i der B i l a n z i e r u n g menschlicher A r 
beitspotentiale ergeben sich schwierige Z u o r d n u n g s p r o b l e m e . D i e i n den U n 
ternehmungen tätigen M e n s c h e n gehören wenigstens teilweise längere Zei t der 
U n t e r n e h m u n g an u n d verkörpern Nutzungspotent ia le . E ine bestandsmäßige 
Erfassung einer Arbe i t skraf t als Anlagegut ist bisher nicht durchgeführt w o r 
den. D i e gegenwärtig diskutierte H u m a n k o s t e n r e c h n u n g bemüht sich u m eine 
derartige Erfassung. 

Ferner ist z u berücksichtigen, daß es z w a r Wirtschaftsgüter gibt , welche die 
M e r k m a l e v o n Anlagegütern besi tzen, bei denen aber aus Gründen der Steuerer
sparnis ( b z w . -Verlagerung) u n d der Rechnungsvereinfachung (unter Inkauf
nahme v o n gewissen Ungenauigkei ten) auf eine exakte Erfassung verzichtet 
w i r d . Uberste igt der Anschaf fungswert b z w . Herste l lungswert v o n W i r t 
schaftsgütern einen best immten Betrag nicht (gegenwärtig 800 , - D M ) , so kön
nen sie in der Per iode ihrer A n s c h a f f u n g b z w . H e r s t e l l u n g steuerlich v o l l abge
setzt w e r d e n . Diese >geringwertigen< Wirtschaftsgüter werden dann rechne
risch als Verbrauch behandelt , o b w o h l sie eine N u t z u n g s d a u e r v o n mehreren 
Jahren besitzen (z. B . Schreibmaschinen mit einem Anschaf fungswert bis z u 
800 - D M ) . 

N a c h A r t des Anlagegutes unterscheidet man Sach- u n d Finanzanlagen. 
Sachanlagen bi lden in ihrer Gesamtheit das Sachanlagevermögen. Dieses setzt 
sich aus dem materiellen u n d immateriel len Realvermögen zusammen. B e i 
spielsweise repräsentieren Grundstücke, Gebäude, M a s c h i n e n , V e r w a l t u n g s 
einrichtungen etc. Gegenstände des materiellen Realvermögens, während z . B . 
K o n z e s s i o n e n , L i z e n z e n , Patente, Markenrechte usw. z u m immateriel len Real 
vermögen gerechnet werden . N e b e n diesen Anlagegegenständen rechnet man 
z u m Anlagevermögen ferner bilanzmäßige A k t i v i e r u n g e n v o n Gegenwerten für 
sogenannte Großausgaben. Diese w i r k e n sich über mehrere Jahre auf den U n 
ternehmungsprozeß aus u n d umfassen stets einen größeren Geldbetrag , so daß 
ihr Verbrauch auf mehrere Jahre zu verteilen ist. Großausgaben sind insbeson
dere Ausgaben für Großreparaturen, für i m Bau befindliche A n l a g e n , für groß
angelegte Werbepro jekte , für die langfristige F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g sowie 
für den beim K a u f einer U n t e r n e h m u n g gezahlten F i r m e n w e r t ( G o o d w i l l ) . 
Großausgaben bedeuten Wertsteigerung. Finanzanlagen wie z . B . Bete i l igun
gen oder langfristige Forderungen sind nominale Vermögensgegenstände. F i 
n a n z l a g e n werden gewöhnlich nicht in die Anlagenrechnung einbezogen. Ihre 
Erfassung vol lz ieht sich v ie lmehr i m Finanzbere ich ( b z w . in der F i n a n z b u c h h a l 
tung) einer U n t e r n e h m u n g . Ebenso werden die immateriel len Sachanlagen häu
fig nicht in der A n l a g e n r e c h n u n g erfaßt. D a n n beschränkt sich die Anlagenrech
n u n g auf die art-, mengen- u n d wertmäßige A b b i l d u n g des Bestandes (zu Beginn 
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der Rechnungsperiode) u n d der B e w e g u n g e n an materiel lem Realvermögen. 
Bewegungen resultieren aus Zugängen d u r c h K a u f , E igeners te l lung, Schenkung 
v o n D r i t t e n u s w . sowie Abgängen d u r c h V e r k a u f , V e r n i c h t u n g , Demontage , 
Schenkungen an D r i t t e u s w . i n der jeweil igen Per iode . 

D e r den betriebl ichen A n l a g e n zugeordnete Wer t (wie z . B . Anschaf fungs 
ausgaben, Herste l lungsaufwand) geht infolge ihrer mehrjährigen N u t z b a r k e i t 
nicht unmit te lbar i m Jahr der A n s c h a f f u n g b z w . H e r s t e l l u n g vollständig ver lo 
ren, sieht man v o n außergewöhnlichen ( u n d nicht vorhersehbaren) Umständen 
wie Katas t rophen , Diebstählen, technischem Fortschr i t t , Marktveränderungen 

Bestimmung des etc. ab. D a h e r ist es für eine Per iodenerfo lgsrechnung n o t w e n d i g , die auf die Pe-
dagenverbrauchs r iode entfallende W e r t m i n d e r u n g z u bes t immen. D e r d u r c h einen Geldbetrag 

erfaßte Werteverzehr des Anlagevermögens w i r d als A b s c h r e i b u n g bezeichnet. 
H i e r z u gehören s o w o h l regelmäßige A b s c h r e i b u n g e n für vorhersehbare W e r t 
minderungen als auch Sonderabschreibungen für nicht prognost iz ierbare , e in
malige W e r t m i n d e r u n g e n . D a eine Reihe v o n U r s a c h e n die W e r t m i n d e r u n g be
einflussen kann u n d Kenntnisse über Gesetzmäßigkeiten der W e r t m i n d e r u n g 
weitgehend fehlen, stellt die B e s t i m m u n g (Bemessung) der A b s c h r e i b u n g das 
zentrale P r o b l e m der A n l a g e n r e c h n u n g dar. U m eine V e r r e c h n u n g der W e r t 
m i n d e r u n g überhaupt durchführen z u können, behilft man sich m i t geeigneten 
Setzungen (Konstat ierungen) , die ihren A u s d r u c k in den Abschre ibungsver fah
ren f inden . 

Ursachen für Ursachen für die W e r t m i n d e r u n g v o n Anlagegegenständen können sein [vgl . 
Verminderungen K o s i o l (Anlagenrechnung) 30 f f . ] : 

(1) Verschleiß 
(2) Fristablauf 
(3) Überholung 
(4) Werteinbußen b z w . W e r t v e r n i c h t u n g 

Verschleiß U n t e r Verschleiß versteht man den körperlichen Werteverzehr v o n materiel
len Anlagegütern. E i n Verschleiß k a n n ledigl ich bei körperlichen Gegenständen 
des Anlagevermögens auftreten. M e r k m a l e des Verschleisses s ind erhöhte Repa
raturanfälligkeit, erhöhte Wartungsbedürftigkeit , langsameres A r b e i t e n , erhöh
ter Ausschuß, verminderte Präzision, Rosts te l len , Farbabfal l etc. Wegen der 
M i n d e r u n g der technischen Leistungsfähigkeit durch Verschleiß spricht man 
auch v o n technisch bedingter W e r t m i n d e r u n g . B e i m Verschleiß lassen sich vier 
verschiedene A r t e n auseinanderhalten. D i e wichtigste Verschleißart ist der kör-

Gebrauch perl iche Werteverzehr d u r c h G e b r a u c h . D i e A b n u t z u n g ist d u r c h den p r o d u k 
tiven Einsatz i m P r o ' iktionsprozeß bedingt . D i e W e r t m i n d e r u n g k a n n allmäh-

Rubev er schleiß l ieh oder plötzlich eintreten. Natürlicher Verschleiß (Ruheverschleiß) liegt da
gegen v o r , w e n n auch ohne Ingebrauchnahme eine M i n d e r u n g der Leistungsfä
higkeit durch äußere Einflüsse auftritt . Wettereinflüsse u n d Naturvorgänge be-
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w i r k e n einen körperlichen Werteverzehr , der sich durch V e r w i t t e r u n g , Rosten , 
Zerse tzung , Fäulnis u . a. bemerkbar macht. Des weiteren kann ein Verschleiß 
durch Substanzverringerung eintreten. Diese Verschleißart liegt bei G e w i n 
nungsbetrieben vor . D e r A b b a u v o n S t o f f v o r k o m m e n (die M i n d e r u n g der Sub
stanz) w i r d als Verschleißvorgang besonderer A r t betrachtet. Schließlich kann 
eine körperliche W e r t m i n d e r u n g d u r c h Katastrophen bedingt sein. Während 
be im Verschleiß durch G e b r a u c h u n d R u h e sowie bei der Substanzverringerung 
v o n einer gewissen Vorhersehbarkei t der W e r t m i n d e r u n g ausgegangen werden 
k a n n , ist der Katastrophenverschleiß d u r c h E x p l o s i o n , V e r k e h r s u n f a l l , B r a n d , 
Wassereinbruch usw. d u r c h eine plötzliche u n d unvorhersehbare vollständige 
oder teilweise V e r n i c h t u n g b z w . W e r t m i n d e r u n g gekennzeichnet. 

B e i m Fristablauf ist die W e r t m i n d e r u n g zei t l ich bedingt. Diese tritt durch 
Zeitablauf ein u n d kann s o w o h l bei materiellen als auch bei immateriel len G e 
genständen vorl iegen. Das Anlagegut steht der U n t e r n e h m u n g ledigl ich eine be
grenzte Ze i t z u r Verfügung. N a c h A b l a u f der Frist kann das Anlagegut (meist 
aufgrund rechtlicher Vereinbarungen) nicht mehr genutzt werden , o b w o h l es 
auch nach A b l a u f der N u t z u n g s f r i s t noch nutzungsfähig ist. D a h e r ist für die 
W e r t m i n d e r u n g nicht der tatsächliche körperliche Werteverzehr , sondern die 
jeweils abgelaufene Zei t maßgebend. D a nach dem Zeitablauf noch eine techni
sche Nutzungsfähigkeit gegeben ist, spricht man auch v o n wirtschaft l icher E n t 
wertung. A l s Beispiele für Fristablauf seien die Beendigung v o n M i e t - u n d 
Pachtverhältnissen sowie das A b l a u f e n v o n Patent- u n d Markenschutzrechten 
genannt. 

E ine dritte Wertminderungsursache stellt die sogenannte Überholung dar. 
D a m i t meint man die E n t w e r t u n g d u r c h technische Vera l tung der Güter des A n 
lagevermögens. A u f g r u n d technologischer Verbesserungen v o n P r o d u k t i o n s 
verfahren b z w . A n l a g e n oder der Einführung neuartiger Stoffe tritt eine W e r t 
m i n d e r u n g der verwendeten Anlagegegenstände ein. D a deren technische N u t 
zungsmöglichkeit d u r c h den technischen Fortschr i t t nicht beeinträchtigt w i r d , 
spricht man auch v o n technisch-wirtschaft l icher W e r t m i n d e r u n g . Während die 
E n t w e r t u n g durch Verschleiß und Fristablauf als unmittelbar verbrauchsbe
dingt betrachtet w i r d , gelten W e r t m i n d e r u n g e n durch Überholung als mittelbar 
verbrauchsbedingt [ K o s i o l (Anlagenrechnung) 36f . ] . A l s verbrauchsfremd 
werden dagegen Wer tminderungen angesehen, die durch Werteinbußen z . B . 
bei s inkenden Marktpre i sen der Anlagegüter oder durch Wertvernichtung bei 
immateriel len Anlagegütern bedingt s ind . 

D i e einzelnen Ursachen unterscheiden sich insbesondere d u r c h ihren U r 
sprung und ihre Vorhersehbarkei t [vgl . A b b i l d u n g 35]. D i e Ursachen können 
innerbetrieblich (z . B . Verschleiß durch Gebrauch) oder außerbetrieblich (z . B . 
Katastrophenverschleiß bei Überschwemmung) veranlaßt sein. A u c h bezüglich 
der Vorhersehbarkei t des Auftretens der genannten Entwertungsursachen gibt 
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es Unterschiede. So ist eine Vorhersehbarkei t beispielsweise bei Fr is tablauf ge
geben, während die W e r t m i n d e r u n g d u r c h Überholung nur sehr schwer u n d 
eine E n t w e r t u n g d u r c h Katastrophen prakt isch nicht prognos t iz ie rbar s ind . 
Ferner können bei einem Anlagegut auch mehrere Wertminderungsursachen 
gleichzeit ig gegeben sein (z . B . Gebrauchs - u n d Ruheverschleiß) . F ü r die Erfas
sung der einzelnen Wertminderungsursachen ist es zweckmäßig, z w i s c h e n der 
bilanzmäßigen, der steuerlichen u n d der kalkulator ischen A b s c h r e i b u n g z u u n 
terscheiden. Diesen Abschre ibungsar ten liegen unterschiedliche Rechnungs
ziele zugrunde. 

lanzab Schreibung D i e B i lanzabschre ibung (pagatorische oder handelsrechtliche A b s c h r e i b u n g ) 
ist die zeitl iche V e r t e i l u n g der aktivierten Ausgabenbeträge (Anschaffungsaus
gaben b z w . Herste l lungsaufwand) auf die N u t z u n g s d a u e r b z w . Lebensdauer 
des (abnutzbaren) Anlagegutes. W e n n nach Beendigung der N u t z u n g mi t einem 
Restwert gerechnet w i r d , ist die bilanzmäßige A b s c h r e i b u n g entsprechend nied
riger z u bemessen. A u f die H ö h e der bi lanzie l len A b s c h r e i b u n g w i r k e n außer 
dem tatsächlichen Anlagenverbrauch d u r c h Verschleiß, Fr istablauf u n d U b e r -
ho lung andere Tatbestände wie A u s n u t z u n g v o n Bewertungsspielräumen, steu
errechtliche Bes t immungen , D i v i d e n d e n p o l i t i k , Liquiditätsüberlegungen sowie 
verbrauchsfremde Markteinflüsse e in . D i e B u c h u n g der B i lanzabschre ibung 
kann direkt oder indirekt (über ein Wertber icht igungskonto) erfolgen. 

Kalkulatorische D i e für die Kostenrechnung maßgeblichen Abschre ibungen s ind die k a l k u l a -
Abschreibungen torischen A b s c h r e i b u n g e n . Ihre Festlegung stellt ebenfalls eine wicht ige A u f 

gabe der Anlagenrechnung dar. D i e kalkulator ischen A b s c h r e i b u n g e n sollen die 
durch die Bereitstel lung und den Einsatz der Anlagen entstehenden Kosten 
» u n g e t r ü b t z u m A u s d r u c k bringen u n d dürfen daher keinen störenden E i n 
flüssen unterliegen« [ K o s i o l (Anlagenrechnung) 26]. A l s kalkulierbare W e r t m i n 
derungen gelten die genügend voraussehbaren Werteverzehre der Anlagegüter, 
soweit eine verbrauchsbedingte M i n d e r u n g der technischen u n d wir tschaf t l i 
chen Nutzungsfähigkeit vorl iegt . Für die H ö h e der kalkulator ischen A b s c h r e i 
bung sind daher der Verschleiß durch G e b r a u c h , der natürliche Verschleiß, die 
Substanzverringerung u n d der Fristablauf best immend. Dagegen ist die Wert 
minderung durch Überholung infolge ihrer begrenzten Prognost iz ierbarkei t 
nur beschränkt kalkulatorisch erfaßbar. D i e W e r t m i n d e r u n g durch Katastro-
phenverschlciß w i r d gewöhnlich nicht über kalkulatorische A b s c h r e i b u n g e n , 
sondern über Wagniskosten kostenrechnerisch berücksichtigt. Sofern Versiche
rungen zur A b d e c k u n g v o n Schadensfällen abgeschlossen w o r d e n s i n d , stellen 
die Versicherungsprämien Kosten dar. Verbrauchsfremde Wertminderungen 
werden in der Kostenrechnung nicht berücksichtigt. Sie werden vie lmehr als 
außerplanmäßige Abschre ibungen erfaßt u n d als neutrale A u f w e n d u n g e n be
handelt. D i e Zusammenhänge zwischen der W e r t m i n d e r u n g bei Anlagegütern 
und den Abschreibungsarten sind in A b b i l d u n g 35 zusammengestellt . 
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Abb.35: Zusammenhang von Wertminderung und Abschreibung bei Anlagegütern 

Wertminderung bei Anlagegütern Art der Abschreibung 

Ursprung Vorhersehbar Art des Anlage Bilanzabschrei Steuerliche Ab Kalkulatorische Ursprung 
keit/Art gutes bung schreibung Abschreibung 
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gerung 
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Nicht vorherseh
bar Gewöhnlich 

intern Katastrophenver Körperliche Außerplanmäßige Sonder- keine kalkulatori

schleiß Sachanlagen Abschreibung oder 
Rückstellung 
oder Wagnisse 

abschreibung sche Abschrei
bung, sondern 
Erfassung durch 
Wagniskosten 

Wertvernichtung Sach- und Außerplanmäßige Rückstellung Keine kalkulatori
Finanzanlagen Abschreibung möglich sche Abschrei

bung 

Vorhersehbar 

Ruheverschleiß 

Fristablauf 

Körperliche 
Sachanlagen 
Alle Sachanlagen 

Planmäßige 
Abschreibung 

Technische bzw. 

wirtschaftliche 
AfA 

Verbrauchsbe
dingte Abschrei
bung 

Bedingt vorher Planmäßige und Meist Sonderab Mittelbar ver
sehbar außerplanmäßige schreibungen. brauchsbedingte 
Überholung Alle Sachanlagen Abschreibung niedrigerer Teilwert Abschreibung 

extern 
Nicht vorherseh Gewöhnlich 

extern 
bar Außerplanmäßige keine kalkulatori

Katastrophenver Körperliche Abschreibung oder Sonder sche Abschrei
schleiß Sachanlagen Rückstellung 

oder Wagnisse 
abschreibung bung, sondern 

Erfassung durch 
Wagniskosten 

Wertvernichtung Sach- und Außerplanmäßige Rückstellung Keine kalkulatori
Finanzanlagen Abschreibung möglich sche Abschrei

bung 

Für die Bemessung der periodischen (bilanzmäßigen und kalkulatorischen) 
Abschreibungshöhe (Abschreibungsratc) sind drei Größen festzulegen [ K o s i o l 
(Ka lkula t ion) 107ff.J : 

(1) die Abschre ibungssumme Bestirnmungs-
(2) der Abschre ibungsze i t raum und großen der 

(3) die Abschre ibungsquote Abschreibung 

D i e Abschre ibungssumme repräsentiert den Gesamtwert eines Anlagegutes Abscbrcibungs-
(bei Einzelabschreibung) oder einer Gesamtheit v o n Anlagegütern (bei Sammel- summe 
abschreibung). E ine exakte R e c h n u n g geht gewöhnlich v o n Einze labschre ibun
gen aus. D i e Abschre ibungssumme stellt den über die N u t z u n g s d a u e r eines A n 
lagegegenstands z u verteilenden Geldbetrag dar. D e r auf eine Rechnungspe
riode entfallende Abschreibungsbetrag gibt den bewerteten sachzielbezogenen 
Verbrauch an Anlagegütern an. Bei der Abschre ibungssumme kann es sich u m 
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Abschreibungs
zeitraum 

Abschreibungs
quote 

Abschreibungs
verfahren 

die Anschaffungsausgaben, die Hers te l lungskosten b z w . einen Tageswiederbe-
schaffungspreis handeln . Häufig verlangt m a n i n der K o s t e n r e c h n u n g als W e r t 
ansatz einen Tageswiederbeschaffungspreis , damit eine reale Substanzerhal tung 
gewährleistet w i r d . 

A l s A b s c h r e i b u n g s z e i t r a u m gilt die (geschätzte) N u t z u n g s d a u e r des A n l a g e 
gutes oder i m Fal le der ze i t l i ch begrenzten Nutzungsmöglichkeit die verfügbare 
Zeitdauer . Häufig ist die B e s t i m m u n g der N u t z u n g s d a u e r s c h w i e r i g , da ent
sprechende Er fahrungen über den V e r b r a u c h v o n Anlagegütern fehlen oder die 
technisch mögliche Lebensdauer v o n der wir tschaf t l i ch zweckmäßigen N u t 
zungsdauer abweicht . Für die B e s t i m m u n g der wir tschaf t l i ch opt imalen N u t 
zungsdauer ist i m R a h m e n der Investit ionslehre eine Reihe v o n Entscheidungs
model len entwickel t w o r d e n [vgl . E . Schneider (Wirtschaft l ichkei tsrechnung) 
75ff . ; H . H a x (Investitionstheorie) 30f f . ] . In best immten Fällen tritt an die 
Stelle der Zei tabschreibung auch eine Mengenabschre ibung. F ü r eine M e n g e n 
abschreibung ist es n o t w e n d i g , die Gesamtausbr ingung (Gesamtkapazität oder 
Gesamtproduktmenge) z u ermit te ln . 

D i e Abschre ibungsquote legt fest, welcher A n t e i l v o m Gesamtwer t in den 
einzelnen Rechnungsabschnit ten des gesamten Abschreibungszei t raumes als 
W e r t m i n d e r u n g angesetzt w i r d . Sie hängt v o n den Wertminderungsursachen 
u n d ihren W i r k u n g e n ab. Ihre Ausprägung legt das Abschre ibungsverfahren 
fest. Das Abschre ibungsverfahren bildet den (vermuteten) Verbrauchsvorgang 
der Anlagegüter i m Zeitablauf ab. N a c h der A r t der per iodischen A b s c h r e i 
bungsquote unterscheidet man drei Abschre ibungsverfahren (Abschre ibungs
methoden) : die lineare A b s c h r e i b u n g mit gleichbleibenden (konstanten) A b 
schreibungsquoten, die degressive A b s c h r e i b u n g mit fal lenden (degressiven) 
Abschre ibungsquoten und die progressive A b s c h r e i b u n g mit steigenden (pro
gressiven) Abschre ibungsquoten . D i e per iodischen Q u o t e n bei degressiver 
( b z w . progressiver) A b s c h r e i b u n g können Regelmäßigkeiten i m Sinken ( b z w . 
Steigen) aufweisen oder unregelmäßig fallen ( b z w . steigen). Tre ten Regelmäßig
keiten auf, liegt eine arithmetische oder geometrische Q u o t e n f o l g e vor . Be i der 
Mengenabschre ibung w i r d die Abschre ibungsquote durch das Verhältnis v o n 
Per iodenausbr ingung z u r Gesamtausbr ingung best immt. Je nach der Per ioden
p r o d u k t i o n kann sich eine konstante, degressive, progressive Abschre ibungs 
quote oder eine K o m b i n a t i o n aus diesen ergeben. D i e verschiedenen A b s c h r e i 
bungsverfahren stellen jedoch keine Instrumente z u r M e s s u n g des tatsächlichen 
Verbrauchs , sondern Konstat ierungen dar. 

D i e kalkulatorische u n d die bilanzmäßige A b s c h r e i b u n g können betragsmä
ßig differieren. Dafür ist die Zugrunde legung unterschiedlicher Abschre ibungs
s u m m e n , Abschreibungszeiträume u n d / o d e r Abschre ibungsquoten bestim
m e n d . D i e auftretenden Bewertungsdif ferenzen sind buchhalterisch über ein 
A b g r e n z u n g s k o n t o z u erfassen [vgl . A b b i l d u n g 36]. 
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Abb. 36: Buchung der kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibung 
(unter Verwendung des bisherigen Gemeinschaftskontenrahmens) 

Angaben: 
Anschaffungswert einer Maschine (AW) 
Bilanzielle Abschreibung (BA) 
Kalkulatorische Abschreibung (KA) 

0 Haschint 

AW 10 000 BA 2 000 

S c h l u ß -
b l l a n z 8 000 

10 000 10 000 

10 000 DM 
2 000 DM 
1 800 DM 

2 B i l a n z a b s c h r e i b u n g 

Nasch. 2 000 NE 2 000 

4 K a l k u l a t o r i s c h e Abschreibung 

V e r r . KA 1 800 I B£ 1 800 

2 Verrechnete k a l k u l a t o r i s c h e Abschreibung 

HE 1 800 I KA 1 8 0 0 

9 B e t r i e b s e r g e b n i s (BE) 9 Neutrales Ergebnis (NE) 

KA 1 800 I GuV 1 800 8A 2 000 V e r r . KA 1 800 

GuV 200 

2 000 2 000 

9 Unternehaungsergebnls (GuV) 

B e t r i e b s - S c h l u ß -
ergebnls 1 800 b l l a n z 2 000 

Neutrales 
Ergebnis 200 

2 000 2 000 

Kostenmäßig sind die kalkulatorischen Abschreibungen von 1 800,- D M 
wirksam, während die Bilanzabschreibung für den Unternehmungserfolg be
stimmend ist. Auf diesen ist die kalkulatorische Abschreibung ohne Einfluß. 

Die Erfassung der Bestände und Bewegungen an (Sach-) Anlagegütern nach Anlagenerfassung 
Art, Menge und Wert einschließlich der Bemessung der Abschreibungen stellt 
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die Hauptaufgabe der A n l a g e n r e c h n u n g dar. Ihr können darüber hinaus n o c h 
weitere A u f g a b e n zugeordnet w e r d e n . So hat sie für kostenrechnerische Z ie le 
die Ver te i lung der kalkulator ischen A b s c h r e i b u n g e n auf die Kostenste l len u n d 
die Kostenträger vorzubere i ten . D a z u ist es beispielsweise n o t w e n d i g , daß die 
Anlagenrechnung auch den Standort b z w . den E insatzor t (Kostenstelle) des A n 
lagegutes sowie die Ausbringungsgüter (Kostenträger) erfaßt, an deren P r o d u k 
t ion das jeweilige Anlagegut beteiligt ist. Des weiteren k a n n sie die E r m i t t l u n g 
des betr iebsnotwendigen Kapitals z u r B e s t i m m u n g der ka lkula tor i schen Z i n s e n 
unterstützen. Ferner kann die A n l a g e n r e c h n u n g die A u f g a b e übernehmen, 
Pläne für die W a r t u n g , Instandsetzung u n d Instandhaltung der A n l a g e n auszu
arbeiten. Außerdem liefert die A n l a g e n r e c h n u n g wicht ige Unter lagen für die 
P lanung des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s . Z u m einen legen die A n l a g e n durch ihre 
technische Beschaffenheit die anwendbaren Fert igungsverfahren u n d damit die 
artmäßige Ausprägung des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s fest. Des weiteren be
s t i m m t e n ) das Leistungsvermögen (die Kapazitäten) der verfügbaren A n l a g j n -
güter auch die mengenmäßige Ausprägung des betrieblichen P r o d u k t i o n s p r o 
gramms. Schließlich kann die A n l a g e n r e c h n u n g für die Lösung v o n Investi
t ionsproblemen herangezogen werden , i n d e m sie Informat ionen über die V o r 
nahme v o n Anlagenersatz liefert. 

Be i einem relativ geringen Anlagenbestand w i r d wegen der Überschaubarkeit 
eine kontenmäßige Erfassung der Anlagegüter ausreichen. F ü r jedes Anlagegut 
w i r d ein K o n t o eingerichtet. D i e A n l a g e k o n t e n nehmen die Anschaf fungsaus
gaben b z w . Hers te l lkosten der Anlagengegenstände »zwecks V e r t e i l u n g auf die 
einzelnen Jahre der Beanspruchung auf« [ K o s i o l ( K a l k u l a t i o n ) 105]. D i e k o n 
tenmäßige Erfassung macht den C h a r a k t e r als N e b e n b u c h h a l t u n g deut l i ch . Z u 
sätzlich kann ein Anlagenverze ichnis (Inventarliste) eingerichtet w e r d e n , w e l 
ches u . a . den Anlagengegenstand, die A n l a g e n k o n t e n n u m m e r , den Beschaf
fungsze i tpunkt , den Beschaffungspreis , die N u t z u n g s d a u e r , die A b s c h r e i 
bungsquoten und die jeweiligen Restbuchwerte enthält. Ist der A n l a g e n p a r k da
gegen von größerem U m f a n g , dann ist es zweckmäßig, eine (flexible) A n l a g e n 
kartei anstelle des Anlagenverzeichnisses z u r Bewältigung der gestellten A u f g a 
ben e inzurichten [vgl . L i n d e l a u b (Nebenbuchhal tungen) 1221 f f . ] . Dafür bieten 
sich verschiedene Karteiarten wie L o c h k a r t e n k a r t e i , R a n d l o c h k a r t e i , F lachkar
tei oder Steilkartei an. Für die Ausgesta l tung von Anlagenkar te ien sind beson
dere Formulare und V o r d r u c k e entwickel t w o r d e n , die sich in der U n t e r n e h 
mungspraxis bewährt haben. E ine Anlagenkarte i enthält u . a. A n g a b e n über den 
Anlagengegenstand, die K o n t o n u m m e r , den Standort , technische D a t e n , A n -
schaffungs- b z w . H e r s t e l l d a t u m , N u t z u n g s d a u e r u n d die A b s c h r e i b u n g s s u m 
me, den Abschre ibungsze i t raum sowie die Abschre ibungsquote für die b i lanz
mäßige, steuerliche und kalkulator ische A b s c h r e i b u n g . Für jedes Anlagegut 
w i r d eine eigene Karte ikarte geführt. 
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2. L o h n - und Gehaltsrechnung 

D i e L o h n - (und Gehal t s - )Rechnung führt z w e i A u f g a b e n aus. Z u m einen hat 
dieser A b r e c h n u n g s b e r e i c h die E r f a s s u n g , Berechnung , B u c h u n g u n d Z a h 
lungsregul ierung sämtlicher Arbei tsentgel te der Beschäft igten (einschließlich 
gesetzlicher u n d f re iwi l l iger Folgeleis tungen) z u m Gegenstand. N e b e n der E r 
m i t t l u n g u n d Zahlungsregul ierung der Arbeitsentgelte bereitet sie z u m anderen 
deren V e r t e i l u n g auf Kostenstel len u n d Kostenträger v o r . Sie dient damit paga-
torischen u n d kalkulator ischen Rechnungsz ie len . O b w o h l unter sachlichen 
A s p e k t e n eine organisatorische E i n o r d n u n g in das betriebliche Personalwesen 
begründet wäre, w i r d die L o h n b u c h h a l t u n g aufgrund ihrer erfassenden u n d 
z u o r d n e n d e n Tätigkeiten gewöhnlich als Tei lbere ich des Rechnungswesens 
b z w . der B u c h h a l t u n g organisatorisch eingeordnet. D i e L o h n b u c h h a l t u n g hat 
bei der L o h n - u n d Gehal tsabrechnung eine Reihe rechtlicher Tatbestände z u 
beachten. D a z u gehören v o r al lem die gesetzlichen Bes t immungen des Steuer
rechts, z u r Sozialversicherung u n d z u r L o h n s i c h e r u n g . 

D i e Lohnerfassung u n d -berechnung w i r d wesentl ich d u r c h die gewählte 
L o h n f o r m best immt. D e n n die jeweilige L o h n f o r m legt die Bemessungsgrund
lage für die E n t l o h n u n g der Arbeitstätigkeit fest. M a n unterscheidet zwischen 
reinen (elementaren) und zusammengesetzten L o h n f o r m e n [ K o s i o l ( E n t l o h 
nung) 55ff . ] . Reine L o h n f o r m e n s ind der Z e i t l o h n u n d der Stücklohn. B e i m 
Z e i t l o h n bildet die (Leis tungs-)Zei t die Maßgröße z u r M e s s u n g der menschl i 
chen A r b e i t . E ine objektive Feststellbarkeit der Leistungszei t durch die A n w e 
senheitszeit ist mit H i l f e v o n Stempelkarten möglich. Diese enthalten v o r allem 
A n g a b e n über den Beschäftigten u n d dessen Anwesenhei tszei t (Arbei tszei t ) . 
D e r L o h n s a t z je Zei te inhei t stellt die W e r t k o m p o n e n t e dar. D e r Stücklohn oder 
A k k o r d l o h n ist dadurch gekennzeichnet , daß die menschliche A r b e i t an der 
hervorgebrachten (Le is tungs- )Menge gemessen w i r d . D i e Feststel lung der L e i 
stungsmenge läßt sich mit dem A k k o r d s c h e i n v o r n e h m e n , der als A b r e c h 
nungsdaten unter anderem den N a m e n (und die N u m m e r ) des betreffenden A k 
kordarbei ters , die Kostenstel le , die Vorgabeze i t , die Leistungsmenge u n d die 
L o h n g r u p p e enthält. D e r A k k o r d s c h e i n dient (ebenso wie die Stempelkarte 
b e i m Zei t lohn) als B r u t t o l o h n b e l e g . Stempelkarten stellen auch beim A k k o r d 
l o h n einen wicht igen L o h n b e l e g dar , w e i l bei Ausnahmesi tuat ionen (wie z . B . 
unvorhergesehenen Betriebsstörungen) die Leistungsmenge nicht mehr E n t l o h 
nungsgrundlage sein k a n n . D i e Z a h l der Leistungseinheiten (z . B . Stückzahl an 
gefertigten Z w i s c h e n p r o d u k t e n ) bi ldet die M e n g e n k o m p o n e n t e , während der 
vereinbarte L o h n s a t z je Leistungseinheit die W e r t k o m p o n e n t e repräsentiert. 
Zusammengesetzte L o h n f o r m e n oder Prämienlöhne bestehen aus einem 
G r u n d l o h n ( Z e i t l o h n oder Stücklohn) u n d einem Zuschlag (Prämie) . Es k o m 
men verschiedene A r t e n v o n Prämien (z . B . Le is tungs- , Kostenersparnis- oder 

Aufgaben der Loh) 
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Qualitätsprämien) in Betracht. M i t der Fest legung der Lohnsätze und L o h n 
f o r m e n versucht m a n dem Postulat der Lohngerecht igkei t z u entsprechen. 

U n t e r Zugrundelegung der M e n g e n k o m p o n e n t e u n d der W e r t k o m p o n e n t e 
w i r d der personenbezogene B r u t t o l o h n errechnet. B e i m Z e i t l o h n ist dazu die 
Leistungszeit mit dem entsprechenden L o h n s a t z z u m u l t i p l i z i e r e n . D e r Brut to 
l o h n errechnet sich be im heute üblichen Z e i t a k k o r d gemäß Vorgabeze i t je L e i 
stungseinheit ( in M i n u t e n ) X Leistungsmenge X L o h n s a t z je Zeite inheit ( M i n u 
tenfaktor) . D i e so berechnete B r u t t o l o h n s u m m e erhöht sich u m die Zuschläge, 
die aufgrund gesetzlicher N o r m e n (z . B . für vermögenswirksame Leistungen) 
oder f re iwi l l iger Vere inbarungen (z. B . Essenszuschläge) gezahlt werden. D i e 
gesamten betrieblichen Lohnausgaben ( b z w . der gesamte Personalaufwand) je 
Beschäftigtem setzen sich aus d e m B r u t t o l o h n u n d in den Zuschlägen nicht ent
haltenen, aber z u erbringenden Ausgaben (z . B . Arbei tgeberante i l zur Soz ia l 
versicherung) z u s a m m e n . D i e u m Zuschläge vermehrte B r u t t o l o h n s u m m e ver
mindert sich u m die Abschläge, deren wichtigste die gesetzlich festgelegten A b 
züge (Lohnsteuer , Kirchensteuer , Sozialversicherungsbeiträge) s ind. D a z u 
können i m E i n z e l f a l l noch vertraglich vereinbarte Abschläge (z . B . bei D a r l e 
henstilgungen), erzwungene Abschläge (z . B . Lohnpfändungen) und gezahlte 
Lohnabschläge k o m m e n . D i e sich dann ergebende (personenbezogene) N e t t o 
lohnsumme ist dem A r b e i t n e h m e r auszubezahlen. 

N e b e n der Berechnung v o n L o h n und Gehal t kann die L o h n b u c h h a l t u n g die 
Aufgabe der Zahlungsregul ierung übernehmen. Sie umfaßt Lohnabschlagszah
lungen, sofern z u r Vere infachung der L o h n a b r e c h n u n g nicht z u jedem L o h n 
zahlungstermin eine exakte (Brut to - u n d N e t t o - ) L o h n b e r e c h n u n g vorgenom
men w i r d . Des weiteren führt sie die N e t t o l o h n z a h l u n g e n u n d die Zahlung der 
abzuführenden A b g a b e n an die entsprechenden Inst i tut ionen (Finanzämter, 
Rententräger, Krankenkassen etc.) aus. D i e A u s z a h l u n g an die L o h n - u n d G e 
haltsempfänger k a n n durch Bargeldzahlung oder bargeldlos d u r c h U b e r w e i s u n g 
auf ein K o n t o des Beschäftigten erfolgen. D i e bargeldlose Z a h l u n g bietet eine 
Reihe v o n V o r t e i l e n . 

D i e N e b e n b u c h h a l t u n g L o h n - und Gehal tsrechnung steht s o w o h l mit der F i 
nanzbuchhal tung als auch mit der Betriebsbuchhaltung in sachl ichem Z u s a m 
menhang. M i t der F i n a n z b u c h h a l t u n g ergibt sich der Z u s a m m e n h a n g aus der 
Berechnung und Zahlungsregul ierung der Löhne u n d Gehälter . Diese werden 
auf den K o n t e n des Finanzumlaufvermögens als Ausgaben u n d auf den Erfolgs
konten als A u f w a n d gebucht. D a in der Kostenrechnung mit A u s n a h m e des k a l 
kulatorischen U n t e r n e h m e r l o h n s die L o h n k o s t e n gewöhnlich ohne M e n g e n -
u n d Wertunterschiede übernommen werden, stellen die gesamten Personalauf
wendungen G r u n d k o s t e n dar. A u s dieser Erfassung u n d Berechnung der gesam
ten L o h n k o s t e n leitet sich ein erster Zusammenhang zur Betr iebsbuchhaltung 
ab. Daneben ergibt sich ein weiterer Zusammenhang durch die Aufg l i ederung 
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der personenbezogenen L o h n - u n d Gehal t skos ten in Kostenarten u n d die V o r 
bereitung ihrer V e r t e i l u n g auf Kostens te l len u n d Kostenträger. A u c h bei den 
L o h n k o s t e n werden E i n z e l - u n d G e m e i n k o s t e n unterschieden. Soweit L o h n k o 
sten einem A u s b r i n g u n g s g u t (einem A u f t r a g ) direkt zugerechnet werden kön
nen, spricht man v o n L o h n e i n z e l k o s t e n oder Fertigungslöhnen [ K o s i o l ( K a l k u 
lation) 105]. Sie treten überwiegend i m Fertigungsbereich auf. A l l e übrigen 
L o h n - u n d Gehal tskosten stellen G e m e i n k o s t e n oder Hilfs löhne dar. Be i ihnen 
liegt nur ein mittelbarer B e z u g z u r Gütererstellung u n d -Verwertung v o r . D i e 
Schlüsselung (und damit die V e r t e i l u n g der erfaßten Kostenarten) erfolgt an
hand v o n A n g a b e n (wie Kostenste l le , Auftragsart etc.) auf den Lohnbelegen . 

3. Stoff- bzw. Materialrechnung 

Gegenstand der 
Stoffrechnung 

Gegenstand der Stoff- oder Mater ia l rechnung s ind Stoffe. Be i den Stoffen 
oder Mater ia l ien handelt es sich u m bewegliche, materielle Güter , die i m V o l l 
z u g des Unternehmungsprozesses eingesetzt u n d bearbeitet, verarbeitet oder 
aufgebraucht werden . Z u den Stoffen können v o r allem Werkstof fe , Hi l f s s to f fe , 
Betriebsstoffe, f remdbezogene Te i le , H a n d e l s w a r e n sowie Büromaterialien ge
hören [ K o s i o l (Ka lkula tor i sche Buchhal tung) 157f.; Schweitzer (Industriebe
triebslehre) 59f . ] . Dagegen rechnet man halbfertige u n d fertige Erzeugnisse i m 
allgemeinen nicht z u den Stoffen. 

A l s Werkstof fe (oder Rohstoffe) gelten jene Mater ia l i en , die einen wesentl i - Werkstoffe 
chen Bestandteil des fertigen P r o d u k t s ausmachen. Sie stellen die Ausgangs
b z w . Grundstof fe der z u fertigenden P r o d u k t e dar u n d gehen in unveränderter 
oder infolge v o n Be- u n d Verarbeitungsvorgängen in veränderter F o r m in die 
Enderzeugnisse e in . Beispielsweise ist für eine D r u c k e r e i u n t e r n e h m u n g Papier 
ein Werkstof f . Hi l f s s to f fe gehen ebenfalls d irekt in P r o d u k t e e in , jedoch s ind sie 
ke in wesentlicher Bestandteil eines P r o d u k t s . Sie ergänzen die Werkstof fe , »in
dem sie diese verb inden , verstärken, veredeln u s w . oder i n d e m sie das Erzeugnis 
umhüllen, schützen oder für es werben« [ K o s i o l (Ka lkula t ion) 102]. Beispiels
weise stellen D r u c k f a r b e n einen H i l f s s t o f f dar. Betriebsstoffe dienen der D u r c h 
führung u n d Inganghaltung des Unternehmungsprozesses . Sie werden nicht für 
die Hers te l lung eines Erzeugnisses verbraucht u n d gehen daher in die P r o d u k 
t i o n nur mittelbar e in . H i e r z u können z . B . Schmierstoffe, K o h l e , Heizöl , E l e k 
trizität und P u t z w o l l e gehören. D i e beschriebene E i n t e i l u n g der Stoffe in 
W e r k - , H i l f s - u n d Betriebsstoffe orientiert sich an der industriebetriebl ichen 
Güterproduktion. In Industriebetrieben werden neben diesen Stoffen häufig 
auch fremdbezogene Te i le i n der P r o d u k t i o n eingesetzt. D a b e i handelt es sich 
häufig u m N o r m t e i l e wie z . B . D r u c k f e d e r n u n d Dichtungsr inge . Industr ieun
ternehmungen können zusätzlich z u den eigenen Erzeugnissen Hande lswaren 
führen. H a n d e l s w a r e n werden lediglich beschafft, gelagert u n d unverarbeitet Handelswaren 

Hilfsstoffe 

Betriebsstoffe 

Fremdbezogene 
Teile 
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Büromaterial 

Aufgaben der 
Stoffrechnung 

Stofferfassung 

Verteilung der 
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Skontratic 

Arten der 
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abgesetzt. U n t e r d e m Büromaterial ist schließlich die Gesamthei t an Stoffen z u 
verstehen, die für die P l a n u n g , Steuerung u n d K o n t r o l l e des U n t e r n e h m u n g s 
prozesses benötigt werden . D a z u gehören insbesondere jegliche A r t e n v o n P a 
pier, V o r d r u c k e n , F o r m u l a r e n , Farbbändern, u . a. 

Aufgabe der S tof f rechnung ist es, die Bewegungen u n d Bestände v o n Stoffen 
mengen- u n d wertmäßig z u erfassen. D a z u gehört insbesondere die laufende 
Feststellung des Stoffverbrauchs. E ine Bestandsrechnung w i r d n o t w e n d i g , 
wenn die Stoffbeschaffung (der Stoffeingang) u n d der Stoffeinsatz ze i t l i ch aus
einanderfallen, was besonders bei der Vorratsbeschaf fung gegeben ist. A u s D i s -
posit ions- u n d K o n t r o l l z w e c k e n sowie handels- u n d steuerrechtl ichen V o r 
schriften ist dann eine Bestandsrechnung durchzuführen. Ferner hat die Stoff
rechnung die A u f g a b e , die Z u o r d n u n g (Vertei lung) des Materialeinsatzes nach 
Menge und W e r t auf Kostenstel len und Kostenträger vorzubere i ten [vgl. Jenni 
(Materialrechnung) 17ff. ; G r o c h l a (Materialwirtschaft ) 154ff . ] . 

D i e mengenmäßige Erfassung des Stoffverbrauchs kann auf d i rektem oder i n 
direktem W e g erfolgen. Diese beiden F o r m e n unterscheiden sich d u r c h die H e r 
anziehung des Endbestands z u r E r m i t t l u n g des Stoffverbrauchs. Be i der d i r e k 
ten E r m i t t l u n g w i r d der V e r b r a u c h selbständig und nicht über den Endbestand 
festgestellt. Das wichtigste Verfahren ist hierbei die S k o n t r a t i o n (For tschre i 
bung oder E inzelaufschre ibung) . Be i dieser Erfassungsmethode erfolgt eine 
unmittelbare und fortlaufende Verbrauchserfassung in V e r b i n d u n g mit einer 
buchmäßigen Bestandsrechnung entsprechend der Rechnungsrege l : 

Anfangsbestand + Zugänge . / . Abgänge (Verbrauch) 
= (Rechnerischer) Endbestand 

Für jeden Stoffeingang und jeden Stoffausgang w i r d ein Beleg (z. B . eine 
Stoffkarte) ausgestellt. Z u s a m m e n mit dem Beleg über den Anfangsbestand des 
betreffenden Stoffes läßt sich s o w o h l der Stoffverbrauch als auch der Stoffbe
stand jederzeit rechnerisch feststellen. Be i der M e n g e n s k o n t r a t i o n unterscheidet 
man nach der T r e n n u n g b z w . Zusammenfassung der Stoffarten z w i s c h e n A r t 
skontration u n d gemischter Skontrat ion sowie nach der T r e n n u n g b z w . Z u 
sammenfassung der einzelnen Stoffzugänge zwischen Part ieskontrat ion und Sor-
tenskontration [vgl. V o d r a z k a (Materialabrechnung) 1061]. Bei der A r t s k o n t r a 
tion w i r d für jede Stoffart eine Fortschreibung vorgenommen, während die ge
mischte Skontrat ion wenigstens zwei Stoffarten in einer Fortschreibung umfaßt. 
Die Part ieskontration ist dadurch gekennzeichnet, daß sie getrennt für jede ein
gegangene Partie durchgeführt w i r d . Bei der Sortenskontration werden alle Z u 
gänge gleichartiger Stoffe in einer Fortschreibung zusammengefaßt. D ie Skontra
tion führt zu einem rechnerischen Endbestand, der v o m tatsächlichen Bestand 
abweichen k a n n . Solche Fehlbestände können durch S c h w u n d , Diebstahl , Ver
derb, Vern ichtung etc. auftreten. D u r c h eine körperliche Bestandsaufnahme (In-
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ventur) , die rechtlich vorgeschrieben ist, w i r d der tatsächlich vorhandene Be
stand festgestellt, so daß Fehlbestände ermittelt werden können. 

N e b e n der Skontra t ion s ind als weitere direkte Erfassungsmethoden die 
Rückrechnung, die Schätzung des Stoffverbrauchs nach der Ze i t u n d die V e r 
brauchsfeststel lung nach d e m Stoffeingang bekannt [vgl. V o d r a z k a (Materialab
rechnung) 1061 f . ] . Be i der Rückrechnung (retrograde Rechnung) w i r d aus der 
P r o d u k t i o n in einer Per iode auf den dafür erforderl ichen Stoffverbrauch ge
schlossen. D e r rechnerische (So l l - )Verbrauch kann v o m tatsächlichen V e r 
brauch u m die Fehlbestände sowie u m M e h r - oder Minderverbräuche in der 
P r o d u k t i o n abweichen. E i n e Inventur ist deshalb ebenfalls n o t w e n d i g . D i e 
Schätzung des Stoffverbrauchs nach der Zeit kann als S o n d e r f o r m der retrogra
den R e c h n u n g aufgefaßt werden . A u s Erfahrungssätzen schließt man auf den 
Stoffverbrauch in einem best immten Zeitabschnitt . Treten keine nennenswerten 
L a g e r s c h w a n k u n g e n auf oder ist der E i n k a u f dem V e r b r a u c h s y n c h r o n ange
paßt, dann läßt sich der Stoffeinsatz (-eingang) als Verbrauchsmenge ansetzen. 

D i e indirekte Erfassung des Stoffverbrauchs erfolgt in der Gestalt der Befund
rechnung. »Unter der Be fundrechnung (Inventur) versteht man die genaue 
körperliche Bestandsaufnahme der Stoffe durch Zählen, Messen und Wiegen« 
[ K o s i o l ( K a l k u l a t i o n ) 103]. Sie geht v o n folgender Rechnungsregel aus: 

Anfangsbestand + Zugänge . / . Endbestand (Befund) 
= (rechnerischer) A b g a n g (Verbrauch) 

D i e Be fundrechnung ermöglicht keine T r e n n u n g des Stoffabgangs in einen 
produkt ionsbedingten Stoffverbrauch und in einen Fehlbestand. Ferner besitzt 
sie den N a c h t e i l , daß die E^mpfangsstellen des Stoffes nicht bekannt s ind. Ge le 
gentlich begnügt man sich mit Schätzungen des Endbestandes u n d verzichtet auf 
eine exakte Bestandsfeststellung. 

D i e beschriebenen Erfassungsmethoden unterscheiden sich d u r c h die G e n a u 
igkeit der Erfassung, den Informationsgehalt sowie ihre Einfachhei t und W i r t 
schaft l ichkeit . Daraus leitet sich der Tatbestand ab, daß keineswegs bei allen 
Stoffarten dieselbe Erfassungsmethode anzuwenden ist. Z u r K e n n z e i c h n u n g 
der S tof fgruppen, die aufgrund ihres Wertes unterschiedlich präzise z u erfassen 
s i n d , bedient man sich häufig der sog. A - B - C - A n a l y s e [vgl . G r o c h l a (Mater ia l 
wirtschaft) 29f f . ; Fäßler/Kupsch (Lagerwirtschaft) 236f . ) . 

Z u r E r m i t t l u n g des Stoffaufwands b z w . der Stoffkosten ist neben der men
genmäßigen Verbrauchs- und Bestandserfassung eine B e w e r t u n g der V e r 
brauchs- und Bestandsmengen v o r z u n e h m e n . Für diese B e w e r t u n g stehen mit 
den Einstandspreisen, Durchschni t t spre isen , Festpreisen und anderen Preisen 
mehrere Wertansätze zur A u s w a h l . Bei der einstandspreisbezogenen Bewertung 
w i r d jede Verbrauchsmenge mit ihren tatsächlichen (historischen) Einstands
preisen bewertet. D e r Einstandspreis (Beschaffungspreis, Anschaffungspreis) 
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umfaßt neben d e m Einkaufspre is (Bezugspreis) die unmitte lbaren Bezugsausga
ben (wie A u s g a b e n für Fracht , V e r p a c k u n g u n d Vers icherung) u n d verminder t 
sich u m Preisnachlässe. Soweit die e inzelnen Stoffeingänge nicht getrennt gela
gert werden u n d Einstandspreisänderungen v o n Stoffeingang z u Stoffeingang 
auftreten, ist für eine B e w e r t u n g des Stoffverbrauchs ( u n d der Stoffbestände) die 
Verbrauchsfolge festzulegen. N a c h der jeweil igen Setzung (Konstat ierung) über 
die Verbrauchsfolge unterscheidet m a n das L i f o - , F i f o - u n d H i f o - P r i n z i p ( -Ver-

Lifo-Pnnzip fahren). B e i m L i f o - P r i n z i p (Last i n , first out) w i r d unterstellt , daß die zuletzt 
beschafften Stoffe als erste verbraucht w e r d e n . D e r V e r b r a u c h ist demnach mit 
dem Einstandspreis des letzten Stoffzuganges z u bewerten, während der Be
stand mi t den Einstandspreisen der zuerst gekauften Matera l ien z u bewerten ist. 

Fifo-Pnnzip Das F i f o - V e r f a h r e n (Firs t i n , f irst out) geht d a v o n aus, daß die jeweils ältesten 
Stoffzugänge ( b z w . -bestände) zuerst eingesetzt werden . Für den Stoffver
brauch ist fo lg l i ch der Einstandspreis des am weitesten zurückliegenden Z u g a n 
ges anzusetzen. D e r Stoffendbestand ist b e i m F i f o - P r i n z i p dagegen m i t den E i n 
standspreisen der zuletzt beschafften Matera l ien z u bewerten. D a s H i f o - P r i n z i p 

Hifo-Prinzip (Highest i n , first out) schließlich ist dadurch gekennzeichnet , daß die V e r 
brauchsfolge beschaffungspreisabhängig angenommen w i r d , u n d z w a r werden 
die Stoffe mit dem höchsten Beschaffungspreis zuerst eingesetzt. F ü r die Be
standsbewertung ergibt sich daraus, daß die Bestände mit den niedrigsten E i n 
standspreisen z u bewerten s i n d . 

Anste l le der tatsächlichen Einstandspreise können bei Pre isschwankungen 
auch Durchschnit tspreise verwendet w e r d e n . D i e Feststel lung der D u r c h 
schnittspreise kann entweder für eine Per iode nachträglich oder nach jedem Z u 
gang neu (gewachsene Durchschnit tspreise) durchgeführt w e r d e n . Ferner kann 
man bei der D u r c h s c h n i t t s b i l d u n g den Anfangsbestand u n d die Zugänge ( B u c h 
bestandspreise) oder ledigl ich die Zugänge (Eingangsdurchschnittspreise) z u 
grunde legen. Schließlich können Verbrauchsbewertungen dadurch v o r g e n o m -

Bewertung mit men werden , daß der Materialeinsatz z u Festpreisen bewertet w i r d . D a m i t w i r d 
Festpreisen neben einer Rechnungsvereinfachung auch eine E l i m i n i e r u n g v o n Preiseinflüs

sen angestrebt. A n a l o g z u r M e n g e n s k o n t r a t i o n ist z u r wertmäßigen Erfassung 
des Materialverbrauchs u n d -bestands eine Wer t skont ra t ion b z w . eine M e n g e n -
u n d W e r t s k o n t r a t i o n durchführbar. H i e r b e i w i r d durch Einführung v o n W e r 
ten eine wertmäßige For t schre ibung des gesamten Stoffbereichs v o r g e n o m m e n . 
Welcher Preisansatz gewählt w i r d , hängt wesentl ich v o m R e c h n u n g s z i e l sowie 
v o n der Wirtschaf t l i chkei t u n d Einfachhei t der Stoffrechnung ab. Sowei t ( M e n 
gen- und) Bewertungsdif ferenzen z w i s c h e n der pagatorischen A u f w a n d s r e c h 
n u n g u n d der kalkulator ischen Kos tenrechnung auftreten, s ind Verrechnungs
konten e inzur ichten . 

D i e Stof frechnung hat neben der Erfassung des Verbrauchs u n d der Bestände 
an Stoffen nach A r t , M e n g e u n d W e r t auch die A u f g a b e , die V e r t e i l u n g der 
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Stof fkosten vorzubere i ten . Dies geschieht d u r c h detaillierte A u f z e i c h n u n g e n 
über den Stoffausgang an die verschiedenen Kostenstel len sowie über den Stoff
verbrauch bei der Ers te l lung der einzelnen Erzeugnisse . M i t diesen A n g a b e n 
läßt sich eine Z u o r d n u n g v o n Stoffkosten auf Kostenstel len u n d Kostenträger 
v o r n e h m e n . V o n den Stoffarten werden gewöhnlich Werks tof fe u n d (größere) 
fremdbezogene Tei le den Erzeugnissen unmitte lbar zurechenbar sein, während 
der bewertete V e r b r a u c h an Betriebsstoffen sowie Büromaterial als G e m e i n k o 
sten den Erzeugnissen nur mittelbar zugerechnet werden k a n n . Be i den H i l f s 
stoffen sowie (kleineren) f remdbezogenen Te i len ist z w a r p r i n z i p i e l l eine Z u r e 
chenbarkeit auf einzelne P r o d u k t e gegeben, jedoch w i r d häufig aus Gründen ei
ner Rechnungsvereinfachung auf eine exakte rechnungstechnische E r m i t t l u n g 
verzichtet . D i e H a n d e l s w a r e n können selbst Kostenträger darstellen, so daß 
eine direkte Z u o r d n u n g des Verbrauchs auf diesen Kostenträger möglich ist. 

D i e Stoffrechnung steht als N e b e n b u c h h a l t u n g außer m i t der Betr iebsbuch
hal tung u n d mit der F i n a n z b u c h h a l t u n g auch mit der Beschaffung u n d der L a -
ger(buch)haltung in sachlichem Z u s a m m e n h a n g . Ferner besteht ein weiterer 
Z u s a m m e n h a n g z u r betrieblichen Fert igungsvorbere i tung, da diese i m R a h m e n 
der Fer t igungsplanung die Mater ia lbedarfsplanung u n d i m R a h m e n der F e r t i 
gungssteuerung die Materialberei tste l lung v o r z u n e h m e n hat [vgl . Schweitzer 
(Industriebetriebslehre) 126 f f . ] . 
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E. Gliederung der Kostenrechnungssysteme 

In der betrieblichen Kos tenrechnung w i r d die H ö h e der K o s t e n (und L e i s t u n 
gen) für eine V i e l z a h l v o n wirtschaft l ichen Tatbeständen best immt. Z u r Erfül
lung der verschiedenen Rechnungszie le s ind mehrere Kostenrechnungssysteme 
entwickel t w o r d e n . E i n Kostenrechnungssystem ist dadurch charakterisiert, daß 
es die Bereitstel lung v o n spezifischen K o s t e n i n f o r m a t i o n e n z u m Gegenstand 
hat. D i e A r t der gewonnenen K o s t e n i n f o r m a t i o n e n hängt v o n der Ausprägung 
seiner Rechnungsmerkmale ab. Diese ermöglichen eine G l i e d e r u n g der ver
schiedenen Kostenrechnungssysteme. A l s grundlegende Rechnungsmerkmale 
können der zeit l iche B e z u g der K o s t e n u n d der U m f a n g der Z u r e c h n u n g v o n 
Kos ten auf die Kostenträger angesehen werden . 

N a c h dem zei t l ichen B e z u g der festzustellenden K o s t e n unterscheidet man Zeitlicher Bezug 
zwischen den Systemen der Istkostenrechnune u n d der Plankostenrechnune. der Kosten als 
W i r d eine K o s t e n r e c h n u n g als N a c h r e c h n u n g durchgeführt, dann bildet sie ^"eaerungs-
Tatbestände des v o l l z o g e n e n Unternehmungsprozesses kostenmäßig ab. K o n 
zipiert man die Kos tenrechnung dagegen als V o r r e c h n u n g , so bezieht sie sich auf 
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zukünftige wirtschaft l iche Gegebenheiten. Soweit die K o s t e n r e c h n u n g nur die 
Feststellung der realisierten K o s t e n v o r n i m m t , w i r d sie als Istkostenrechnung 
bezeichnet. D i e Istkostenrechnung verfolgt als Rechnungsz ie l die E r m i t t l u n g 
der faktisch entstandenen K o s t e n . Dagegen sind Plankostenrechnungen durch 
eine V o r r e c h n u n g gekennzeichnet , in welcher die K o s t e n für zukünftige wir t 
schaftliche Sachverhalte best immt w e r d e n . D i e festgelegten P lankosten stellen 
Kostengrößen dar, welche als Steuerungsgrößen vorgegeben w e r d e n . Sie geben 
nicht den tatsächlichen V e r b r a u c h (Istverbrauch) an Kostengütermengen wieder 
[ K o s i o l (Ka lkula t ion) 32]. P lankostenrechnungen umfassen aber nicht nur die 
B e s t i m m u n g v o n Vorgabekos ten . Sie s ind weiter dadurch gekennzeichnet , daß 
die geplanten Kos ten den realisierten K o s t e n gegenübergestellt u n d A b w e i 
chungen zwischen P l a n - u n d Istkosten ermittelt werden. Somit schließen die Sy
steme der Plankostenrechnung eine V o r r e c h n u n g u n d eine N a c h r e c h n u n g ein. 

Bei der P lankostenrechnung können nach dem verfolgten R e c h n u n g s z i e l und 
der Anpassungsfähigkeit an Veränderungen der Kosteneinflußgrößen mehrere 
Erscheinungsformen unterschieden w e r d e n . N a c h dem angestrebten Rech
nungsziel differenziert man die beiden F o r m e n der Prognosekostenrechnung 
(Budgetkostenrechnung) und der Standardkostenrechnung ( N o r m k o s t e n r e c h 
nung) [ K o s i o l (Gegenüberstel lung)] . D i e Prognosekostenrechnung verfolgt das 
Rechnungszie l der Voraussage v o n zukünftig entstehenden K o s t e n . Diese In
formationen bi lden erwartete K o n s e q u e n z e n v o n betrieblichen Güterdisposi
t ionen ab, so daß sie sich als G r u n d l a g e für die P lanung wirtschaft l icher Sach
verhalte eignen. D e r Standardkostenrechnung liegt das Rechnungsz ie l Steue
rung u n d K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses zugrunde . D i e geplanten 
Kos ten werden als N o r m vorgegeben u n d auf der G r u n d l a g e der O p t i m a l - oder 
Normalbeschäftigung best immt. D i e Anpassungsfähigkeit an Veränderungen 
der Kosteneinflußgrößen führt z u r Untersche idung v o n starren u n d flexiblen 
Plankostenrechnungen. Bei starren Plankostenrechnungen werden die Kosten 
für eine bestimmte Ausprägung der Kosteneinflußgröße(n) geplant, während 
bei den Systemen der f lexiblen Plankostenrechnung die K o s t e n für mehrere 
Ausprägungen der Kosteneinflußgröße(n) best immt werden . 

N a c h dem U m f a n g der Z u r e c h n u n g v o n Kosten auf die Kostenträger b z w . 
dem Sachumfang der Kos ten unterscheidet man zwischen den Systemen der 
V o l l k o s t e n r e c h n u n g und der Te i lkos tenrechnung. Bei Vol lkos tenrechnungen 
werden die gesamten Kos ten auf die Kostenträger verteilt. D i e E inze lkos ten 
rechnet man den Kostenträgern direkt z u , während die G e m e i n k o s t e n über die 
Kostenstel lenrechnung den Kostenträgern zugeordnet werden . Te i lkostenrech
nungen sind dadurch gekennzeichnet, daß man nicht die gesamten K o s t e n , son
dern ledigl ich einen T e i l der anfallenden K o s t e n auf die Kostenträger verrechnet. 
Verschiedene Erscheinungsformen der Te i lkostenrechnung ergeben sich nach 
dem U m f a n g der K o s t e n z u r e c h n u n g auf die Kostenträger. M a n differenziert 



Gliederung der Kostenrechnungssysteme 123 

zwischen Tei lkostenrechnungen auf der Basis v o n variablen Kos ten u n d auf der 
Basis v o n rj larivjgii_Einzelkosten. D e n Tei lkostenrechnungen auf der Basis v o n 
variablen Kos ten liegt eine T r e n n u n g der K o s t e n in variable u n d fixe K o s t e n z u 
grunde. A l s variabel bezeichnet man die K o s t e n b z w . Tei le der Gesamtkosten , 
deren H ö h e sich bei V a r i a t i o n einer Kosteneinflußgröße ändert. Dagegen bleibt 
die H ö h e fixer K o s t e n bei der V a r i a t i o n dieser Kosteneinflußgröße konstant . D a 
die Beschäftigung in der K o s t e n r e c h n u n g als wichtigste Kosteneinflußgröße be
trachtet w i r d , führt man in den Tei lkostenrechnungen auf der Basis variabler 
K o s t e n eine T r e n n u n g in beschäftigungsvariable u n d beschäftigungsfixe K o s t e n 
d u r c h . Aufdie^JK^stemräger^weTden ledigl ich beschäftigungsvariable K o s t e n 
einschließlich der variablen G e m e i n k o s t e n zugerechnet. Bestehen lineare Bez ie 
hungen zwischen Kostenhöhe u n d Äusbringungsmenge (d . h . lineare K o s t e n 
funkt ionen) , dann sind die variablen K o s t e n je Ausbr ingungseinhei t konstant. 
In der v o n Paul R iebe l [Einzelkostenrechnung] konz ip ier ten Tei lkostenrech
nung auf der Basis v o n relativen E i n z e l k o s t e n w i r d davon ausgegangen, daß die 
direkte Zurechenbarkeit v o n K o s t e n auf Bezugsgrößen v o n den gewählten Be
zugsgrößen abhängig (d . h . relativ) ist. D u r c h eine geeignete Hierarch ie v o n Be
zugsgrößen gelingt es, alle K o s t e n als E inze lkos ten z u erfassen. D i e erfaßten 
K o s t e n werden an derjenigen Stelle der Bezugsgrößenhierarchie ausgewiesen, an 
der sie gerade noch als E i n z e l k o s t e n erfaßbar s i n d . »Die an irgendeiner Stelle in 
der Bezugsgrößenhierarchie ausgewiesenen K o s t e n s ind dann für die unterge
ordneten Bezugsgrößen Gemeinkosten« [Riebel (Einzelkostenrechnung) 37]. 
A u f eine Schlüsselung der für Kostenträger ausgewiesenen G e m e i n k o s t e n w i r d 
in der Tei lkostenrechnung auf der Basis relativer E inze lkos ten verzichtet . 

Z u den Systemen der Te i lkos tenrechnung können auch Kostenrechnungen 
auf der Basis v o n G r e n z k o s t e n gerechnet werden , sofern man lineare B e z i e h u n 
gen zwischen den Kos ten u n d ihren Bestimmungsgrößen zugrunde legt. Bei 
endlicher (finitesimaler) V a r i a t i o n der Kosteneinflußgröße(n) entsprechen die 
G r e n z k o s t e n dem Verhältnis zwischen den Änderungen der Kostenhöhe und 
der Ausprägung der Kosteneinflußgröße(n) . W i r d z . B . die Beschäftigung var i 
iert, so sind die G r e n z k o s t e n »die zusätzlichen Kosten für die Erste l lung einer 
weiteren Leistungseinheit« [Schmalenbach (Kostenrechnung) 77]. Geht man 
von einer infinitesimalen Betrachtungsweise aus, dann geben die G r e n z k o s t e n 
die Steigung der G e s a m t k o s t e n f u n k t i o n an. Sie werden als erste A b l e i t u n g der 
Gesamtkosten best immt u n d sind die Veränderung an K o s t e n , welche bei i n f i n i 
tesimal kleiner V a r i a t i o n einer oder mehrerer Kosteneinflußgrößen anfällt. Im 
Fal l linearer K o s t e n f u n k t i o n e n sind die G r e n z k o s t e n gleich den variablen K o 
sten pro Stück. D a n n stellt eine Z u r e c h n u n g der Te i lkosten >variable Kos ten pro 
Stück< auf die Kostenträger zugleich eine Z u r e c h n u n g v o n G r e n z k o s t e n dar. 
A u l der A n n a h m e linearer K o s t e n f u n k t i o n e n basiert die Grenzplankos tenrech
nung [Plaut ( G r e n z - P l a n k o s t e n r e c h n u n g ) ; K i l g e r (Plankostenrechnung)] . Des-
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halb kann sie als Grenzkos tenrechnung in die Systeme der T e i l k o s t e n r e c h n u n g 
eingeordnet werden. 

Be i nichtl inearen K o s t e n f u n k t i o n e n s t immen die G r e n z k o s t e n nicht mit den 
variablen K o s t e n pro Stück überein. Sie können höher oder niedriger als die v a 
riablen K o s t e n pro Stück sein u n d ggf. über den Gesamtkosten p r o Stück l iegen. 
D u r c h die G r e n z k o s t e n w i r d stets der Ver lauf der Gesamtkosten gekennze ich
net. Deshalb ist es auch möglich, Kostenrechnungen auf der Basis v o n G r e n z k o 
sten als weiteres Rechnungssystem neben V o l l - u n d Tei lkostenrechnungen auf
zufassen [ K o s i o l (Ka lkula t ion) 179ff.] . Jedoch s ind G r e n z k o s t e n r e c h n u n g e n 
für nichtlineare Abhängigkeiten zwischen der Kostenhöhe u n d ihren Einf luß
größen ledigl ich für einzelne Rechnungsprobleme entwickelt w o r d e n . E i n v o l l 
ständig ausgebautes Rechnungssystem auf der Basis v o n G r e n z k o s t e n existiert 
für nichtlineare K o s t e n f u n k t i o n e n bisher nicht . D a h e r erscheint es gerechtfer
tigt, die Ansätze der Grenzkos tenrechnung i m R a h m e n der T e i l k o s t e n r e c h n u n 
gen z u behandeln. 

Tei lkostenrechnungen lassen sich durch die Berücksichtigung der Le is tungen 
b z w . Erlöse z u einer kalkulator ischen Erfo lgsrechnung ausbauen. D i e D i f f e r e n z 
zwischen den Erlösen u n d den var iab len Kos ten b z w . re lat iven E i n z e l k o s t e n 
heißt Deckungsbeitrag. Entsprechend nennt m a n die z u Erfo lgsrechnungen 
ausgebauten Kostenrechnungssysteme auf der Basis v o n Te i lkos ten D e c k u n g s 
beitragsrechnungen. S o w o h l Istkostenrechnungen als auch P lankos tenrechnun
gen lassen sich als V o l l - oder als Tei lkostenrechnungen aufbauen. Jedoch wer
den Tei lkostenrechnungen üblicherweise als Plankostenrechnungen k o n z i p i e r t . 
N a c h den gekennzeichneten Rechnungsmerkmalen ergibt sich die in A b b i l d u n g 
37 dargestellte G l i e d e r u n g der Kostenrechnungssysteme. A u f der dar in e n t w i k -
kelten Systematik baut die Darste l lung von Systemen der K o s t e n r e c h n u n g i m 
dritten Kapi te l auf. 

Abb. 37: Gliederung der Kostenrechnungssysteme 
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Außer den M e r k m a l e n zei t l icher B e z u g der K o s t e n u n d U m f a n g der K o s t e n 
zurechnung auf Kostenträger können z u r genaueren K e n n z e i c h n u n g u n d z u r 
G l i e d e r u n g v o n Kostenrechnungssystemen weitere M e r k m a l e herangezogen 
werden . N a c h der Bezugsgröße b z w . dem Bezugsinhalt der Kos tenrechnung 
kann zwischen Per iodenrechnungen (Zeitrechnungen) und Stückrechnungen Perioden- und 
differenziert w e r d e n . Per iodenrechnungen best immen die H ö h e der in einer Pe- Stückrechnung 
riode anfallenden K o s t e n für die A r t e n u n d M e n g e n an Kostenträgern der be
trachteten Per iode . In Stückrechnungen w i r d dagegen die Kostenhöhe für eine 
E inhei t eines Kostenträgers festgestellt. Per ioden- u n d Stückrechnungen kön
nen als weitere Systeme der Kos tenrechnung angesehen werden. Be i der P e r i 
oden- wie auch bei der Stückrechnung handelt es sich u m eine Kostenträger
rechnung, welche als Ist- oder P lankostenrechnung u n d auf V o l l - oder T e i l k o 
stenbasis k o n z i p i e r t werden k a n n . Ferner k a n n entsprechend dem W i e d e r h o 
lungscharakter eine U n t e r s c h e i d u n g der Kostenrechnungen i n kont inuier l i che , 
diskont inuier l iche u n d einmalige Rechnungen vorgenommen werden . E i n e tie
fergehende G l i e d e r u n g der Kostenrechnung führt K o s i o l [ (Kalkulat ion) 227ff.] 
nach den M e r k m a l e n zeit l icher A n f a l l , zeit l iche Begrenzung u n d R h y t h m u s der 
Kostenrechnung d u r c h . N a c h dem Wertansatz z u r Bewertung der Verbrauchs
mengen läßt sich die Kos tenrechnung in pagatorische und nichtpagatorische 
Rechnungen gl iedern. Des weiteren kann m a n Periodenrechnungen nach der 
Periodenlänge in kurzfr i s t ige u n d langfristige Rechnungen einteilen. Schließlich 
werden als Gl iederungsmerkmale auch das Rechnungsergebnis , die Dars te l 
lungsform und die Saldierung angeführt [ C h m i e l e w i c z (Erfolgsrechnung) 68; 
Ruf fner (Rechnung) 1500]. 

F. Grundsätze und Richtlinien zur Kostenrechnung 

I. Zwecke von Grundsätzen und Richtlinien zur Kostenrechnung 

Für den A u f b a u der Kostenrechnung und ihre Integration in die betriebliche 
Buchhal tung b z w . das betriebliche Rechnungswesen ist v o n Wissenschaftlern 
und Verbänden sowie v o m Staat eine Reihe v o n Gestal tungsmustern und N o r 
men konzip ier t w o r d e n . D i e E n t w i c k l u n g setzte nach Beendigung des ersten 
Weltkrieges mit der V e r b r e i t u n g der Kostenrechnung e in . Für das Bekanntwer
den und die A n w e n d u n g der Grundsätze und R i c h t l i n i e n haben vornehml ich 
Verbandsempfehlungen sowie staatliche Erlasse gesorgt. D i e E n t w i c k l u n g der 
Kostenrechnung in Deutsch land ist durch staatliche E ingr i f fe geprägt, welche zu 
einer (äußerlichen) E inhe i t l i chke i t der Vol lkostenrechnungssysteme geführt ha-
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ben. Dagegen blieben die neueren Kostenrechnungssysteme auf der Basis v o n 
Te i lkos ten v o n staatlichen Erlassen und v o n Verbandsempfehlungen weitge
hend unberührt. 

M i t den Grundsätzen u n d R i c h t l i n i e n lassen sich unterschiedl iche Z i e l e ver
folgen. A u s betriebswirtschaft l icher Sicht dienen sie unter anderem einer f u n 
dierten A b r e c h n u n g u n d D o k u m e n t a t i o n des Unternehmungsprozesses , einer 
Verbesserung der d u r c h die Unternehmungsrechnung bereitgestellten I n f o r m a 
t ionen, der Rat ional i s ierung u n d M o d e r n i s i e r u n g des betr iebl ichen R e c h 
nungswesens sowie der Er le i chterung v o n Betriebsvergleichen d u r c h ein e i n 
heit l ich gestaltetes Rechnungsinstrument . A u f diese Zie le s ind die betr iebswir t 
schaftl ich mot ivier ten Gesta l tungspr inz ip ien gerichtet, welche v o n den j u r i 
stisch mot ivier ten Grundsätzen ordnungsmäßiger B u c h h a l t u n g u n d B i l a n z i e 
rung ( G o B ) u n d den allgemeinen Buchführungsvorschriften z u unterscheiden 
s ind . A n Zie len aus staatlicher Sicht können insbesondere die Überwachung v o n 
U n t e r n e h m u n g e n , die Er le ichterung von Betriebsvergleichen, die Steigerung 
der betrieblichen Wir tschaf t l i chkei t sowie steuerliche A s p e k t e genannt w e r d e n . 

D i e Zweckmäßigkeit v o n Gestal tungsempfehlungen u n d - r i c h t l i n i e n be
s t immt sich bei der vorhandenen Erscheinungsvielfal t v o n U n t e r n e h m u n g e n 
danach, ob bestimmte Voraussetzungen erfüllt s i n d . A l s V o r a u s s e t z u n g e n k ö n 
nen genannt werden [vgl . Berger (Grundsätze) 647]: 

(1) Vergle ichbarkei t jener Tatbestände, welche die A b r e c h n u n g des U n t e r n e h 
mungsprozesses best immen 

(2) Vergle ichbarkei t der Grundsätze und N o r m e n 
(3) Entsprechender Wissensstand der Betriebswirtschaftslehre 
(4) Interesse u n d Bereitschaft z u r A n w e n d u n g b z w . Be fo lgung bei den U n t e r 

nehmungen 
(5) Geeignete Kontrol lmöglichkeiten zur Überwachung der E i n h a l t u n g v o n 

Erlassen 

Ferner hängt die Zweckmäßigkeit von der Detai l l ier thei t der Grundsätze ab. 
Z u grob gehaltene Gestaltungsgrundsätze u n d A u f b a u r i c h t l i n i e n s i n d wenig 
aussagefähig, während z u tief gegliederte Gestaltungsmuster z u unhandl i chen 
u n d unf lexiblen Rechnungsinstrumenten führen können. 

II. Historische Entwicklung von Grundsätzen und Richtlinien 
zur Kostenrechnung 

Für die Dars te l lung der aufgestellten Grundsätze u n d R i c h t l i n i e n eignet sich 
eine historische Betrachtungsweise. D e r Beginn ihrer A u f s t e l l u n g liegt in der 
Ze i t nach 1918. Im Z u g e der fortschreitenden Industr ia l is ierung v o r d e m ersten 



Grundsätze und Richtlinien zur Kostenrechnung 127 

Schwalenbach 

W e l t k r i e g ist z w a r die F o r d e r u n g nach einem geeigneten Instrument z u r A b 
rechnung des Unternehmungsprozesses erhoben w o r d e n , doch s ind A n g a b e n 
über betriebliche G r ö ß e n u n d die z u ihrer G e w i n n u n g verwendeten A b r e c h 
nungstechniken streng ver traul ich behandelt w o r d e n . 

D i e ersten Bestrebungen u m eine Vere inhe i t l i chung u n d Verbesserung des i n - Entwicklung 
nerbetrieblichen Rechnungswesens gehen auf private Initiative zurück. K e n n - n a c ^ 
ze ichnend für die E n t w i c k l u n g nach 1918 s ind die Herausgabe einer Reihe v o n 
Verbandsempfehlungen, das W i r k e n Eugen Schmalenbachs u n d die gute Z u 
sammenarbeit v o n Wissenschaft u n d Praxis . A n verbandswirtschaft l ichen E m p - Verbands-
fehlungen s ind die D r u c k s c h r i f t e n über Kalkulat ions-Grundsätze u n d M i n d e s t - wirtschaftliche 
preise v o m V e r e i n Deutscher Eisengießereien 1919, über einen G r u n d p l a n der Empfehlungen 
Selbstkostenrechnung u n d die Richt ige Selbstkostenberechnung als G r u n d l a g e 
der Wirtschaf t l ichkei t industr ie l ler U n t e r n e h m u n g e n u n d als M i t t e l z u r Besse
r u n g der Wettbewerbsverhältnisse v o m Ausschuß für wirtschaft l iche Fer t igung 
( A w F ) 1919/1920 sowie über Selbstkostenrechnung ( V o r r e c h n u n g u n d Preis
kalkulat ion) i m Masch inenbau u n d über Se lbs tkos ten-Nachrechung u n d B u c h 
hal tung in Masch inenfabr iken v o m V e r e i n Deutscher Maschinenbauanstalten 
( V D M A ) 1925 h e r v o r z u h e b e n . D i e K o n z i p i e r u n g des Kontenrahmens d u r c h Konzipierung de 
Schmalenbach 1927 ermöglichte die E ingl iederung der Kos tenrechnung in die Kontenrahmens 
B u c h h a l t u n g z u einem geschlossenen Abrechnungssys tem. I m Anschluß daran durch 
brachten die v o m R e i c h s k u r a t o r i u m für Wir tschaf t l i chkei t ( R K W ) gebildeten 
Fachausschüsse v o n 1927 bis 1930 Einheitsbuchführungen für einzelne W i r t 
schaftszweige in Zusammenarbe i t mit den jeweiligen Fachverbänden heraus. 
Diese enthielten u . a. eine K u r z b e s c h r e i b u n g der Branchenproblemat ik bei der 
Per ioden- u n d Stückrechnung, ein empfohlenes Ka lkula t ionsver fahren , K o n 
tenpläne, Kontenverzeichnisse u n d F o r m u l a r e . D i e aufgestellten R i c h t l i n i e n 
waren z u m T e i l k o m p l i z i e r t u n d ließen Wahlmöglichkeiten of fen. D e r 1930 her
ausgegebene N o r m a l - K o n t e n r a h m e n des V D M A war einfacher k o n z i p i e r t . 

D i e E n t w i c k l u n g nach 1933 ist besonders durch staatliche Erlasse u n d E i n - Entwicklung 
griffe charakterisiert. G r u n d l a g e für alle folgenden Veränderungen ist der W i r t - n a c h ¡933 
schaftlichkeitserlaß v o m 11. 11. 1936. In i h m w i r d die Verbesserung des Rech- Wirtschaftlichken 
nungswesens u n d die A u f s t e l l u n g einheitl icher R i c h t l i n i e n für die E r r e i c h u n g er/dß 
einer größtmöglichen Wir tschaf t l i chkei t als w i c h t i g angesehen. A u f diesen Erlaß 
geht die Gründung eines Reichsausschusses für Betriebswirtschaft beim R K W 
zurück. Dieser Ausschuß hat neben dem Erlaß über Grundsätze für B u c h h a i - Grundsätze für 
tungsrichtl inien v o m 11. 11. 1937 eine Reihe weiterer Erlasse vorbereitet . D i e Buchhaltungs-
Buchhaltungsgrundsätze enthielten R i c h t l i n i e n z u r O r g a n i s a t i o n der B u c h h a i - Richtlinien 

tung, den (sog.) Re ichskontenrahmen u n d einen K o n t e n p l a n für Fertigungsbe
triebe als A n w e n d u n g s m u s t e r . Sie bildeten die G r u n d l a g e für die Ausarbe i tung Richtlinien für 
v o n mehr als hundert Branchenkontenrahmen. U m Fragen der Pre i sb i ldung die Preisbildung 
ging es bei den am 15. 11. 1938 herausgegebenen R i c h t l i n i e n für die Pre isb i ldung 
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bei öffentlichen Aufträgen ( R P Ö ) . Sie w u r d e n d u r c h die ebenfalls v o m 
15. 11. 1938 stammenden Leitsätze für die Pre isermit t lung aufgrund der Selbst
kosten bei Le is tungen für öffentliche Auftraggeber ( L S Ö ) ausführlich geregelt. 
Ihnen folgten am 25. 5. 1940 die Leitsätze für die Pre i sermi t t lung aufgrund der 
Selbstkosten bei Bauleistungen für öffentliche Auftraggeber ( L S B Ö ) . D i e Pre is 
ermit t lungsvorschri f ten z u r Pre i sb i ldung auf Kostenbasis nahmen indirekt auf 
die Gesta l tung der K o s t e n r e c h n u n g Einfluß. D i e Leitsätze gingen v o m Anschaf 
f u n g s p r i n z i p aus, erlaubten eine V e r z i n s u n g v o n 4,5 % i m R a h m e n d e s G e w i n n 
zuschlages u n d normier ten das allgemeine U n t e r n e h m e r w a g n i s u n d den G e 
w i n n . E i n Ausschuß des R K W bereitete auch Kostenrechnungsgrundsätze v o r . 
Zunächst erschien am 16. 1. 1939 ein Regierungserlaß über A l l g e m e i n e G r u n d 
sätze der K o s t e n r e c h n u n g ( K R G ) . E r bildete den R a h m e n für eine branchen
weise Spez i f ika t ion u n d behandelte i m K e r n den A u f b a u der K o s t e n r e c h n u n g . 
Ferner gingen die K R G auf die Möglichkeit der V e r r e c h n u n g v o n k a l k u l a t o r i 
schen K o s t e n ein. U n z u r e i c h e n d waren die dort niedergelegten Bewer tungsvor 
schrif ten. D i e K R G w u r d e n d u r c h die A l l g e m e i n e n Regeln z u r industr ie l len K o 
stenrechnung ( K R R ) am 7. 3. 1942 präzisiert. D a b e i w u r d e n besonders einge
hend P r o b l e m e der Kostenerfassung und Kos tenverrechnung sowie der G r u n d 
aufbau der K o s t e n r e c h n u n g als Kostenarten- , Kostenste l len- u n d Kostenträger
rechnung erörtert . D i e K R R behandelten ferner das Verhältnis v o n Kostenrech
nung u n d B u c h h a l t u n g , die V e r b i n d u n g zwischen Kostenträgerrechnung u n d 
Kalkula t ionsver fahren sowie die kurzfr is t ige Er fo lgsrechnung . A l s Branchen
anwendung folgten die Kostenrechnungsr icht l in ien der eisen- u n d metallverar
beitenden Industrie ( K R R M e ) . Sie berücksichtigten die K R R u n d die L S Ö . 

N a c h 1945 ging die weitere E n t w i c k l u n g v o r al lem v o n den Verbänden aus. 
Ihre Ausarbe i tungen lösten die Erlasse des Reichswirtschaftsministers ab. 1949 
brachte ein Arbeitsausschuß industriel ler Verbände Gemeinschaf t s -R icht l in ien 
für die Buchführung ( G R B ) mit einem G e m e i n s c h a f t s - K o n t e n r a h m e n ( G K R ) 
sowie Gemeinschaf t s -R icht l in ien für die K o s t e n - u n d Leis tungsrechnung 
( G R K ) heraus. Diese R i c h t l i n i e n übernahm 1950 der betriebswirtschaft l iche 
Ausschuß des Bundesverbandes der Deutschen Industrie als T e i l I u n d T e i l II 
der Gemeinschaf t s -R ich t l in ien für das Rechnungswesen, A u s g a b e Industrie. 
D i e Grundsätze u n d Gemeinschaf t s -R icht l in ien für die K o s t e n - u n d Leistungs
rechnung enthielten eine G l i e d e r u n g der Kostenarten u n d Kostenstel len und u n 
terschieden zwischen Kostenträgerzeit- u n d Kostenträgereinheitsrechnung. 
Ferner gingen sie auf Fragen der Leistungs- u n d Ergebnisrechnung ein. N e u e 
R i c h t l i n i e n w u r d e n u . a. für die Gießereiindustrie 1949, für die B a u m w o l l w e b e 
reien 1950 sowie für Webereien u n d Strickereien 1955 herausgegeben. D e r jüng
ste Beitrag z u m Rechnungswesen ist der 1971 neu herausgegebene Industrie-
K o n t e n r a h m e n . E r ist d u r c h die strenge T r e n n u n g zwischen F i n a n z - und Be
tr iebsbuchhaltung charakterisiert . 



Kontrollfragen und Übungsaufgaben 129 

Für die Pre isbes t immung bei öffentlichen Aufträgen ist die V e r o r d n u n g über 
P r e i s b i l d u n g bei öffentlichen Aufträgen ( V P Ö A ) v o m 21. 11. 1953 gültig. D i e 
e inzelnen V o r s c h r i f t e n z u r E r m i t t l u n g der Preise auf Selbstkostenbasis s ind in 
den Leitsätzen für die Pre i sermi t t lung aufgrund v o n Selbstkosten (LSP) enthal
ten. D i e L S P erschienen als A n l a g e z u r V P Ö A u n d s ind seit dem 1 .1 . 1954 gül
t ig . D e r erste T e i l der L S P regelt den Gel tungsbere ich u n d die A n f o r d e r u n g e n an 
das Rechnungswesen des Auf t ragnehmers . D e r zweite T e i l legt die Begriffe K o 
sten u n d Selbstkostenpreis fest, erläutert die A r t e n der Pre isermit t lung, be
schreibt die A r t e n der Selbstkostenpreise u n d enthält die Grundsätze für die 
Mengenansätze und die B e w e r t u n g . D e r dritte u n d letzte T e i l behandelt die art
mäßig gegliederten K o s t e n . D i e L S P unterscheiden sich v o n den L S Ö u . a. i m 
A b g e h e n v o m Anschaf fungspre i spr inz ip (Wiederbeschaffungspreise s ind bei 
der Bemessung v o n A b s c h r e i b u n g e n zulässig), i n der V e r r e c h n u n g v o n maximal 
6,5 % Z i n s e n als G e m e i n k o s t e n ( u n d nicht als G e w i n n ) u n d i n der größeren F l e 
xibilität. 

Grundsätze zur 
Preisbildung 
VPÖA 

LSP 

Vergleich 
LSP-LSÖ 

Kontrollfragen und Übungsaufgaben zum I.Kapitel 

A. Gegenstand und Begriff der Kostenrechnung 

1. Welche M e r k m a l e kennze ichnen den Unternehmungsprozeß? 
2. Welche A r t e n v o n Wirtschaftsgütern kann man unterscheiden? 
3. W o r i n unterscheiden sich Repetier- u n d Potentialgüter? 
4. N e n n e n Sie Tei lprozesse des Unternehmungsprozesses u n d die zugehöri

gen G l i e d e r u n g s m e r k m a l e . 
5. Charakter is ieren Sie die K o s t e n - u n d die Leis tungsrechnung u n d verglei

chen Sie diese beiden Rechnungsinstrumente . 
6. Welche M e r k m a l e liegen dem allgemeinen Kostenbegr i f f zugrunde? 
7. Welche Ursachen u n d A r t e n des Güterverbrauchs kann man unterscheiden? 

8. Vergle ichen Sic den pagatorischen u n d den wertmäßigen Kostenbegriff . 

9. Welche Kategor ien v o n Kostenwerten gibt es? 
10. N e n n e n Sie spezielle Kostenbegri f fe u n d geben Sie an, durch welche M e r k 

male sie sich unterscheiden. 
11. W i e werden A u s g a b e n , A u f w a n d u n d Kosten voneinander abgegrenzt? 
12. Welche M e r k m a l e kennzeichnen den allgemeinen Leistungsbegriff? 
13. Charakter is ieren Sie die betriebliche Güterentstehung. 
14. N e n n e n Sie Kategor ien v o n Leistungswerten u n d vergleichen Sie diese mit 

denen der Kostenwerte . 
15. Zählen Sie spezielle Leistungsbegriffe auf u n d untersuchen Sie, inwiewei t es 

entsprechende spezielle Kostenbegri f fe gibt. 
16. Welche Unterschiede bestehen zwischen E i n n a h m e n , Flrtrag und Leistung? 
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B. Rechnungsziele der Kostenrechnung 
17. Welche Rechnungszie le können mit der K o s t e n r e c h n u n g verfolgt werden? 
18. W o r i n unterscheiden sich die E in te i lungen möglicher Rechnungsz ie le e in

zelner A u t o r e n ? 
19. Für welche Bezugsgrößen können die anfallenden K o s t e n ermittelt werden? 

20. Charakter is ieren Sie die Phasen der K o s t e n e r m i t t l u n g . W e l c h e Stufen der 
Kostenrechnung entsprechen den einzelnen Phasen? 

21. Für welche Z w e c k e können die ermittelten Kostengrößen herangezogen 
werden? 

22. Welche Voraussetzungen müssen für eine wissenschaft l ich fundierte P r o 
gnose v o n K o s t e n erfüllt sein? 

23. Führen Sie anhand eines selbstgewählten Beispiels eine Kostenprognose 
d u r c h . 

24. In welcher Weise können Kos tenprognosen nutzbar gemacht werden? 
25. K e n n z e i c h n e n Sie P l a n u n g u n d Steuerung. 
26. Welche W i r k u n g e n hat die Zie lbezogenhei t der P l a n u n g u n d Steuerung für 

die betriebliche Kostenrechnung? 
27. Bei welchen wirtschaft l ichen Gesta l tungsproblemen können Informat ionen 

über K o s t e n u n d Le is tung v o n Bedeutung sein? 
28. K e n n z e i c h n e n Sie das System der pretialen L e n k u n g . 
29. Z w i s c h e n welchen A r t e n der ( K o s t e n - ) K o n t r o l l e kann man differenzieren? 
30. W o r i n unterscheiden sich der Zei tvergle ich u n d der Sol l - I s t -Vergle ich? 
31. Welche Größen best immen die W i r k s a m k e i t der innerbetr iebl ichen K o 

stenkontrolle? 
32. Stellen Sie den innerbetr iebl ichen Kostenvergle ich dem Betriebsvergleich 

gegenüber. 
33. W o d u r c h unterscheiden sich die betr iebswirtschaft l ichen Hers te l lkos ten 

v o n den handels- u n d steuerrechtlichen Herste l lungskosten? 
34. Inwiefern kann die Kos tenrechnung z u r B e s t i m m u n g v o n Entschädigungs

summen beitragen? 

C . Modellcharakter der Kostenrechnung 
35. Welche M e r k m a l e lassen sich z u r A b g r e n z u n g des Model lbegr i f f s heranzie

hen? 
36. Welche Z w e c k e können mit der B i l d u n g v o n M o d e l l e n verfolgt werden? 
37. Welche Wissenschaftsziele k a n n die Betriebswirtschaftslehre anstreben? 
38. Welchen Erkenntnisgehalt haben Beschreibungen wirtschaft l icher Sachver

halte? 
39. K e n n z e i c h n e n Sie die Bestandteile theoretischer Aussagensysteme. 
40. W o r i n unterscheiden sich Erklärungen u n d Prognosen? 
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41 . N e n n e n Sie A n f o r d e r u n g e n , welche an theoretische Aussagen z u stellen 
s i n d . 

42. A u s welchen K o m p o n e n t e n bestehen Entscheidungsmodel le? 
43. Erläutern Sie S t r u k t u r m e r k m a l e v o n M o d e l l e n u n d geben Sie an, welche 

M o d e l l k l a s s e n mit ihrer H i l f e gebildet werden können. 
44. Inwiefern hängen die Wissenschaftsziele v o n M o d e l l e n mit der A l l g e m e i n 

heit u n d d e m Gehal t der Aussagen zusammen? 
45. W e l c h e n Model l charakter besitzt die K o s t e n r e c h n u n g i m H i n b l i c k auf die 

S t rukturmerkmale v o n M o d e l l e n ? 
46. V e r f o l g t die K o s t e n r e c h n u n g ein deskriptives Wissenschaftsziel? 
47. Enthält die K o s t e n r e c h n u n g bei der B e s t i m m u n g der Kostenhöhe kosten

theoretische Elemente? 

D. Stellung und Eingliederung der Kostenrechnung im 
betrieblichen Rechnungswesen 

48. Was versteht man unter d e m betriebl ichen Rechnungswesen? 
49. V o n welchen G r ö ß e n hängt die Gesta l tung des Rechnungswesens ab? 
50. W i e gliedert sich das betriebliche Rechnungswesen nach dem K o n t e n r a h -

menerlaß v o n 1937? 
51. N e n n e n Sie mehrere E inte i lungen des Rechnungswesens u n d vergleichen 

Sie diese. 
52. W i e k a n n das Rechnungswesen nach den M e r k m a l e n Rechnungsart , R e c h 

nungszei tpunkt u n d Rechnungsins trument gegliedert werden? 
53. Was versteht man unter einer B i lanz? W o d u r c h w i r d die Ausgeglichenheit 

der B i l a n z erreicht? 
54. W o r i n unterscheidet sich die Kos tenrechnung v o n der Bi lanzrechnung? 
55. Welche Bedeutung hat die als N a c h r e c h n u n g u n d V o r r e c h n u n g durchge

führte F inanzrechnung? 
56. G e b e n Sie Unterschiede z w i s c h e n der Kostenrechnung u n d der F i n a n z 

rechnung an. 
57. Was versteht man unter einem Kontenrahmen? Welches Verhältnis besteht 

zwischen K o n t e n r a h m e n u n d K o n t e n p l a n ? 
58. W i e läßt sich die B u c h h a l t u n g gliedern? 
59. Welche A r t e n der V e r b i n d u n g v o n F i n a n z - u n d Betr iebsbuchhaltung gibt 

es? 
60. Welche Klassen weisen der bisherige Gemeinschaf tskontenrahmen und der 

neue I n d u s t r i e - K o n t e n r a h m e n aus? 
61. K e n n z e i c h n e n Sie das reine E insys tem u n d geben Sie die z u m Periodenab

schluß notwendigen B u c h u n g e n an. 
62. D i s k u t i e r e n Sie die Zweckmäßigkeit u n d A n w e n d b a r k e i t des Einsystems. 
63. In welcher Weise kann die Betr iebsbuchhal tung ausgesondert werden? 
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64. W i e kann die Betr iebsbuchhal tung i m ergänzten E i n s y s t e m durchgeführt 
werden? 

65. W o d u r c h unterscheidet sich das E insys tem v o m Z w e i s y s t e m ? 
66. Inwiefern k o m m t der neue I n d u s t r i e - K o n t e n r a h m e n d e m Z w e i s y s t e m ent

gegen? 
67. W o r i n unterscheidet sich das Spiegelbildsystem v o m Ubergangssystem? 
68. Erörtern Sie die A n w e n d b a r k e i t und die Zweckmäßigkeit v o n Zweisys te 

m e n . 
69. Welche Gründe sprechen für eine B i l d u n g v o n N e b e n r e c h n u n g e n ? 
70. N e n n e n Sie den Gegenstand u n d die A u f g a b e n der betr iebl ichen A n l a g e n 

rechnung. 
71. Welche U r s a c h e n können für die W e r t m i n d e r u n g v o n Anlagegütern maß

geblich sein? 
72. Welche A r t e n v o n Abschre ibungen werden unterschieden? 
73. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen der W e r t m i n d e r u n g u n d der 

A r t der A b s c h r e i b u n g bei Anlagegütern? 
74. Welche Größen s ind für die Bemessung der Abschreibungshöhe festzule

gen? 
75. Welche Schwierigkei ten gibt es bei der B e s t i m m u n g der N u t z u n g s d a u e r v o n 

Anlagegütern? 
76. Welche A r t e n v o n Abschre ibungsquoten lassen sich unterscheiden? 
77. W i e lauten die B u c h u n g e n bei bi lanziel ler u n d kalkulator ischer A b s c h r e i 

bung? 
78. W i e kann die Anlagenrechnung organisatorisch durchgeführt werden? 
79. Erörtern Sie die A u f g a b e n der L o h n - u n d Gehal t s rechnung. 
80. Welche L o h n f o r m e n k a n n man unterscheiden? 
81. W i e läuft die L o h n - u n d Gehal tsrechnung ab? 
82. W i e läßt sich die L o h n - u n d Gehaltsrechnung organisatorisch durchführen? 
83. Welche A r t e n v o n Stoffen können durch eine Stoffrechnung erfaßt werden ? 
84. W a n n w i r d eine Bestandsrechnung der Stoffe notwendig? 
85. Welche A u f g a b e n hat eine Stoffrechnung z u erfüllen? 
86. K e n n z e i c h n e n Sie die Befundrechnung. 
87. Welche Konstat ierungen über die Verbrauchsfolge kennt m a n , u n d wie 

w i r k e n sie sich auf die Bewertung der Verbrauchs- u n d Bestandsmengen 
aus? 

88. Welche Preise können z u r Bewertung des Stoffverbrauchs herangezogen 
werden? 

E. Gliederung der Kostenrechnungssysteme 
89. Welche M e r k m a l e können der G l i e d e r u n g v o n Kostenrechnungssystemen 

zugrunde gelegt werden? 
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90. Kennzeichnen Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen Ist- und Plan
kostenrechnungen. 

91. Welche Erscheinungsformen der Plankostenrechnung gibt es? 
92. Vergleichen Sie die Vollkostenrechnung mit der Teilkostenrechnung. 
93. Welche Formen von Teilkostenrechnungen unterscheidet man? 
94. Wie lassen sich Grenzkostenrechnungen in die Gliederung der Kostenrech

nungssysteme einordnen? 

F. Grundsätze und Richtlinien zur Kostenrechnung 
95. Welche Ziele können mit der Konzipierung von Grundsätzen und Richtli

nien verfolgt werden? 
96. Nennen Sie Bestimmungsgründe für die Zweckmäßigkeit von Grundsätzen 

und Richtlinien. 
97. Durch welche Merkmale ist die Entwicklung nach 1918 charakterisiert? 
98. Welche wesentlichen Normen sind nach 1933 her?usgegeben worden? 
99. Welche Unterschiede bestehen zwischen den LSP und den L S Ö ? 

Die wichtigsten Definitionen, weitere. Fragen und Antworten sowie 
Aufgaben und Lösungen zum 1. Kapitel »Grundlagen der Kosten
rechnung« finden Sie im Arbeitsbuch zu den Systemen der Kostenrech
nung auf den Seiten 9 bis 52. 
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2. Kapitel: Kostenerfassung und 
Kostenverteilung in 
Kostenrechnungssystemen 

A. Prinzipien der Erfassung und Verteilung von Kosten 

I. Prinzipien der Kostenerfassung 

D i e Kostenerfassung w i r d in der Kostenartenrechnung vorgenommen und 
bildet die G r u n d l a g e der betr iebl ichen Kostenrechnung. Sie dient d a z u , die 
H ö h e der Kosten bei ihrer Ents tehung z u ermit te ln . H i e r z u sind einerseits die 
mengenmäßigen Güterverbräuche z u messen u n d andererseits ihre jeweiligen 
Wertansätze z u bes t immen. D i e E r m i t t l u n g des Wertansatzes stellt nur dann ei
nen Meßvorgang dar, w e n n der Verbrauch mit realisiert pagatorischen Preisen 
bewertet w i r d und die K o s t e n damit auf beobachtbare Ausgaben zurückgeführt 
werden. D i e ermittelten Kostenzahlen müssen den tatsächlichen sachzielbezo-
genen Güterverbrauch abbi lden. A n diesen Meßvorgang ist eine Reihe v o n A n 
forderungen zu stellen, da v o n i h m die Zuverlässigkeit u n d die Verwendbarke i t 
der Kos ten informat ionen abhängen. 

D i e grundlegende A n f o r d e r u n g an die Kostenerfassung besteht in der Iso
morphic (Strukturgleichheit ) zwischen den realen Gegebenheiten u n d den_er-
mit te l tcn K o s t e n z a h l e n . Sie gi l t für alle R e a l m o d e l l e . A l s weitere g r u n d 
sätzliche B e d i n g u n g für R e a l m o d e l l e tr i t t das P r i n z i p der intersubjekt iven 
Überprüfbarkei t h i n z u . Entsprechend dieser F o r d e r u n g muß bei der E r m i t t 
lung von Kosten für vie le fachkundige Personen die Möglichkeit bestehen, 
den Meßvorgang nachzuprüfen. Für die Kostenerfassung bedeutet dies, daß 
die einzelnen Güterverbräuche sowie die gezahlten'Preise durch Belege nach
gewiesen werden müssen. 

Während die P r i n z i p i e n der I somorphic u n d der intersubjektiven Überprüf
barkeit die Zuverlässigkeit der Kostenzahlen gewährleisten sol len , s ind die f o l 
genden A n f o r d e r u n g e n auf die Verwendbarke i t der Kos ten in format ionen aus
gerichtet. H i e r z u gehören die P r i n z i p i e n der Vollständigkeit , der Genauigkei t 
und der Aktualität der Kostenerfassung. Sie besagen, daß die entstandenen K o 
sten möglichst vollständig erfaßt werden sowie den erforderl ichen G r a d an G e 
nauigkeit aufweisen so l len . Ferner muß ihre Erfassung so rechtzeit ig erfolgen, 
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daß sie für relevante Entscheidungen ausgewertet werden können. Be i diesen 
A n f o r d e r u n g e n geht es vielfach jedoch nicht u m eine höchstmögliche Erfüllung, 
wei l die Kostenerfassung auch dem P r i n z i p der Wir tschaf t l i chke i t genügen so l l . 
D e r G r a d an Vollständigkeit , Genauigke i t u n d Aktualität der Kostenerfassung 
ist v o n den V e r w e n d u n g s z w e c k e n der K o s t e n i n f o r m a t i o n e n abhängig. B e i 
spielsweise ist es oft nicht n o t w e n d i g , jeden V e r b r a u c h an Kle ins tmater ia l oder 
geringfügige Pre isschwankungen sofort u n d genau festzustellen. D e r Erfas
sungsgenauigkeit s ind auch G r e n z e n gesetzt, wenn z . B . Güterverbräuche tech
nisch nicht meßbar s ind oder Tagespreise nicht ermittelt werden können [Riebel 
(Einzelkostenrechnung) 27]. 

D i e Kostenerfassung hat ferner die A u f g a b e , die entstehenden K o s t e n for t lau
fend u n d nach einheit l ichen Ges ichtspunkten z u messen. D a b e i muß das System 
der Kostenartenrechnung flexibel sein, so daß auch neu auftretende V e r b r a u c h s 
vorgänge erfaßt werden können. 

A n die Erfassung der K o s t e n i m R a h m e n der Kostenar tenrechnung können 
weitere A n f o r d e r u n g e n gestellt werden , die v o n den in der anschließenden K o 
stenstellen- u n d Kostenträgerrechnung verfolgten Rechnungsz ie len stark beein
flußt werden . Gegenstand der Kostenartenrechnung ist neben der M e s s u n g der 
einzelnen Güterverbräuche und der realisierten Preise das Zusammenfassen und 
G r u p p i e r e n der ermittelten Zahlen z u verschiedenen Kostenarten . D a b e i ist z u 
fordern , daß diese G l i e d e r u n g in Kostenarten i m H i n b l i c k auf die Rechnungs
ziele v o n Kostenstel len- u n d Kostenträgerrechnung erfolgt. Ferner w i r d die Be
dingung aufgestellt, die K o s t e n jeweils bei den Größen z u erfassen, denen sie d i 
rekt zurechenbar s ind [Riebel (Einzelkostenrechnung) 36ff. u n d 135ff .] . 
Zusätzlich können die P e r i o d e n z u o r d n u n g u n d der Ausgabencharakter der K o 
sten schon bei ihrer Erfassung angegeben werden . H i e r d u r c h w i r d gekenn
zeichnet, inwiewei t die erfaßten Kos ten best immten Abrechnungszeiträumen 
eindeutig zugeordnet werden können u n d inwiewei t sie k u r z - , mi t te l - b z w . 
langfristig oder überhaupt nicht mit Ausgaben verbunden s i n d . Außerdem ist 
der G r u n d s a t z der einmaligen Erfassung jeder Kostenart z u beachten. 

II. Prinzipien der Kostenverteilung 

\bhängigkeit der D i e erfaßten Kos ten werden in der Kostenstel len- und der Kostcnträgerrech-
\ ertedungs- nung auf Kostenstel len b z w . Kostenträger verteilt . Diese Kostenver te i lung kann 

nach unterschiedlichen P r i n z i p i e n v o r g e n o m m e n werden. D a b e i hängt die 
W a h l des jeweiligen Ver te i lungspr inz ips von dem verfolgten Rechnungszie l ab. 
D a mehrere Rechnungsziele vielfach nicht durch dieselbe Verte i lungsrechnung 
erfüllbar s i n d , kann es erforderl ich sein, auf der Grundlage verschiedener V e r 
te i lungsprinzipien mehrere Rechnungen durchzuführen. 
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1. Das Verursachungsprinzip 

E i n wichtiges P r i n z i p der Kostenver te i lung ist das V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p . 
Dieses P r i n z i p w i r d in der Betriebswirtschaftslehre unterscTiiedlich weit def i 
niert. D i e enge Fassung besagt, daß die K o s t e n den Ausbringungsgütern b z w . 
Leis tungen zugeordnet werden müssen, welche sie als Zweckursache b e w i r k t 
haben [ K o s i o l (Kostenrechnung) 29]. In dieser Fassung w i r d das P r i n z i p als z u 
eng e m p f u n d e n , we i l es nur den wi l l en t l i chen Güterverbrauch umfaßt u n d nur 
die Ausbringungsgüter als mögliche U r s a c h e n nennt. Anste l le dieses K o s t e n 
verursachungsprinzips i m engeren Sinne werden daher andere P r i n z i p i e n vorge
schlagen. K o s i o l betrachtet die Leistungsbezogenheit als grundsätzliches V e r t e i 
lungspr inzip der K o s t e n r e c h n u n g [ K o s i o l (Kostenrechnung) 29 u n d 142ff .] . Sie 
findet ihren konkre ten A u s d r u c k i m K o s t e n e i n w i r k u n g s p r i n z i p . A u f g r u n d des 
K o s t e n e i n w i r k u n g s p r i n z i p s s ind die Güterverbräuche als W i r k u r s a c h e n z u ver
stehen, ohne die Ausbringungsgüter b z w . Leis tungen nicht zustande k o m m e n . 
Entsprechend diesem P r i n z i p muß die Kostenver te i lung so erfolgen, daß jeder 
Güterentstehung die bewerteten Güterverbräuche zugeordnet werden , ohne de
ren E i n w i r k u n g sie nicht hervorgebracht w o r d e n wäre. D i e Ausbringungsgüter 
b z w . Leistungen stellen das Ergebnis eines Produkt ionsprozesses dar u n d s ind 
nach ihrer A r t , der Per iode u n d d e m B e z i r k z u kennzeichnen. A l s Bezugsbasen 
der Kostenverte i lung lassen sich deshalb die M e r k m a l e Leistungsart , Leistungs
periode u n d Leis tungsbezirk heranziehen. E ine andere E r w e i t e r u n g des engen 
Kostenverursachungsprinzips w i r d v o n E h r t vorgeschlagen. E r vertritt die A n 
sicht, daß entsprechend einem F i n a l p r i n z i p auf jede Le is tung diejenigen Kos ten 
z u verteilen s i n d , »die u m dieser L e i s t u n g w i l l e n bewußt in K a u f genommen 
w o r d e n sind« [Ehrt (Zurechenbarkeit) 30]. 

In seiner weiten Fassung besagt das V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p , daß die K o s t e n 
den auf sie e inwirkenden Einflußgrößen zuzurechnen s ind . Be i diesen Einfluß
größen kann es sich nicht nur u m P r o d u k t m e n g e n , sondern auch u m Zei ten wie 
Arbe i t s - oder Maschinens tunden , u m Intensitäten, Losgrößen u n d dergleichen 
handeln [ R u m m e l (Kostenrechnung) 17; K i l g e r (Plankostenrechnung) 328]. 
M a n geht bei dieser Überlegung davon aus, daß sich die H ö h e der K o s t e n auf
grund empirischer Gesetzmäßigkeiten ergibt. G r u n d l a g e der Kostenverte i lung 
bi lden daher die nomologischen H y p o t h e s e n der Kostentheor ie . Diese H y p o 
thesen sind als K o s t e n f u n k t i o n e n formul ier t u n d bi lden die regelmäßigen Bezie
hungen zwischen den K o s t e n einer P r o d u k t i o n s p e r i o d e u n d ihren Bes t im
mungsgrößen ab. 

E i n e K o s t e n v e r t e i l u n g entsprechend dem K o s t e n v e r u r s a c h u n g s p r i n z i p i m 
weiteren Sinne läßt sich a n h a n d des Schemas der wissenschaft l ichen E r k l ä 
rung verdeut l ichen [ v g l . H e m p e l / O p p e n h e i m (Studies) 2 4 7 ] . N a c h diesem 
Schema spricht m a n v o n der wissenschaft l ichen Erk lärung eines Tatbestan-
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des, w e n n er aus einer R e i h e v o n A n t e c e d e n s - ( o d e r R a n d - ) B e d i n g u n g e n u n d 
mindestens einer Gesetzmäßigkei t logisch deduzierbar ist. H i n s i c h t l i c h der 
K o s t e n bedeutet dies, d a ß ein best immter Kos tenbet rag (z. B . die P e r i o d e n 
kosten K t ) aus einer kostentheoretischen Aussage (z. B . der K o s t e n f u n k t i o n 
K = f ( x ) = 500 + 10x) d u r c h die E i n s e t z u n g k o n k r e t e r B e d i n g u n g e n ( z . B . 
x t = 2000) ablei tbar ist [ v g l . A b b i l d u n g 3 8 ] . 
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Abb. 38: Erklärung eines Kostenbetrags entsprechend dem Schema wissenschaft
licher Erklärung 

G e s e t z m ä ß i g k e i t K o s t e n f u n k t i o n : K = f (x) = 5 0 0 - f 10 x 

A n t e c e d e n s b e d i n g u n g P r o d u k t m e n g e : x t = 2 0 0 0 

G e s a m t k o s t e n in P e r i o d e t : K t = 5 0 0 + 1 0 - 2 0 0 0 

= 2 0 5 0 0 

A l s verursachende G r ö ß e n der Gesamtkosten können alle unabhängigen V a 
riablen der K o s t e n f u n k t i o n angesehen w e r d e n . Sie werden als die B e s t i m m u n g s 
größen der K o s t e n u n d damit als Kosteneinflußgrößen interpretiert . Ihre k o n 
krete Ausprägung k o m m t in den Antecedensbedingungen z u m A u s d r u c k . D i e 
V e r t e i l u n g der K o s t e n entsprechend der weiten Fassung des Kos tenverursa 
chungspr inzips setzt demnach die K e n n t n i s der kostentheoretischen Z u s a m 
menhänge voraus. 

2 . Das Identitätsprinzip 

N a c h Riebe l kann die Ents tehung v o n Leistungsgütern nicht als U r s a c h e der 
Kosten interpretiert w e r d e n . V i e l m e h r seien s o w o h l der Güterverbrauch als 
auch die Entstehung v o n Leistungsgütern W i r k u n g e n des Einsatzes aller P r o 
dukt ions faktoren [Riebel (Einzelkostenrechnung) 32, 86 u n d 272]. D e r 
kombin ier te Einsatz der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n unter technologisch best immten 
Bedingungen stelle eine Ursache dar, die z w e i W i r k u n g e n hervorrufe . Sie führe 
einerseits z u m V e r z e h r b z w . z u r Inanspruchnahme der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n 
u n d andererseits z u r Ers te l lung des P r o d u k t s b z w . Produktbündels . D e r E i n 
satz v o n P r o d u k t i o n s f a k t o r e n beruht nach Riebel auf Entsche idungen. E r ver
tritt die A n s i c h t , daß die Kos ten best immten Leistungen nur dann zugerechnet 
werden können, w e n n K o s t e n u n d Leis tungen durch dieselbe E n t s c h e i d u n g 
ausgelöst werden . »Die Zurückführbarkeit auf dieselbe, identische Entsche i -

Identitätspnnzip dung (>Identitätsprinzip<) ist das allein maßgebliche K r i t e r i u m . . . « [Riebel ( E i n 
zelkostenrechnung) 32]. 

E i n Vergle ich zwischen dem V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p in seiner weiten Fassung 
u n d dem Identitätsprinzip zeigt, daß jeweils andere U r s a c h e - W i r k u n g s J K e t t e n 
gebildet werden . B e i m V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p i m weiteren Sinne werden die K o -



Prinzipien der Erfassung und Verteilung von Kosten 139 

steneinflußgrößen als U r s a c h e n des Güterverbrauchs interpretiert . D i e k o n 
krete Ausprägung dieser G r ö ß e n als unabhängige V a r i a b l e n der K o s t e n f u n k t i o n 
w i r d d u r c h Entscheidungen festgelegt. A l s eine wesentliche Kosteneinflußgröße 
w i r d in der Regel das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m i n seiner art- u n d mengenmäßigen 
Zusammensetzung sowie ze i t l i chen V e r t e i l u n g angesehen. D i e Entscheidung 
für ein bestimmtes P r o d u k t i o n s p r o g r a m m u n d die Entscheidungen über die 
Ausprägungen der anderen unabhängigen V a r i a b l e n der K o s t e n f u n k t i o n b i lden 
die U r s a c h e n der K o s t e n . A u s der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n läßt sich herleiten, w e l 
che Gütermengen z u r Ers te l lung eines geplanten P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s ein
zusetzen u n d z u k o m b i n i e r e n s i n d . D a m i t ergeben sich aus der Entsche idung für 
ein bestimmtes P r o d u k t i o n s p r o g r a m m Entscheidungen über den Gütereinsatz 
u n d den V o l l z u g der Produkt ionsprozesse . D i e K o m b i n a t i o n der Einsatzgüter 
in den P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n führt z u r E r z e u g u n g des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s . 
Das tatsächlich erstellte P r o d u k t i o n s p r o g r a m m st immt mi t dem geplanten über
e in , w e n n die zugrunde gelegte P r o d u k t i o n s f u n k t i o n die realen I n p u t - O u t p u t -
Beziehungen strukturgle ich abbildet . Ferner entstehen d u r c h den Gütereinsatz 
K o s t e n . A l s eine wesentliche Ursache der K o s t e n ist demnach die Entscheidung 
für ein geplantes P r o d u k t i o n s p r o g r a m m u n d nicht das tatsächlich erzeugte P r o 
gramm anzusehen. Für das Kostenverursachungspr inz ip erhält man also die in 
A b b i l d u n g 39 a dargestellte U r s a c h e - W i r k u n g s - K e t t e . A u s dem Identitätsprin
z i p ergibt sich hingegen die in A b b i l d u n g 39 b wiedergegebene U r s a c h e - W i r 
kungs-Ket te [Riebel (Einzelkostenrechnung) 32]. A l s grundlegende Ursache 
w i r d die Entsche idung über die K o m b i n a t i o n der Einsatzgüter angesehen. Es 
w i r d nicht untersucht, w o v o n diese Entsche idung abhängig ist. 

Vergleich zwische 
I dentitätsprinzip 
und Verursachung 
prinzip 

Abb. 39: Die Ursache-Wirkungs-Ketten a) nach dem Verursachungsprinzip im weiteren 
Sinne und b) nach dem Identitätsprinzip 
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3. Das Proportionalitätsprinzip 

Definition des 
Proportionalitäts

prinzips 

Maßgrößen der 
Kostenverteilung 

Verursachungs
gemäße Kosten

teilung mit dem 
Proportionalitäts

prinzip 

Eine Reihe v o n K o s t e n läßt sich den Kostenste l len u n d den Kostenträgern 
nicht direkt zurechnen. M a n nennt sie (Kostenstel len- b z w . Kostenträger-) 
G e m e i n k o s t e n . F ü r ihre V e r t e i l u n g auf Kostenstel len u n d Kostenträger w i r d 
vielfach das Proportionalitätsprinzip angewandt. Dieses P r i n z i p besagt in bezug 
auf die Kostenste l lenrechnung, daß die G e m e i n k o s t e n p r o p o r t i o n a l z u be
st immten Bezugs- oder Maßgrößen auf die Kostenstel len z u verteilen s i n d . 
D u r c h diese Maßgrößen müssen die Leis tungen der Kostenste l len gemessen 
werden können. Sofern es nicht möglich ist, die Verbrauchsmenge eines einheit
l ichen Einsatzgutes in einer Stelle d i rekt z u messen, »müssen die gewählten 
Maßgrößen die Leis tungen der Kostenste l len derart widerspiege ln , daß sie z u 
den Stellenkosten p r o p o r t i o n a l verlaufen u n d als A u s d r u c k der Stellenleistungen 
benutzt werden können« [ K o s i o l (Ka lkula tor i sche Buchhal tung) 315]. M i t H i l f e 
der Maßgrößen werden die G e m e i n k o s t e n auf Kostenstel len geschlüsselt. D a h e r 
nennt man sie auch Schlüsselgrößen. 

Für eine Ver te i lung v o n Stellenkosten auf Kostenträger fordert das P r o p o r 
tionalitätsprinzip, für jede Stelle eine Basis z u wählen, »die sich p r o p o r t i o n a l z u 
den Stellenkosten verhält b z w . deren G r ö ß e und Veränderung verhältnisgleich 
den G e m e i n k o s t e n ist« [ M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 389]. A l s Maßgrößen der 
Ver te i lung auf Kostenstel len u n d Kostenträger können s o w o h l Mengenschlüssel 
wie Zähl- , Z e i t - , R a u m - u n d Gewichtsgrößen sowie technische Maßgrößen als 
auch Wertgrößen wie U m s a t z - , E ins tands- , Bestands-, K o s t e n - u n d V e r r e c h 
nungsgrößen verwendet werden [ K o s i o l (Kalkula tor i sche Buchhal tung) 317]. 
Ferner lassen sich einfache oder kombin ier te Schlüssel b i l d e n . 

M i t dem P r ^ o r t i o n a h m i r ^ n n z j p w i r d eine verursachungsgemäße V e r t e i l u n g 
ang£SHebt [Schmalenbach (Kostenrechnung) 360; R u m m e l (Kostenrechnung) 

' 1 7 f f . ; M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 389]. Dies bedeutet, daß mit den gewählten 
Schlüsselgrößen entweder die Ausprägungen der Kosteneinflußgrößen jeweils 
direkt meßbar oder daß sie bei einer indirekten M e s s u n g p r o p o r t i o n a l z u den 
Ausprägungen der Kosteneinflußgrößen sein müssen. I m F a l l einer indirekten 
Messung muß das Gesetz der Austauschbarkei t v o n Maßgrößen erfüllt sein, 
nach dem man »den Maßstab für irgendeine G r ö ß e durch einen anderen Maß
stab ersetzen (kann), wenn die Maßstäbe untereinander p r o p o r t i o n a l sind« 
[ R u m m e l (Kostenrechnung) 5 ; i . O . gesperrt]. Ferner setzt eine verursachungs
gemäße Kostenverte i lung voraus, daß alle Kosteneinflußgrößen berücksichtigt 
werden. Schließlich ist eine propor t iona le V e r t e i l u n g nur verursachungsgemäß, 
sofern die K o s t e n f u n k t i o n e n einen linearen Ver lauf aufweisen. Spaltet man bei 
linearen K o s t e n f u n k t i o n e n den in bezug auf die unabhängige V a r i a b l e konstan
ten Betrag ab, so verlaufen die restlichen K o s t e n p r o p o r t i o n a l z u r Ausprägung 
der Kosteneinflußgröße u n d damit auch p r o p o r t i o n a l z u ihrer ( indirekten) 
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M a ß g r ö ß e . R u m m e l rechtfertigt die Unters te l lung linearer K o s t e n f u n k t i o n e n 
mit Gründen der Praktikabilität u n d der A n n a h m e , daß sich nichtlineare F u n k 
t ionen ohne a l lzu große Fehler für Tei lbereiche linearisieren lassen [ R u m m e l 
(Kostenrechnung) 18 f . ] . 

4. Das Leistungsentsprechungsprinzip 

H e l m u t K o c h vertritt die M e i n u n g , daß s o w o h l die K o s t e n als auch die er
zeugten Leistungsmengen Elemente desselben Handlungsprozesses seien u n d 
z w i s c h e n ihnen keine Kausa lbez iehung bestehe. A u s diesem G r u n d lehnt er die 
A n w e n d u n g des Verursachungspr inz ips ab [ K o c h (Kostenrechnung) 100ff.] . 
Statt dessen schlägt er eine V e r t e i l u n g der Gesamtkosten entsprechend dem 
>Prinzip der E r m i t t l u n g leistungsentsprechender Gesamtkostenziffern< oder 
Leis tungsentsprechungsprinzip v o r . N a c h seiner A n s i c h t läßt sich nur eine Be
z i e h u n g z w i s c h e n den Gesamtkosten einer U n t e r n e h m u n g b z w . Per iode u n d 
der Gesamthei t ihrer Leistungseinheiten konstatieren. Das Leistungsentspre
c h u n g s p r i n z i p gibt an, wie die Gesamtkosten auf die einzelnen Leistungseinhei
ten verteilt werden sol len. E r verlangt, »die den verschiedenen Leistungseinhei
ten z u z u o r d n e n d e n Gesamtkostenantei le nach der Größenrelat ion zwischen 
den Leistungseinheiten z u bemessen derart, daß (als A n t e i l e an der Gesamtle i 
stung) gleich große 7"Leistungseinheiten gleiche Kostenantei le , dagegen (als A n 
teile an der Gesamtleistung) umfangreicheren Leistungseinheiten größere K o 
stenanteile als kleineren Leistungseinheiten zugewiesen werden . . . « [ K o c h ( K o 
stenrechnung) 102]. 

Bei homogenen Leis tungen läßt sich der Kostenantei l jeder Leistungseinheit 
ohne Schwier igkei ten ermitte ln . Dagegen muß nach K o c h bei heterogenen L e i 
stungen für die Kostenstel len jeweils ein fiktives G e s a m t p r o d u k t gebildet wer
den. Das G e s a m t p r o d u k t einer Kostenstelle ist d u r c h eine Schlüsselgröße z u 
messen, die nach dem >Kostenstreuungsprinzip< ausgewählt w i r d . D a b e i handelt 
es sich u m die Schlüsselgröße, bei welcher die Schwankungen der Gemeinkos ten 
für alternative Auftragszusammensetzungen m i n i m a l s i n d . So w i r d nach K o c h 
ein höchstmöglicher G r a d an Genauigkei t der Kos tenrechnung erreicht. 
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Wahl der Schlüs 
große nach dem 
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5. Das Durchschnittsprinzip 

Ist eine verursachungsgemäße Kostenverte i lung nach dem Proportionalitäts- Anwendbarkeit 
p r i n z i p nicht durchführbar, w i r d in vielen Fällen das D u r c h s c h n i t t s p r i n z i p an- un^ Zweck des 
gewandt. D i e G e m e i n k o s t e n werden durchschni t t l i ch auf die Leistungseinhei
ten oder auf sonstige Bezugsgrößen aufgeteilt. Jeder Leistungseinheit oder jeder 
Einhei t der Bezugsgröße w i r d derselbe Kostenbetrag zugerechnet. Be i den ge
wählten Bezugsgrößen kann es sich ebenfalls u m M e n g e n - oder u m Wertgrößen 

Durchschnitts
prinzips 
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handeln . D i e V e r t e i l u n g der G e m e i n k o s t e n erfolgt dabei p r o p o r t i o n a l . J edoch 
w i r d i m Gegensatz z u m Proportionalitätsprinzip keine verursachungsgemäße 
Kostenver te i lung angestrebt. 

6. Das Tragfähigkeitsprinzip 

E i n weiteres V e r t e i l u n g s p r i n z i p , mit d e m keine verursachungsgemäße Z u 
rechnung angestrebt w i r d , besteht i m Tragfähigkeits- oder D e c k u n g s p r i n z i p . Es 

Anwendbarkeit kann A n w e n d u n g f i n d e n , w e n n eine Kostenver te i lung nach d e m V e r u r s a -
> Tragfähigkeits- chungspr inz ip nicht möglich ist. Ferner w i r d es i m H i n b l i c k auf preispol i t ische 

pnnzips Z w e c k e vorgeschlagen. Beispielsweise k a n n es »dazu dienen, s ich an den i m 
M a r k t erzielbaren Preis heranzutasten« [ K o s i o l (Kostenrechnung) 150]. D i e 
Ver te i lung der K o s t e n auf die Ausbringungsgüter als den Kostenträgern richtet 
sich an der Tragfähigkeit der P r o d u k t e aus. A l s Maß der Tragfähigkeit werden 
die Brut togewinne angesehen, die mit den P r o d u k t e n erzielt w e r d e n . Je größer 
der B r u t t o g e w i n n eines Produktes ist, u m so mehr K o s t e n w e r d e n i h m zuge
rechnet. H i e r d u r c h w i r d es möglich, eine geringere K o s t e n d e c k u n g bei einer 
Produktar t d u r c h eine entsprechend höhere K o s t e n d e c k u n g bei anderen P r o 
duktarten auszugleichen. Ferner läßt s ich in gleicher Weise eine Preisdi f feren
z ierung bei gleichartigen P r o d u k t e n d u r c h unterschiedliche Kostenträgerbela
stungen durchführen. 

B. Die Kostenartenrechnung 

I. Begriff und Systematik der Kostenarten 

Aufgabe der 
Kostenarten

rechnung 

Abhängigkeit der 
Kostenarten-

?derung von den 
Rechnungszielen 

In der Kostenartenrechnung w i r d die H ö h e der entstehenden K o s t e n iso
m o r p h u n d exakt erfaßt. Außerdem muß i m H i n b l i c k auf die i n der Kos tenrech
nung verfolgten Rechnungsziele eine Klass i f ika t ion in unterschiedliche K o s t e n 
arten v o r g e n o m m e n werden. H i e r z u kann man v o n mehreren Gl iederungs
merkmalen ausgehen. Z u einer speziel len Klasse v o n K o s t e n , d . h . einer K o s t e n 
art, gehören dann alle K o s t e n , bei denen ein bestimmtes M e r k m a l in gleicher 
Weise ausgeprägt ist. 

Entsprechend den verwendeten G l i e d e r u n g s m e r k m a l e n läßt sich eine Syste
matik der Kostenarten e n t w i c k e l n . Sie muß s o w o h l erfassungsorientiert als auch 
verwendungsorient iert sein. Es ist einerseits zweckmäßig, die unterschiedenen 
Kostenarten getrennt z u erfassen. Anderersei ts bildet die K l a s s i f i k a t i o n in K o 
stenarten die G r u n d l a g e für die V e r r e c h n u n g der K o s t e n auf Kostenstel len u n d 
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Kostenträger. D a h e r muß sie auf die Rechnungszie le ausgerichtet sein, die man 
i n der Kostenste l len- u n d der Kostenträgerrechnung erreichen w i l l . A l s wesent
l iche M e r k m a l e für eine Systematik der Kostenarten werden die Einsatzgüterart 
u n d der Verbrauchscharakter der Güter , die H e r k u n f t der Einsatzgüter, verfah
renstechnische Ges ichtspunkte , das Kostenverhal ten bei Beschäftigungsände
rungen sowie die K o s t e n b e z i r k e , die Kostenstel len u n d die Kostenträger heran
gezogen. 

K o s t e n entstehen durch den sachzielorientierten Einsatz v o n Gütern in den 
Unternehmungsprozeß. D a h e r w i r d die A r t der Einsatzgüter als grundlegendes 
M e r k m a l der Kostenartengl iederung angesehen. Entsprechend der Güterklassi
f ika t ion v o n K o s i o l [(Wesensmerkmale) 13] unterscheidet man zwischen Real -
u n d Nominalgütern [vgl . S. 18f . ] . Für die Kostenartengl iederung nach der 
Güterart s ind zusätzlich die Verbrauchsursachen v o n Bedeutung. Ist der Güter
einsatz bewußt geplant, so liegt ein wi l lent l i cher Güterverbrauch v o r . Dagegen 
handelt es sich z . B . bei der V e r n i c h t u n g v o n Gütern d u r c h Katastrophen oder 
bei staatl ich-polit ischen A b g a b e n u m einen Zwangsverbrauch . E i n weiteres 
V e r b r a u c h s m e r k m a l stellt die Fr is t igkei t b z w . Verwendungshäufigkeit d a r . / 
Mehrere Güterarten, z u denen insbesondere Stoffe sowie A r b e i t s - u n d Diens t 
leistungen gehören, werden in der Regel d u r c h einmalige V e r w e n d u n g i m P r o 
duktionsprozeß physisch verbraucht . D a n n liegt ein kurzfr is t iger V e r br a uch 
v o r . H i n g e g e n werden unbewegliche Sachgüter wie M a s c h i n e n über einen län
geren Z e i t r a u m h i n w e g gebraucht. Be i ihnen handelt es sich u m einen langfrist i 
gen V e r b r a u c h (Gebrauch) . D e r Einsatz v o n K a p i t a l i n der U n t e r n e h m u n g führt 
z u K o s t e n in F o r m v o n Z i n s e n . Diese A r t des Güterverbrauchs w i r d als ze i t l i 
cher Vorrätigkeitsverbrauch bezeichnet. Entsprechend den M e r k m a l e n E i n 
satzgüterart u n d Verbrauchscharakter ergibt sich somit i n A n l e h n u n g an K o s i o l 
[ (Kostenrechnung) 133] die in A b b i l d u n g 40 wiedergegebene Untersche idung 
v o n Kostenarten . Für die Benennung der einzelnen Klassen s ind gebräuchliche 
Verkehrsbeze ichnungen angegeben. M a n nennt diese Kostenarten vielfach na
türliche K o s t e n . 

Das M e r k m a l H e r k u n f t der Einsatzgüter hebt darauf ab, ob Güter innerhalb 
eines Abrechnungsbez i rks hergestellt oder v o n außerhalb des Abrechnungsbe
z i r k s bezogen werden . N a c h diesem M e r k m a l unterscheidet man primäre und 
sekundäre K o s t e n . Diese E i n t e i l u n g der Kostenarten hängt jeweils v o n der A b 
grenzung des A b r e c h n u n g s b e z i r k s ab u n d entspricht der Untersche idung v o n 
originären u n d derivativen Einsatzgütern. D i e v o n außen in einen A b r e c h 
nungsbezirk hereinfließenden Güter stellen originäre Einsatzgüter dar u n d füh
ren z u primären K o s t e n . W e r d e n Güter innerhalb eines Abrechnungsbez i rks 
selbst erstellt u n d wiedereingesetzt , handelt es sich u m derivative Einsatzgüter 
u n d damit u m sekundäre K o s t e n . Betrachtet man die gesamte U n t e r n e h m u n g als 
A b r e c h n u n g s b e z i r k , so entstehen primäre Kostenarten ledigl ich für die v o n an-
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Abb. 40: Klassifikation von Kostenarten 
brauchscharakter 
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deren Wirtschaftseinheiten bezogenen Güter . D e r V e r b r a u c h selbsterstellter 
Güter , z u denen beispielsweise eigengefertigte M a s c h i n e n oder Reparatur le i 
stungen gehören können, ist z u den sekundären Kostenarten z u rechnen. W e n n 
hingegen ein Tei lbereich der U n t e r n e h m u n g als selbständiger A b r e c h n u n g s b e 
z i r k abgegrenzt w i r d , begründen auch die v o n anderen Unternehmungsbere i 
chen erhaltenen Güter primäre Kostenar ten . Z u m Beispiel stellt für den A b 
rechnungsbezirk Spiralbohrerfert igung die A b s c h r e i b u n g einer v o n der U n t e r 
nehmung selbst entwickel ten u n d hergestellten Fräsmaschine eine primäre K o 
stenart dar. U m eine Doppeler fassung v o n K o s t e n in der Kostenartenrechnung 
z u vermeiden, s ind »in jedem Abrechnungsbere i ch nur primäre Kostenarten z u 
erfassen« [ K o s i o l (Kostenrechnung) 133]. 
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F ü r die verursachungsgemäße Verteilung von Kosten in der Kostenstellen-
und Kostenträgerrechnung bildet die Klassifikation nach verfahrenstechnischen 
Gesichtspunkten in Einzel- und Gemeinkosten eine wesentliche Grundlage. 
Einzelkosten sindjjie Kosten, die einer Bezugsgröße direkt zugerechnet werden 
können. Die Hostenhöhe wird von derAusprägung der Bezugs g r o l ^ ^ 
einJESx* BezugsgrößenTconnen einzelne Endprodukte als Kostenträger, Pro
duktgruppen, Kostenstellen oder umfassendere Kostenbereiche sein. Alle K o -
sten, wejcji£jiexjej^ nicht direkt zurechenbar sind^wenfeh 
als Gemeinkosten bezeichnet. Es hängt damit von der jeweils betrachteten Be
zugsgröße ab, welche Kosten als Einzelkosten und welche als Gemeinkosten zu 
klassifizieren sind. Man kann daher Einzelkosten und Gemeinkosten für K o 
stenträger, Produktgruppen, Kostenstellen sowie Kostenbereiche unterschei
den. Eine Kostenart wie z. B. der bewertete Verbrauch an Betriebsstoffen in ei
ner bestimmten Kostenstelle kann somit Kostenträgergemeinkosten und zu
gleich Kostenstelleneinzelkosten darstellen, wenn dieser Verbrauch der Kosten
stelle, jedoch nicht einem Kostenträger, direkt zurechenbar ist. Sofern dieJBe-
zugsgröße nichtJ>esi>ndersjj^ge^ um K o 
stenträgereinzel- bzw. -gemeinkosten. 

Aus verfahrenstechnischen Gründeiija^i^en bestimmte Kosten häufig ausge
sondert. Man nennt sie deshalrX>Son^ Dabei kann es sich um Sonder
einzelkosten handeln, die vor allem für Sonderbetriebsmittel, Lizenzen, Ver
packung, Umsatzprovisionen und ggf. Umsatzsteuer entstehen. Sie sind einem 
Kostenträger direkt zurechenbar und lassen sich weder zum Fertigungsmaterial 
noch zum Fertigungslohn rechnen. Sonderkosten können aber auch als Sonder
gemeinkosten auftreten. Diese stellen ausgesonderte Gemeinkosten dar, wie sie 
etwa für Sonderwerkzeuge anfallen, die für mehrere Produktarten gemeinsam 
angefertigt werden müssen [vgl. Mellerowicz (Kosten II, 1) 286ff.]. 

In der Kostentheorie wird die Beschäftigung als wichtige Kosteneinflußgröße 
hervorgehoben. Sie ist die realisierte bzw. zu realisierende Ausbringung (Lei
stung) der Unternehmung oder eines Teilbereiches während einer Produk
tionsperiode. Als Maß der Beschäftigung bietet sich bei Einproduktfertigung 
die Zahl der hergestellten Produkte an. Bei Mehrproduktfertigung ist es viel
fach schwierig, einen geeigneten skalaren Maßstab der Beschäftigung zu fin
den. Ersatzmaßstäbe können Arbeitsstunden, Fertigungsstunden, Maschinen-
laufstunden u .a . sein [Schmalenbach (Kostenrechnung) 43]. Alle Kosten, 
welche bei der Variation einer Einflußgröße (hier der Beschäftigung) in ihrer 
H ö h e konstant bleiben, nennt man fixe Kosten (in bezug auf diese Einfluß
größe) . Sind die Kosten bei alternativen Ausprägungen der Einflußgröße 
unterschiedlich hoch, spricht man von variablen Kosten. Entsprechend dem 
Merkmal Verhalten bei Beschäftigungsänderungen gelangt man somit zu einer 
Gliederung in (beschäftigungs-)fixe und (beschäftigungs-)variable Kosten. 
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Kostenbereiche D i e Kostenarten lassen sich des weiteren nach den Bereichen u n d Stellen klas
s i f iz ieren, in welchen sie entstanden s i n d . Wählt man als Kostenbere iche etwa 
die Phasen des Produkt ionsprozesses , gelangt man z u K o s t e n der Beschaffung, 
der Fer t igung , der L a g e r u n g , des Absatzes , der F i n a n z i e r u n g u n d der V e r w a l 
tung. Entsprechend lassen sich die Kostenarten nach verschiedenen Kostenste l 
len gl iedern. 

Schließlich können Kostenarten nach den Kostenträgern oder e inzelnen P r o 
d u k t g r u p p e n der U n t e r n e h m u n g gebildet w e r d e n . Z u m Beispie l lasser^sich Fer
t igungslohn u n d Mater ia lkos ten nach den hergestellten P r o d u k t e n u n d / o d e r 
P r o d u k t g r u p p e n untertei len. 

A b b i l d u n g 41 gibt zusammenfassend einen O b e r b l i c k über die möglichen 
Klass i f ikat ionsmerkmale z u r B i l d u n g v o n Kostenarten . D i e V e r w e n d u n g aller 
genannten M e r k m a l e führt z u einer tiefen u n d umfangreichen G l i e d e r u n g . Für 
eine konkrete U n t e r n e h m u n g ist jeweils die Kostenartengl iederung z u wählen, 
welche eine geeignete G r u n d l a g e für die Rechnungsziele der Kos tenrechnung 

Abb. 41: Klassifikationsmöglichkeiten von Kostenarten 
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liefert. D a b e i ist die Berücksichtigung der M e r k m a l e Einsatzgüterart u n d V e r 
brauchscharakter sowie A r t der Kostenentstehung besonders für die Kostener
fassung v o n Bedeutung. H i n g e g e n ist eine G l i e d e r u n g nach verfahrenstechni
schen G e s i c h t s p u n k t e n , d e m Verha l ten bei Beschäftigungsänderungen sowie 
nach Kostenbereichen, Kostenste l len u n d Kostenträgern v o n der Ausgestal tung 
der Kostenstel len- u n d der Kostenträgerrechnung abhängig. 

II. Mengen- und Preis- bzw. Werterfassung der Kostenarten 

1. Grundsätzliche Verfahren der Kostenerfassung 

Für die Erfassung der Kostenarten bieten sich z w e i grundsätzliche Verfahren 
an [ K o s i o l (Kostenrechnung) 136ff . ] . D a K o s t e n als bewerteter sachzielorien-
tierter Güterverbrauch definiert s i n d , besteht ein Verfahren in der getrennten 
Erfassung der M e n g e n - u n d der Pre i skomponente . D a s andere Ver fahren beruht 
hingegen auf der undif ferenzierten Erfassung des gesamten Kostenbetrags. Es 
w i r d nach K o s i o l als Werterfassung bezeichnet. 

D u r c h eine getrennte Erfassung der Verbrauchsmengen u n d der Einsatzgü
terpreise w i r d deut l i ch , wie sich die K o s t e n aus ihren beiden K o m p o n e n t e n z u 
sammensetzen. Dieses Ver fahren macht den Genauigkei tsgrad der M e s s u n g v o n 
Verbrauchsmengen sichtbar u n d läßt außerdem erkennen, welche Preisansätze 
der Kostenbewertung zugrunde liegen. D i e getrennte M e n g e n - u n d Preiserfas
sung setzt aber voraus, daß eine M e s s u n g der einzelnen Verbrauchsmengen 
überhaupt möglich ist. Für die Mengenerfassung s ind die Güterart u n d ihr V e r 
brauchscharakter wesent l ich . Während etwa bei Stoffen u n d Löhnen die Erfas
sung der verbrauchten M e n g e in der Regel keine nennenswerten Schwierigkeiten 
bereitet, läßt sich der V e r b r a u c h v o n Sachanlagen oder Informat ionen nur be
dingt messen. 

Für alle Güterarten, bei denen die getrennte Erfassung v o n Verbrauchsmenge 
und Güterpreis schwer durchführbar ist oder nicht erforderl ich b z w . zweckmä
ßig erscheint, bietet sich das Verfahren der undifferenzierten Werterfassung an. 
Dabei w i r d der gesamte Kostenbetrag erfaßt, ohne daß auf die M e n g e n - u n d die 
Preiskomponente zurückgegriffen w i r d . Dies ist möglich, indem man von den 
angefallenen Ausgaben ausgeht oder einen Kostenbetrag festlegt. Entsprechend 
lassen sich als Ver fahren der Werterfassung die zeit l iche V e r t e i l u n g v o n A u s g a 
ben und die selbständige Festsetzung der K o s t e n unterscheiden. 

Bei der zeit l ichen V e r t e i l u n g v o n Ausgaben s t immt die Kostenhöhe mit dem 
A u f w a n d überein. D e r sich aus der F i n a n z b u c h h a l t u n g ergebende A u f w a n d 
w i r d direkt in die Kostenartenrechnung übernommen. Deshalb werden diese 
Kosten auch >Durchlaufkosten< genannt. In einer Reihe v o n Fällen sind A u f -
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w a n d u n d K o s t e n gleich den Periodenausgaben. Beispielsweise w e r d e n vielfach 
die monat l i chen A u s g a b e n für S t r o m , Postgebühren, G a s , Wasser , M i e t e u n d 
dergleichen als aufwandsgleiche G r u n d k o s t e n angesetzt. D a b e i w i r d teilweise 
aus Vereinfachungsgründen auf eine exakte Per iodenabgrenzung verzichtet , 
w e n n sich die A u s g a b e n jeweils auf den vorhergehenden M o n a t beziehen. D a n n 
w i r d die Ausgabe näherungsweise als bewerteter V e r b r a u c h eines M o n a t s ange
setzt, o b w o h l sie für den V e r b r a u c h des V o r m o n a t s anfällt. Diese Ausgabe kann 
als nachhinkende Ausgabe bezeichnet w e r d e n . Sofern z w i s c h e n den Ausgaben 
u n d dem tatsächlichen V e r b r a u c h größere zeit l iche A b w e i c h u n g e n bestehen, 
muß eine Erfassung der Periodenantei le d u r c h eine zeit l iche A b g r e n z u n g der 
Ausgaben erfolgen. 

Undifferenzierte E ine undifferenzierte Werterfassung liegt auch bei A b s c h r e i b u n g e n v o r . Be i 
Werterfassung bei einer Übernahme v o n bi lanzie l len A b s c h r e i b u n g e n i n die Kos tenrechnung 
Abschreibungen s t i m m e n A u f w a n d u n d K o s t e n ebenfalls überein. Jedoch ergibt erst die S u m m e 

aller verrechneten Per iodenaufwendungen die Anschaffungsausgaben. Dagegen 
handelt es sich bei kalkulator ischen A b s c h r e i b u n g e n u m eine Werterfassung 
durch selbständige Festsetzung. D i e K o s t e n sind dabei nicht auf Ausgaben z u 
rückführbar und entsprechen nicht d e m A u f w a n d . In gleicher Weise handelt es 
sich be im A n s a t z des kalkulator ischen U n t e r n e h m e r l o h n s u m eine undif feren
zierte Werterfassung der K o s t e n d u r c h selbständige Festsetzung. 

2. Die Erfassung der verschiedenen Kostenarten 

Erfassung von 
Material- oder 

Stoffkosten 

Bei den M a t e r i a l - oder Stoffkosten w i r d in der Regel eine getrennte M e n g e n -
u n d Preiserfassung v o r g e n o m m e n . Ferner s ind für diese Kostenarten E i n z e l k o 
sten u n d G e m e i n k o s t e n jeweils getrennt z u erfassen. Z u den E i n z e l k o s t e n ge
hört der bewertete Werks to f fverbrauch , während der bewertete V e r b r a u c h an 
H i l f s - u n d Betriebsstoffen meist als G e m e i n k o s t e n erfaßt w i r d . Weitere G e 
meinkosten bi lden in der Regel die K o s t e n für S t r o m , Wasser, G a s , Brennmate
r ia l , W e r k z e u g e , Büromaterial , Verpackungsmater ia l u n d entsprechende Stoffe. 

Für die M e n g e n - u n d die Preiserfassung v o n M a t e r i a l - oder Stoffkosten be
steht vielfach eine vorgelagerte eigene N e b e n r e c h n u n g [vgl . S. 117ff . ] . D i e M e n 
generfassung kann in dieser M a t e r i a l - b z w . Stof frechnung auf d i rektem oder i n 
direktem Wege erfolgen. E ine direkte Mengenerfassung liegt bei den Verfahren 
der S k o n t r a t i o n , der Rückrechnung, der Schätzung des Stoffverbrauchs nach 
der Zei t u n d der Verbrauchsfeststel lung nach dem Stoffeingang vor . Be i dem 
Verfahren der B e f u n d r e c h n u n g werden die verbrauchten Gütermengen hinge
gen indirekt erfaßt. D i e A n w e n d u n g dieser Ver fahren w i r d v o r al lem d u r c h die 
Bedeutung der jeweil igen Stoffart für die K o s t e n r e c h n u n g best immt. N u r selten 
w i r d für alle Stoffarten dasselbe Ver fahren angewandt. Z u r B e w e r t u n g der M a 
terialien b z w . Stoffe können verschiedene Preisansätze herangezogen werden. 
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M a n kann v o n den tatsächlich gezahlten Einstandspreisen ausgehen, D u r c h 
schnittspreise b i lden oder Festpreise zugrunde legen. D i e W a h l des Preisansat
zes hängt v o m Rechnungsz ie l ab. F ü r mengenbezogene K o n t r o l l r e c h n u n g e n 
müssen Preiseinflüsse des M a r k t e s ausgeschaltet w e r d e n , weshalb Festpreise den 
geeigneten A n s a t z darstellen. Dagegen s ind z u r E r m i t t l u n g des Periodenerfolgs 
die realisierten Einstandspreise z u benutzen. Be i der B e w e r t u n g mit Einstands
preisen müssen zusätzliche Konstat ierungen über die Verbrauchsfolge entspre
chend dem L i f o - , F i f o - oder H i f o - P r i n z i p best immt werden . 

Sofern i n der K o s t e n r e c h n u n g dieselben Preisansätze wie in der B i l a n z r e c h 
n u n g verwendet werden , s ind auch die handels- u n d ggf. steuerrechtlichen B e 
wertungsvorschri f ten z u berücksichtigen [ M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 261 f . ] . 

D i e Erfassung der K o s t e n der Betriebsarbeit vo l lz ieht sich üblicherweise i m 
R a h m e n der vorgelagerten L o h n - u n d Gehal tsrechnung [vgl . S. 115ff .] . A u c h bei 
dieser Kostenart werden in der Regel M e n g e n - u n d Preiserfassung getrennt. Z u r 
Messung des Einsatzes an Arbei ts le is tungen können Anwesenhei tskarten , 
L o h n z e t t e l u n d Arbeitsbeglei tkarten dienen. Diese verschiedenen Belegarten 
s ind für die Untersche idung v o n E i n z e l - u n d Gemeinkos ten wesent l ich. A u f den 
Anwesenhei tskarten z . B . werden die Arbei tsze i ten abgestempelt. Sie geben 
A u s k u n f t über die insgesamt eingesetzte Zei t an Arbei ts le i s tung der einzelnen 
Arbeitskräfte. H i n g e g e n enthalten L o h n z e t t e l artdifferenzierte A n g a b e n über 
die Tätigkeiten jedes Mitarbei ters u n d die jeweiligen Tätigkeitsdauern. D u r c h die 
Angabe der Kostenstel len, in welchen die Tätigkeiten ausgeführt werden , lassen 
sich die L o h n k o s t e n je Kostenstel le erfassen. A u f den Arbeitsbeglei tkarten wer
den die an den Aufträgen durchgeführten Tätigkeiten u n d ihre Zeitdauer ver
merkt . So können mit ihrer H i l f e die für das einzelne P r o d u k t b z w . für die A u f 
lage entstandenen L o h n k o s t e n ermittelt u n d in der Kostenträgerrechnung aus
gewertet werden . L o h n z e t t e l u n d Arbeitsbeglei tkarten können demnach z u r 
B e s t i m m u n g v o n Kostenträger- b z w . Kostenstel leneinzelkosten herangezogen 
werden. D i e Bewer tung der eingesetzten Arbeits le is tungen kann aufgrund der 
tatsächlich gezahlten Löhne oder m i t Festpreisen erfolgen. D e r A n s a t z von 
Festpreisen dient z u r A u s s c h a l t u n g v o n Schwankungen bei den Tar i f - u n d Ef 
fektivlöhnen sowie z u r Vere infachung der Erfassung. 

D i e wesentlichen P r o b l e m e bei L o h n - u n d Gehal tskosten bestehen d a r i n , die 
Arbeits le istungen möglichst umfassend u n d genau für den einzelnen Kostenträ
ger und die einzelne Kostenstel le z u erfassen. Sofern die Zahlungstermine für 
das Arbeitsentgelt nicht mit dem A b r e c h n u n g s z e i t r a u m übereinstimmen, ist 
eine Per iodenabgrenzung durchzuführen. Spezielle Prob leme stellen die Erfas
sung vo^UrJaoobslöhnen, soz^ajejiJLeisjungen u n d kalkulator ischen U n t e r n e h 
merlöhnen dar. Diese Kostenarten gehören z u den (Kostenträger- )Gemeinko
sten. Urlaubslöhne (ggf. einschließlich zusätzlichem Urlaubsgeld) u n d soziale 
Leis tungen, wie Pensionsleistungen, Weihnachtsgrat i f ikat ionen oder Zuschüs-
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se, müssen zei t l ich abgegrenzt werden . Sie können nicht allein der Te i lper iode 
(z . B . dem M o n a t ) zugerechnet w e r d e n , in der sie gezahlt werden , sondern sind 
auf die gesamte Rechnungsper iode (z . B . ein Jahr) z u verteilen. K a l k u l a t o r i s c h e 
Löhne u n d Gehälter s ind in E inze lunternehmungen u n d Personengesellschaften 
anzusetzen, wei l leitend tätige Inhaber derartiger U n t e r n e h m u n g e n rechtl ich 
kein Arbeitsentgelt , sondern ausschließlich G e w i n n beziehen. In Kapitalgesel l 
schaften sind dagegen alle Mi tg l i eder der U n t e r n e h m u n g s l e i t u n g Angestel l te , 
die ein Gehal t empfangen. D i e E r m i t t l u n g kalkulator ischer Unternehmerlöhne 
erfolgt als undif ferenzierte Werter fassung durch Festsetzung. 

A l s dritte vorgelagerte N e b e n r e c h n u n g dient die A n l a g e n r e c h n u n g z u r Erfas
sung der Abschre ibungen [vgl . S. 106ff .] . Dabe i sind unter A b s c h r e i b u n g e n die 
wertmäßigen M i n d e r u n g e n v o n Anlagegegenständen z u verstehen. Z u r Be
s t i m m u n g des Verbrauchs v o n Gütern des Anlagevermögens k o m m t das V e r 
fahren der undifferenzierten Werterfassung zur A n w e n d u n g , w o b e i eine selb
ständige Festsetzung in F o r m kalkulator ischer A b s c h r e i b u n g e n üblich ist. 
Jedoch ist auch eine zeit l iche V e r t e i l u n g der tatsächlichen Ausgaben mög
l i c h . 

In den meisten Fällen bereitet die Erfassung der K o s t e n für Fremddienste 
keine besonderen Schwier igkei ten. Es ist z u prüfen, ob und inwiewei t sie für be
stimmte P r o d u k t e , P r o d u k t g r u p p e n , Kostenstel len oder Kostenbereiche anfal
len u n d diesen direkt zurechenbar s i n d . Ihre H ö h e w i r d in der Regel durch die 
gesonderte Angabe der Einsatzzei t u n d des Preises p r o Zeiteinheit errechnet, so 
daß eine getrennte M e n g e n - und Preiserfassung vorl iegt . 

Z u den Kosten für Rechtsgüter gehören insbesondere die Gebühren für L i 
zenzen und Patente. Diese werden meist als Sonderkosten erfaßt u n d können 
bestimmten P r o d u k t e n oder P r o d u k t g r u p p e n als Sondereinzelkosten direkt z u 
gerechnet werden . Es hängt v o n der A r t der Rechtsgüter u n d der jeweiligen Be
rechnungsgrundlage für die Gebühren ab, ob der Kostenbetrag nach M e n g e n -
und Pre iskomponente getrennt oder als undifferenzierter W e r t erfaßt w i r d . 

D i e Erfassung von Informationskosten bereitet sehr oft Schwier igkei ten , wei l 
die Messung v o n Informationen ledigl ich begrenzt möglich ist. Wesentl iche 
Teile der Informationskosten einer U n t e r n e h m u n g können z . B . die Kosten für 
die Elektronische Datenverarbeitung u n d die Kosten der M a r k t f o r s c h u n g aus
machen. Ihre Erfassung für einzelne Kostenbereiche b z w . Kostenstel len oder 
für eine Produktar t b z w . P r o d u k t g r u p p e ist in gewissen Fällen durchführbar. 
Beispielsweise kann eine bestimmte Marktanalyse allein für eine Produktar t 
vorgenommen w o r d e n sein. D a n n sind die entstandenen Informationskosten 
dieser P r o d u k t a r t direkt zurechenbar. Jedoch lassen sie sich nicht jeder herge
stellten Einhei t dieser Produktar t z u o r d n e n . Eine Verrechnung auf die Pro
dukteinheit kann nur über eine Schlüsselung erfolgen. D i e Probleme der Erfas
sung und Ver te i lung von Informat ionskosten sind bisher nur in beschränktem 
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U m f a n g analysiert w o r d e n . D u r c h den vermehrten Einsatz v o n Informations
systemen gewinnt diese Kostenart jedoch eine i m m e r größere Bedeutung. 

D e r Zwangsverbrauch aufgrund technisch-ökonomischer V e r n i c h t u n g w i r d 
in der Kostenartenrechnung d u r c h Wagniskosten erfaßt. D a die U n t e r n e h m u n g 
keine v o l l k o m m e n e In format ion über zukünftige E n t w i c k l u n g e n u n d E r e i g 
nisse besitzt , ist ihre Tätigkeit stets mit der Übernahme v o n Wagnissen verbun
d e n . D a b e i k a n n man ein allgemeines U n t e r n e h m e r r i s i k o u n d spezielle E i n z e l 
wagnisse unterscheiden. D i e speziellen Wagnisse beziehen sich auf einzelne 
Vernichtungsursachen der Güter u n d s ind anhand v o n Erfahrungswerten bis z u 
e inem gewissen G r a d erfaßbar. Das allgemeine U n t e r n e h m e r r i s i k o ergibt sich 
hingegen aus grundlegenden Best immungsgrößen für den E r f o l g der U n t e r 
n e h m u n g , wie der gesamtwirtschaft l ichen E n t w i c k l u n g , die z . B . i m K o n j u n k 
turverlauf , in Preisniveauänderungen u n d i m Außenhandel ihren A u s d r u c k f i n 
det. E ine Messung dieses R i s i k o s ist mit H i l f e v o n Erfahrungswerten praktisch 
nicht möglich. D a h e r geht man davon aus, daß es aus dem G e w i n n z u decken ist 
u n d keine Kosten(art) begründet. 

D i e speziellen Einzelwagnisse können durch Fremdvers icherungen abgedeckt 
oder v o n der U n t e r n e h m u n g selbst getragen werden . Fremdvers icherungen 
werden vor allem für Katastrophenfälle wie D i e b s t a h l , U n f a l l u n d B r a n d sowie 
die h ierdurch entstehenden Betriebsunterbrechungen abgeschlossen. Für die 
U n t e r n e h m u n g fallen dabei K o s t e n in H ö h e der laufenden Versicherungsprä
mien an. Bei ausreichender A b s i c h e r u n g treten i m Schadensfall keine Verluste 
für die U n t e r n e h m u n g e in . D i e v o n der U n t e r n e h m u n g selbst getragenen spe
zie l len Wagnisse s ind so z u erfassen, daß sich die kalkulator isch verrechneten 
Wagniskosten und die entsprechenden tatsächlichen Ausgaben für die Verluste 
auf lange Sicht ausgleichen. D e r E in t r i t t dieser Ver luste ist zufal lsbedingt u n d 
kann starken Schwankungen unterliegen. Deshalb w i r d langfrist ig eine gleich
mäßige zeitl iche V e r t e i l u n g der effektiven Ausgaben angestrebt. Diese ist d u r c h 
führbar, sofern sich aus der E r f a h r u n g über mehrere Jahre h i n w e g ihre d u r c h 
schnitt l iche H ö h e messen oder versicherungsmathematisch ermitteln läßt. Z u 
den speziellen Einzelwagnissen können insbesondere das Bestandswagnis, das 
Anlagenwagnis u n d das Mehrkos tenwagnis sowie die Wagnisse für Garant ie le i 
stungen und Debitorenverluste gerechnet werden . Weitere spezielle Wagnisse, 
wie Bergwerksschäden, Wasserschäden oder G a s - und Explosionsschäden, 
können sich aus der A r t des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s b z w . des Produkt ionsver 
fahrens ergeben. Das Bestandswagnis bezieht sich auf die Gefahr einer M i n d e 
rung der Materialvorräte durch S c h w u n d , Veral ten u n d dergleichen. Es ist ab
hängig v o n der A r t und d e m W e r t der gelagerten Mater ia l ien sowie der Lager
dauer. A l s Anlagenwagnis w i r d die Gefahr bezeichnet, daß durch eine falsche 
Schätzung der N u t z u n g s d a u e r v o n A n l a g e n die Abschre ibungen nicht dem tat
sächlichen V e r b r a u c h entsprechen. D u r c h die Berücksichtigung v o n M e h r k o -
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stenwagnissen sol len M i n d e r u n g e n i m laufenden Produkt ionsprozeß wie A u s 
schuß u n d notwendige Nacharbe i ten erfaßt werden . Wesentl iche Tei le der 
Wagniskosten machen ferner die K o s t e n für Gewährleistungen u n d für D e b i t o 
renverluste aus. Vie l fach muß die U n t e r n e h m u n g gegenüber ihren K u n d e n eine 
Garant ie übernehmen. D i e tatsächliche Gewährleistung kann dabei über eine 
vertraglich vereinbarte hinausgehen, w e n n ein Ersatz v o n qualitativ minderwer 
tigen P r o d u k t e n aus absatzpolit ischen Gründen über die vertragliche Garant ie 
hinaus geleistet w i r d . D i e v o n der U n t e r n e h m u n g tatsächlich übernommene G a 
rantie muß d u r c h die kalkulator ischen K o s t e n für Gewährleistungswagnisse in 

Debitorenwagnis der Kostenartenrechnung erfaßt werden . Das Debi torenwagnis bezieht sich auf 
die Möglichkeit des Ausfa l ls v o n F o r d e r u n g e n . 

A u s dem Zwangsverbrauch für staatl ich-polit ische A b g a b e n ergeben sich K o 
sten für Gebühren , Beiträge u n d Steuern. Gebühren fallen für die Leis tungen öf
fentl ich-rechtl icher Inst i tut ionen an. Ferner muß die U n t e r n e h m u n g Beiträge 
z u Selbstverwaltungsorganen, wie Industr ie- u n d H a n d e l s k a m m e r n , bezahlen. 

D e r Kos tencharakter v o n Steuern, die v o n der U n t e r n e h m u n g b z w . ihren 
Ante i l se ignern z u entrichten s i n d , w a r i n der Betr iebswirtschafts lehre lange 
umstr i t ten [vgl. W ö h e (Steuerlehre) 3 3 f f . ] . Im M i t t e l p u n k t der D i s k u s s i o n 
stand die Frage, ob u n d i n w i e w e i t die verschiedenen Steuerarten die D e f i n i 
t i o n s m e r k m a l e des betr iebswir tschaf t l i chen Kostenbegri f fs erfüllen. Diese 
A n a l y s e ergab, daß der Kos tencharakter v o n V e r b r a u c h - u n d Verkehrs teuern 
w e i t h i n anerkannt w o r d e n ist. Z u den Verkehrs teuern zählen insbesondere 
die Wertpapiers teuer u n d die G r u n d e r w e r b s t e u e r . V e r b r a u c h s t e u e r n sind 
beispielsweise die Minera lö l - , die B r a n n t w e i n - u n d die Tabaksteuer . Sie las
sen sich teilweise für den einzelnen Kostenträger als Sondere inze lkosten er
fassen. A u c h der Kos tencharakter der G r u n d s t e u e r w i r d n icht bestr i t ten, so
weit der G r u n d b e s i t z für die Leis tungsers te l lung er forder l i ch ist. Z u gegen
sätzlichen Ergebnissen k a m e n die begr i f f l i chen A n a l y s e n bei der Gewerbeer
trag- , der Vermögen- , der E i n k o m m e n - u n d der Körperschaftsteuer . 

Für die Beur te i lung des Kostencharakters v o n Steuern erscheint eine derar
tige begrif f l iche A n a l y s e nicht der geeignete W e g z u sein. A u s entschei-
dungsorient ierter Sicht muß m a n v i e l m e h r v o m Rechnungsz ie l der Kosten
rechnung ausgehen. Sie so l l I n f o r m a t i o n e n für die P l a n u n g , Steuerung und 
K o n t r o l l e v o n Unternehmensprozessen l ie fern . Maßgebl ich hierfür ist das 
v o m Entscheidungsträger verfolgte Entsche idungsz ie l . A u s i h m folgen die i n 
hal t l i che A b g r e n z u n g v o n K o s t e n als negativer Z i e l k o m p o n e n t e u n d damit 
der Kos tencharakter v o n Steuern. P laus ibe l u n d empir i sch gut bestätigt ist 
die A n n a h m e , daß die Entscheidungsträger in U n t e r n e h m u n g e n üblicher
weise bestrebt s i n d , den nach A b z u g al ler Steuern verfügbaren Betrag, d . h . 
den U n t e r n e h m u n g s g e w i n n nach Steuern, z u vergrößern [ W a g n e r / H e y d t (Er
trag- u n d Substanzsteuern)] . D i e E r r e i c h u n g dieses Entscheidungsziels w i r d 
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d u r c h alle Steuern, soweit sie n icht durch laufende Posten darste l len, v e r m i n 
dert. D e s h a l b ist i m G r u n d s a t z d a v o n auszugehen, daß alle Steuern, die sach-
zielbezogene Tät igkeiten betreffen, als K o s t e n anzusehen s i n d . Sofern eine 
U n t e r n e h m u n g andere Erfolgszie le ver fo lgt , ist aus deren A b g r e n z u n g herzu
lei ten, i n w i e w e i t ihre E r r e i c h u n g d u r c h Steuern beeinträchtigt w i r d u n d sie 
d a m i t i m H i n b l i c k auf das verfolgte Z i e l K o s t e n bedeuten. N a c h dieser ent
scheidungslogisch begründeten A u f f a s s u n g ist für die Beur te i lung des K o 
stencharakters v o n Steuern n icht maßgebl ich , ob die Bemessungsgrundlage 
der Steuern z . B . an Einsatzgütern (Grundsteuer u . a . ) , a m Vermögen oder a m 
G e w i n n ansetzt u n d ob sie v o m U n t e r n e h m e r (Körperschaftsteuer) oder v o m 
Ante i l se igner (E inkommensteuer) z u zahlen ist. B e s t i m m e n d ist a l le in die 
v o m Entscheidungsträger bei der P l a n u n g , Steuerung u n d K o n t r o l l e verfolgte 
Z i e l s e t z u n g . 

A u c h w e n n m a n grundsätzlich den Kos tencharakter v o n Steuern akzep
tiert, stellt s ich die Frage, i n w i e w e i t K o s t e n bei der E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g zu 
berücksichtigen s i n d . W ä h r e n d das P r o b l e m der Berücksichtigung v o n Steu- Berücksichtigung 
ern für die Invest i t ionsrechnung ausführlich untersucht u n d weitgehend ge- v o n Steuern 
klärt w o r d e n ist, l iegen für die K o s t e n r e c h n u n g erst wenige Untersuchungen 
vor [Geese (Steuern); W a g n e r / H e y d t (Ertrag- u n d Substanzsteuern) ; Döring 
(Kostensteuern)] . Steuern müssen d a n n in die E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g einbe
zogen w e r d e n , w e n n ihre Vernachlässigung z u nicht o p t i m a l e n Entsche idun
gen führen könnte . Dies ist der F a l l , w e n n sich d u r c h die Berücksichtigung 
v o n Steuern ein posi t iver Z i e l b e i t r a g i n einen negativen u m k e h r t oder die 
Rangfo lge v o n A l t e r n a t i v e n verändert w i r d . D a h e r ist zu prüfen, ob d u r c h 
eine anstehende E n t s c h e i d u n g Steuerbemessungsgrundlagen sowie die auf sie 
entfal lenden Steuerbeträge beeinflußt werden . Eine derartige Feststel lung der 
Entscheidungsrelevanz v o n Steuern erfordert v o r a l lem bei Ertragsteuern ge
nauere A n a l y s e n . Substanzsteuern s ind entscheidungsrelevant , w e n n durch 
die betr iebl ichen A l t e r n a t i v e n eine Änderung des Einheitswertes ausgelöst 
w i r d . D i e K o s t e n r e c h n u n g sol l in der Regel I n f o r m a t i o n e n für kurzfr is t ige 
Entscheidungen l iefern. D e r für Substanzsteuern maßgebende Einhei t swert 
w i r d jedoch üblicherweise i m A b s t a n d v o n mehreren Jahren festgestellt. Eine 
E inhe i t swer t for t schre ibung ist nur bei Überschreitung best immter G r e n z e n 
e r f o r d e r l i c h . Desha lb w i r d m a n vie l fach unterstellen können, daß die Höhe 
der Substanzsteuern (Vermögen- u n d Gewerbekapi ta ls teuer) d u r c h die in der 
K o s t e n r e c h n u n g betrachteten Entscheidungen nicht verändert w i r d u n d sie 
daher oft nicht in die R e c h n u n g einbezogen werden müssen. 

A l s K o s t e n des eingesetzten Kapitals werden in der Kostenartenrechnung üb- Erfassung von 
l icherweise nicht die tatsächlich gezahlten Fremdkapi ta lz insen erfaßt. Würden Z/wsew 
nur diese Zinsen verrechnet, so wäre die H ö h e der K o s t e n v o n der Kapi ta l s t ruk
tur der U n t e r n e h m u n g abhängig. Deshalb werden die Fremdkapi ta lz insen als 
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neutrale A u f w e n d u n g e n gebucht. In die Kostenar tenrechnung gehen dagegen 
kalkulatorische Z i n s e n auf das gesamte, z u r Leistungserstel lung eingesetzte K a 
pital e in. D i e M e n g e n k o m p o n e n t e der kalkulator ischen Z i n s e n ist das während 
einer Abrechnungsper iode durchschni t t l i ch gebundene betr iebsnotwendige 
(betriebsbedingte) K a p i t a l , das der U n t e r n e h m u n g nicht als zinsloses F r e m d k a 
pital überlassen ist. Be t r iebsnotwendig ist das z u r Erfüllung des Sachziels erfor
derliche K a p i t a l . Es w i r d gebildet aus den einzelnen Kapitalgütern, die i m P r o 
duktionsprozeß eingesetzt w e r d e n . D a h e r ist bei seiner E r m i t t l u n g nicht v o n 
den Passivposten der B i l a n z , sondern v o n den verschiedenen Vermögensteilen 
auszugehen. Z u r Erfassung des betriebsbedingten Kapita ls s ind die Tei le des 
Vermögens auszuscheiden, welche nicht z u r E r r e i c h u n g des Sachziels der U n 
ternehmung eingesetzt werden . H i e r z u gehören beispielsweise Pr ivatautos , P r i 
vatgrundstücke sowie Privatgebäude oder Wertpapiere u n d Bete i l igungen. D i e 
Güter des Anlagevermögens s ind mit ihren Anschaf fungskos ten , vermindert u m 
die kalkulator ischen A b s c h r e i b u n g e n , z u erfassen. B e i m A n l a g e - u n d be im U m 
laufvermögen s ind nicht die am Bi lanzst ichtag gebundenen Beträge maßgebend. 
V i e l m e h r geht man z u r B e s t i m m u n g des während der gesamten A b r e c h n u n g s p e 
riode gebundenen Kapitals v o n Durchschnittsbeträgen aus. D e s h a l b muß insbe
sondere bei den verschiedenen Gütern des Umlaufvermögens, das meist stärke
ren Schwankungen als das Anlagevermögen unterliegt, festgestellt werden , wie 
hoch der durchschnit t l iche Bestand ist. Z u r Erfassung des betr iebsnotwendigen 
Kapitals s ind gegebenenfalls Wertber icht igungen z u berücksichtigen. So ist 
z . B . v o n den Forderungen das De lkredere abzuziehen. 

Bestimmung des D i e S u m m e der z u r Erfüllung des Sachziels eingesetzten Kapitalgüter des A n -
zins- läge- u n d Umlaufvermögens ist z u r B e s t i m m u n g des zinsberechtigten Kapi ta ls 

berechtigten u m j a s A b z u g s k a p i t a l z u v e r m i n d e r n . Dies ist n o t w e n d i g , sofern in dem ermit
telten betr iebsnotwendigen K a p i t a l Te i le enthalten s i n d , für welche der U n t e r 
nehmung keine Z insen entstehen, o b w o h l sie F r e m d k a p i t a l s ind und keine 
Schenkung v o n Privaten darstellen. Z u m A b z u g s k a p i t a l können z . B . A n z a h 
lungen v o n K u n d e n oder Lieferantenkredite gehören. D i e B e s t i m m u n g des A b 
zugskapitals kann i m E i n z e l f a l l sehr problematisch sein. Es ist nämlich z u prü
fen, ob Z i n s e n bei der Preisfestsetzung indirekt eingerechnet w o r d e n s ind u n d 
damit das K a p i t a l in W i r k l i c h k e i t nicht z inslos z u r Verfügung steht [vgl. M e l l e -
r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 420 u n d 435f . ; W ö h e (Betriebswirtschaftslehre) 891]. 

D i e M u l t i p l i k a t i o n des zinsberechtigten betriebsnotwendigen Kapitals mit 
einem einheit l ichen Zinssatz ergibt die kalkulator ischen Z i n s e n . A l s Z inssa tz 
k a n n u . a. der landesübliche oder branchenübliche Z i n s verwendet w e r d e n . 
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C. Die Kostenstellenrechnung 

I. Zwecke der Kostenstellenbildung 

Während die Kostenartenrechnung auf eine i somorphe Erfassung u n d z w e c k 
gerichtete G l i e d e r u n g der K o s t e n ausgerichtet ist, steht i m V o r d e r g r u n d der K o 
stenstellenrechnung die K e n n z e i c h n u n g der O r t e b z w . der Part ialprozesse, in 
denen die K o s t e n entstehen. D i e gesamte U n t e r n e h m u n g w i r d i n A b r e c h n u n g s 
bezirke eingeteilt. E i n rechnungsmäßig abgegrenzter A b r e c h n u n g s b e z i r k w i r d 
i n der Regel als Kostenstel le bezeichnet. D u r c h die G l i e d e r u n g der gesamten 
U n t e r n e h m u n g i n Kostenstel len können mehrere Rechnungszie le verfolgt wer
den. A l s wesentliche Z w e c k e der Kostenste l lenbi ldung können die K o s t e n p l a 
nung, die K o n t r o l l e der Wir tschaf t l i chke i t u n d die Steuerung v o n Entsche idun
gen, die V e r t e i l u n g der K o s t e n auf Kostenträger sowie die B e w e r t u n g v o n H a i b 
u n d Fertigerzeugnissen genannt werden . In den verschiedenen Systemen der 
Kostenrechnung ist die Kostenste l lenrechnung unterschiedlich stark auf die E r 
reichung der einzelnen Z w e c k e ausgerichtet. D i e B i l d u n g v o n Kostenstel len u n d 
die Ver te i lung v o n K o s t e n i m R a h m e n der Kostenste l lenrechnung hängen davon 
ab, welche Rechnungszie le u n d V e r t e i l u n g s p r i n z i p i e n i m jeweil igen K o s t e n 
rechnungssystem besonders betont werden . 

D i e Z w e c k e der K o s t e n p l a n u n g , der Wir tschaf t l i chkei t skontro l le u n d der 
Steuerung v o n Entscheidungen stehen in einem sehr engen Zusammenhang . 
Entscheidungen und ihr V o l l z u g in den Tei lbereichen der U n t e r n e h m u n g beein
flussen die H ö h e der Gesamtkosten . E ine Reihe v o n Bestimmungsgrößen der 
K o s t e n wie z . B . der Ausschuß, die Intensität v o n Arbe i t s - u n d ggf. M a s c h i n e n 
leistungen w i r d nicht v o n der obersten Unternehmungs le i tung festgelegt, son
dern hängt v o n den Entscheidungen b z w . dem Verhal ten untergeordneter Per
sonen ab. D i e Unterg l iederung in Kostenstel len und die genaue A n a l y s e der Par
tialprozesse, die sich in den Kostenstel len v o l l z i e h e n , ermöglichen es, wesentl i 
che Kostenbestimmungsgrößen und deren Einfluß z u kennzeichnen. Sie stellen 
die Grundlage für eine genaue P lanung der einzelnen K o s t e n dar. A u f g r u n d ei
ner Analyse der Partialprozesse sowie ihrer Bestimmungsgrößen und kosten
mäßigen A u s w i r k u n g e n können u . a. Möglichkeiten der Kostensenkung sicht
bar werden. D i e K o s t e n p l a n u n g bildet zugleich die Basis für eine K o n t r o l l e des 
Produktionsprozesses . D i e Gegenüberstellung v o n geplanten Sol lkosten u n d 
tatsächlich entstandenen Istkosten zeigt Kostenabweichungen auf. D u r c h die 
Kostens :e l lenbi ldung u n d den Kostenvergleich je Kostenstelle läßt sich feststel
len, w o beispielsweise Kostenüberschreitungen aufgetreten s ind . Diese Infor
mationen geben H i n w e i s e auf Ursachen für einen nicht kostengünstigen V o l l z u g 
v o n Partialprozessen, die z u beseitigen s ind . E ine Vorgabe v o n K o s t e n je 
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Kostenstelle kann ferner z u r zielorient ierten Steuerung einer Re ihe v o n E n t 
scheidungen dienen, welche in diesen Stellen z u treffen s i n d . Somi t läßt sich 
die P l a n u n g u n d K o n t r o l l e v o n K o s t e n einzelner Kostenstel len zugle ich für 
die Steuerung des Produkt ionsprozesses verwenden. 

D i e Kostenste l lenrechnung ist ein B indegl ied zwischen Kostenar ten- u n d K o 
stenträgerrechnung. In mehreren Systemen der Kos tenrechnung w i r d eine V e r 
tei lung aller K o s t e n auf die Kostenträger angestrebt. D i e B i l d u n g v o n K o s t e n 
stellen ist in diesen Systemen ein Instrument für die Z u r e c h n u n g der G e m e i n k o 
sten auf Kostenträger. D a verschiedene Kostenträger die Bereiche, A b t e i l u n g e n 
u n d Stellen der U n t e r n e h m u n g in der Regel unterschiedlich beanspruchen, 
würde eine gleichmäßige V e r t e i l u n g der K o s t e n einer Stelle auf die verschiede
nen Kostenträger nicht die tatsächlichen Beanspruchungen wiedergeben. D e s 
halb w i r d versucht, die i n jeder Kostenstel le entstehenden K o s t e n über geeignete 
Maßgrößen gemäß den Belastungen der Stellen d u r c h die Kostenträger auf diese 
z u verteilen. H i e r d u r c h sol l eine der Realität entsprechende u n d genaue E r m i t t 
lung der Stückkosten erreicht werden . D i e Kostenste l lenbi ldung w i r d damit 
auch als M i t t e l z u r V e r f o l g u n g preispol i t ischer Rechnungszie le der K o s t e n r e c h 
nung angesehen [Schmalenbach (Kostenrechnung) 352f . ] . 

E i n weiterer Z w e c k der Kostenste l lenbi ldung kann dar in bestehen, eine Be
wertung v o n Beständen an H a l b - u n d Fertigerzeugnissen z u ermöglichen. D i e 
Bewer tung dieser Bestände ist für eine Reihe v o n Ermi t t lungsrechnungen wie 
beispielsweise die A u f s t e l l u n g der Jahresbilanz [vgl . §§ 151 ff. A k t G ] erforder
l i c h . In der Regel erfolgt die Bewer tung v o n Zwische 'n- u n d E n d p r o d u k t e n nicht 
nur z u E i n z e l k o s t e n . So müssen i n der H a n d e l s - (und in der Steuer- )Bi lanz bei 
der B e s t i m m u n g v o n Herste l lungskosten des Umlaufvermögens auch anteilige 
G e m e i n k o s t e n aktiviert werden . U b e r die B i l d u n g v o n Kostenstel len läßt sich 
eine Z u r e c h n u n g der G e m e i n k o s t e n jeweils bis z u der Kostenstel le i m P r o d u k 
tionsprozeß durchführen, welche ein Z w i s c h e n p r o d u k t noch durchlaufen hat. 
Eine andere Fage i s t / o b und inwiewei t die in den V e r w a l t u n g s - u n d Ver tr iebs
prozessen entstandenen Kos ten in den Wertansatz einbezogen werden dürfen. 
D i e Bewer tung der Z w i s c h e n p r o d u k t e kann auch preispol i t ischen E n t s c h e i d u n 
gen beim V e r k a u f oder E r w e r b v o n Z w i s c h e n p r o d u k t e n zugrunde gelegt wer
den. 

Ii. Gliederungsmöglichkeiten und Arten von Kostenstellen 
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Für eine E r r e i c h u n g der Z w e c k e , die in der Kostenste l lenrechnung verfolgt 
werden , ist eine geeignete G l i e d e r u n g des gesamten Unternehmungsprozesses 
in ein System v o n A b r e c h n u n g s b e z i r k e n v o r z u n e h m e n . D i e Kostenstel lenrech
n u n g muß sich dabei an der gegebenen U n t e r n e h m u n g s s t r u k t u r orientieren 
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[ K o s i o l (Kostenrechnung) 118ff . ] . Wesentl iche Best immungsgrößen für die A r t 
u n d Tiefe der Kostenste l lengl iederung s ind die A r t des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s , 
die Z a h l der P r o d u k t i o n s s t u f e n , die Vergenz u n d die Technologie des P r o d u k 
tionsverfahrens, die Kontinuität des Produkt ionsab laufs , die G r ö ß e u n d das 
W a c h s t u m sowie die A u f b a u - u n d Ablauforganisa t ion der U n t e r n e h m u n g . 

Vie l fach bestehen U n t e r n e h m u n g e n aus räumlich u n d organisatorisch ge
trennten W e r k e n , die sich in selbständige Tei lbetriebe gl iedern. D i e B i l d u n g v o n 
A b r e c h n u n g s b e z i r k e n muß diesen A u f b a u berücksichtigen. So kann sich eine 
P y r a m i d e v o n A b r e c h n u n g s b e z i r k e n ergeben, w i e sie in A b b i l d u n g 42 wieder
gegeben ist. D e r oberste A b r e c h n u n g s b e z i r k ist die gesamte U n t e r n e h m u n g . Je
des W e r k stellt einen selbständigen A b r e c h n u n g s b e z i r k dar u n d ist entsprechend 
den Tei lbetr ieben in untergeordnete A b r e c h n u n g s b e z i r k e zerlegt. Innerhalb 
dieser Tei lbetr iebe können spezielle Kostenbereiche beispielsweise für Beschaf
fung , Fer t igung, E n t w i c k l u n g , Ver t r i eb u n d V e r w a l t u n g unterschieden sein, de
ren untergeordnete Tei le inheiten die Kostenstel len b i l d e n . 

Abb. 42: Kostenstellengliederung entsprechend der Unternehmungsstruktur 
Unternehmung 

Teilbetrieb 12 Teilbetrieb 22 

Kostenbereich ..Kostenbereich Kostenbereich 
115 121 

. Kostenbereich Kostenbereich . . . Kostenbereich Kostenbereich . . . Kostenbereich 
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D i e vertikale und hor izonta le Zer legung der U n t e r n e h m u n g in A b r e c h n u n g s 
bezirke kann nach verschiedenen M e r k m a l e n v o r g e n o m m e n werden . G l i e d e 
rungskriterien können funkt iona le , räumliche, organisatorische und rechnungs
technische Ges ichtspunkte sein. Ferner kann die kostenrechnerische A u f t e i l u n g 
des Unternehmungsprozesses nach erstellten Güterarten u n d nach A r b e i t s v o r 
gängen erfolgen. Es hängt v o n den jeweils angestrebten Rechnungszie len ab, wie 
stark diese M e r k m a l e bei der mehrstufigen B i l d u n g u n d A b g r e n z u n g v o n A b 
rechnungsbezirken bis h in z u den Kostenstel len berücksichtigt werden. 

E i n wichtiger Ges ichtspunkt für die Kostenste l lenbi ldung ist das unterschied
liche E i n w i r k e n der Bereiche u n d A b t e i l u n g e n auf die Kostenträger . U m die 
Beanspruchung durch die Kostenträger i s o m o r p h a b b i l d e n z u können, w i r d 
die G l i e d e r u n g der Kostenstel len vielfach an den beim V o l l z u g des U n t e r n e h 
mungsprozesses durchgeführten V e r r i c h t u n g e n ausgerichtet. D a n n s ind f u n k 
tionale M e r k m a l e für die Kostenste l lenbi ldung maßgebend. Beispielsweise kön
nen u . a. alle Kontrolltätigkeiten nach verschiedenen Arbeitsgängen in der Fer-
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t igung oder alle Schreibtätigkeiten i m B ü r o jeweils z u einer Kostenste l le z u 
sammengefaßt werden . W e n n jeder A b r e c h n u n g s b e z i r k u n d damit auch jede 
Kostenstelle einen räumlich zusammenhängenden u n d abgegrenzten Bere ich 
bildet , stehen räumliche G l i e d e r u n g s m e r k m a l e i m V o r d e r g r u n d der Kos tens te l 
lenbi ldung. Dagegen richtet sie sich bei einer Zer legung gemäß organisator i 
schen Ges ichtspunkten nach dem organisatorischen Stellengefüge. H i e r d u r c h 
so l l erreicht werden , daß die Kostenstel len nicht nur abgegrenzte A b r e c h n u n g s 
bezirke , sondern auch selbständige Verantwortungsbere iche darstel len. D a m i t 
w i r d die V e r a n t w o r t l i c h k e i t der jeweil igen Stelleninhaber für K o s t e n a b w e i 
chungen klar erkennbar. Diese A r t der G l i e d e r u n g dient dem Z w e c k der K o 
stenkontrol le . 

D i e funkt ionale , die räumliche u n d die organisatorische Zer legung der U n t e r 
nehmung in A b r e c h n u n g s b e z i r k e führen gelegentlich z u denselben T e i l e i n h e i 
ten. D e r organisatorische A u f b a u einer U n t e r n e h m u n g kann f u n k t i o n a l o r i e n 
tiert, und die Stellen, Instanzen u n d A b t e i l u n g e n können räumlich z u s a m m e n 
hängend angeordnet sein. In den meisten Fällen werden jedoch die sich nach die
sen M e r k m a l e n ergebenden E inte i lungen nicht übereinstimmen. So kann die 
U n t e r n e h m u n g nach dem O b j e k t p r i n z i p organisiert sein u n d damit i m G e g e n 
satz z u r funkt ionalen Stellengliederung stehen. D i e funkt ionale Zusammenfas 
sung aller Verwaltungstätigkeiten in den Eingangslagern für die verschiedenen 
P r o d u k t e z u einer Kostenstelle bedeutet d a n n z . B . , daß diese Kostenstel le k e i 
nen selbständigen Verantwortungsbere ich bi ldet . Deshalb können verschiedene 
Instanzeninhaber für auftretende Kostenabweichungen v e r a n t w o r t l i c h sein. Es 
s ind also weitere Maßnahmen er forder l i ch , u m die jeweils verantwort l i che Per
son herauszuf inden. Vie l fach k o m m t es auch v o r , daß eine organisatorische 
Tei le inheit an mehreren O r t e n (Arbeitsplätzen) untergebracht ist. D a n n s t im
men die räumlichen u n d die organisatorischen M e r k m a l e nicht überein. 

D i e Zer legung des Unternehmungsprozesses in A b r e c h n u n g s b e z i r k e bis h i n 
z u den Kostenstel len erfolgt häufig nicht nur nach einem G l i e d e r u n g s m e r k m a l . 
V i e l m e h r versucht m a n , bei der h o r i z o n t a l e n u n d vertikalen E i n t e i l u n g mehrere 
M e r k m a l e gleichzeit ig z u berücksichtigen. Ferner kann aus rechnungstechni
schen Gründen eine Zusammenfassung v o n organisatorischen, räumlichen 
u n d / o d e r funkt iona len Tei leinheiten z u Kostenstel len v o r g e n o m m e n w e r d e n . 
Z u m Beispiel können die A b t e i l u n g e n Inlandsabsatz, Auslandsabsatz , W e r b u n g 
u n d P u b l i c Relations als eine Kostenstel le behandelt werden , w e n n eine ge
trennte Erfassung u n d V e r r e c h n u n g ihrer G e m e i n k o s t e n den G r a d an I somor-
phie u n d Genauigke i t nicht erhöht. A u s rechnungstechnischen Gründen kann es 
des weiteren zweckmäßig sein, für best immte Aufträge, M a s c h i n e n oder P r o 
duktarten jeweils eigene Kostenstel len z u b i lden . In enger B e z i e h u n g z u dieser 
A r t der G l i e d e r u n g steht die O r i e n t i e r u n g der Kostens te l lenbi ldung nach den 
erstellten Leis tungen u n d Güterarten. H i e r b e i s ind die Z w i s c h e n - u n d E n d p r o -
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dukte sowie die Wiedereinsatzle istungen maßgeblich für die Zer legung des U n 
ternehmungsprozesses. Es besteht demnach eine Entsprechung z u r O r g a n i s a 
t i o n nach dem O b j e k t p r i n z i p . Dagegen liegt bei einer G l i e d e r u n g der K o s t e n 
stellen nach den Arbeitsvorgängen ein enger Zusammenhang z u r funkt ionalen 
E i n t e i l u n g nach dem V e r r i c h t u n g s p r i n z i p v o r . 

D i e gekennzeichneten Gl iederungsmerkmale führen z u verschiedenen A r t e n 
v o n Kostenstel len. Häufig unterscheidet man nach produkt ionstechnischen G e 
sichtspunkten H a u p t - , N e b e n - u n d Hi l f skostenste l len sowie nach rechnungs
technischen Ges ichtspunkten V o r - u n d Endkostenste l len . D i e K e n n z e i c h n u n g 
v o n H a u p t - , N e b e n - u n d Hi l f skos tens te l len ergibt sich daraus, wie direkt die in 
den Kostenstel len vo l lzogenen Prozesse der Ers te l lung des P r o d u k t i o n s p r o 
gramms dienen. In Hauptkostenste l len werden die z u m P r o d u k t i o n s p r o g r a m m 
der U n t e r n e h m u n g gehörenden P r o d u k t e ( H a u p t p r o d u k t e ) bearbeitet. Z u m 
Beispiel handelt es sich hierbei in einer U n t e r n e h m u n g , die Spiralbohrer er
zeugt, u m alle die Kostenste l len, in denen Arbeitsgänge am Stahl v o m Absägen 
des Stahls über das Fräsen der Spirale bis z u m Schleifen der Bohrerspi tze sowie 
der E n d k o n t r o l l e durchgeführt werden . A u c h in Nebenkostenstel len werden 
Produkte bearbeitet. Jedoch werden diese P r o d u k t e nicht z u m eigentlich ge
planten P r o d u k t i o n s p r o g r a m m der U n t e r n e h m u n g gerechnet. Sie stellen v ie l 
mehr N e b e n p r o d u k t e dar, die wie K u p p e l p r o d u k t e oder Abfallgüter bei der 
Hers te l lung anfallen. Hi l fskostenste l len tragen nur mittelbar zur Gütererstel
lung bei . Diese A r t von Kostenstel len bezieht sich insbesondere auf die Tätigkei
ten der Planung und K o n t r o l l e , der V e r w a l t u n g , der L o h n a b r e c h n u n g sowie der 
Informationsbeschaffung u n d -Verarbeitung. Sie erzeugen H i l f s p r o d u k t e . 

N a c h rechnungstechnischen Ges ichtspunkten unterscheidet man die beiden 
A r t e n der V o r - und der Endkostenste l len. Z u den Vorkostenste l len gehören die 
Stellen, deren Kosten i m Rahmen der Kostenstel lenrechnung auf andere ( V o r 
oder End-)Kostenste l len umgelegt werden. H i n g e g e n werden die Kosten von 
Endkostenstel len insgesamt (Vol lkostenrechnung) b z w . z u T c i l c n ( T e i l k o s t e n 
rechnung) auf die Kostenträger vertei l t . 

In der Praxis w i r d häufig eine G l i e d e r u n g in G r u p p e n von Kostenstel len an
gewandt, die dem Kalkulat ionsschema der Zuschlagskalkulat ion [vgl. S. 195] 
entspricht. M a n geht v o n folgenden Kostenstel lengruppen aus: 

Arten von 
Kostenstellen 

\ Hauptkostensteli 

^ Nebenkostenstelle 

Hilfskostenstellen 

Q) , *' 

Vorkostenstellen 

Endkostenstellen 

Gliederung 
in Gruppen 
von Kostensteller, 

H a u p t k o s t e n s t e l l e n H i l f s k o s t e n s t e l l e n 

F e r t i g u n g s h a u p t s t e l l e n A l l g e m e i n e K o s t e n s t e l l e n 

F e r t i g u n g s h i l f s s t e l l e n 

M a t e r i a l s t e l l e n 

V e r w a l t u n g s s t e l l e n 

V e r t r i e b s s t e l l e n 
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Allgemeine 
Kostenstellen 

Fertigungs
hauptstellen 

Fertigungs
hilfsstellen 

Materialstellen 

rwaltungssteilen 

Vertriebsstellen 

Dieser E i n t e i l u n g liegen vor allem funkt ionale M e r k m a l e z u g r u n d e . D i e U n 
terscheidung v o n M a t e r i a l - , Fert igungs- und Vertriebsstel len ergibt sich aus den 
Phasen Beschaffung, Fer t igung u n d A b s a t z , während in Verwaltungsste l len se
kundäre Zweckaufgaben [vgl . K o s i o l (Organisat ion) 87f.] erfüllt werden . Fer
ner werden bei dieser G l i e d e r u n g rechnungstechnische M e r k m a l e berücksich
tigt. Ledigl id i_d je_Gruppe der Fertigungsstel len setzt sich aus H a u p t - b z w . N e 
ben kos tenstel Jen z u s a m m e n . A l l e anderen G r u p p e n s ip<fT^l fskosten^ 
D i e G r u p p e der Al lgemeinen Kostenstel len umfaßt die Kostenste l len , deren 
Leistungen der gesamten U n t e r n e h m u n g z u r Verfügung stehen. H i e r z u rechnen 
u . a. die Energieversorgung, die H e i z u n g , soziale E inr i ch tungen wie die K a n 
tine, Grundstücke u n d Gebäude. In den Fert igungshauptste l len w e r d e n die A r 
beitsgänge an Werkstof fen und Z w i s c h e n p r o d u k t e n v o l l z o g e n , die z u r E r z e u 
gung der H a u p t - und N e b e n p r o d u k t e erforderl ich s ind. Dagegen gehören z u 
den Fert igungshil isstel len solche Stellen des Fert igungsbereichs, welche die Fer
t igungsplanung u n d Fert igungssteuerung, die Informat ionsverarbei tung, die 
H e r s t e l l u n g v o n W e r k z e u g e n u n d M a s c h i n e n für den Fert igungsprozeß sowie 
Reparaturen o. ä. auszuführen haben. Z u m Beispiel s ind die Fer t igungsvorbe
reitung, die technische Betr iebsle i tung, die Werkzeugmachere i u n d die Repara
turwerkstätte typische Fert igungshil fsstel len. Aufgabe der Mater ia ls te l len ist die 
Bestel lung, A n n a h m e , Prüfung, Lagerung sowie Bereitstel lung der R o h - , H i l f s 
u n d Betriebsstoffe, die i m Fertigungsprozeß eingesetzt w e r d e n . D a in ihnen 
keine substantielle Bearbeitung v o n P r o d u k t e n v o r g e n o m m e n w i r d , ausge
n o m m e n Gärungs- u n d Reifungsprozesse , s ind die Materialstel len H i l f s k o s t e n 
stellen. D i e G r u p p e der Verwaltungsste l len umfaßt Hi l f skos tens te l l en , deren 
Gegenstand Verwaltungsaufgaben wie B u c h h a l t u n g , K a l k u l a t i o n u n d Statistik 
s i n d . Ferner rechnet man die Geschäftsleitung z u dieser G r u p p e . D i e A u f g a b e n , 
welche der V e r w e r t u n g v o n P r o d u k t e n am M a r k t dienen, b i lden die G r u n d l a g e 
für die A b g r e n z u n g v o n Vertr iebsstel len. In diese G r u p p e gehören beispiels
weise die Fert igwarenlager, der V e r k a u f , der V e r s a n d , der Vertreterdienst , der 
Reparaturdienst für K u n d e n u n d die W e r b u n g . 

III. Die Verteilung der Kosten in der Kostenstellenrechnung 

Ergebnis der hor izonta len u n d vert ikalen Zer legung des U n t e r n e h m u n g s p r o 
zesses i m R a h m e n der Kostenste l lenrechnung ist ein System v o n A b r e c h n u n g s 
b e z i r k e n , dessen unterste Einhei ten Kostenstel len ( b z w . Kostenplätze) b i lden . 
D i e A r t der G l i e d e r u n g u n d damit die Ausprägung dieses Systems v o n A b r e c h 
nungsbezirken hängt ab v o n den R e c h n u n g s z w e c k e n , welche die U n t e r n e h 
m u n g z u erreichen sucht, u n d v o n dem Kostenrechnungssystem, welches sie 
anwendet. 
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L i e g t die G l i e d e r u n g der A b r e c h n u n g s b e z i r k e u n d damit die A b g r e n z u n g der 
Kostens te l len fest, so s ind für jede Kostenste l le die i n einer P e r i o d e entstehen
den K o s t e n z u best immen. D i e s ist die Hauptaufgabe der Kostenstel lenrech
n u n g . -Dabei müssen i n der K o s t e j ^ e l l e n r e c h q u j i g j i u r n o c h die K o s t e n berück-
s i c h t ^ w e r c T e n 7 d i e n ichta l s Kostenträgereinzelkosten den Kostenträgern oder 
P r o d u k t g r u p p e n direkt zugerechnet w e r d e n . M a n w i r d bestrebt sein, möglichst 
viele KostenäTten als KostensteHeneinzelkosten z u erfassen. D i e I somorphie 
u n d die Genauigkei t der Kostenste l lenrechnung s ind u m so größer, je mehr K o 
stenarten nach den O r t e n ihrer Ents tehung getrennt ermittelt werden . D e n n o c h 
w i r d es in der Regel n o t w e n d i g sein, K o s t e n auf die Kostenstel len nach Bezugs
größen oder Schlüsseln z u vertei len. H i e r b e i k a n n es sich u m Kostenstel lenein
ze lkosten handeln , d i e ( z . B . aus Vereinfachungsgründen) nicht für jede K o s t e n 
stelle getrennt erfaßt w o r d e n s i n d . Ferner w i r d in best immten Kos tenrech
nungssystemen auch eine V e r t e i l u n g v o n Kostenstel lengemeinkosten auf K o 
stenstellen v o r g e n o m m e n . 

F ü r die V e r t e i l u n g (Schlüsselung) v o n ( G e m e i n - ) K o s t e n auf V o r - b z w . E n d 
kostenstellen müssen geeignete Bezugs- oder Maßgrößen herangezogen wer
d e n . D i e A n z a h l dieser Kostenschlüssel hängt davon ab, nach welchen P r i n z i 
p ien der Kostenverte i lung sich die U n t e r n e h m u n g richtet. M e i s t ist man be
strebt, proport ionale Schlüssel z u f i n d e n , mit denen eine möglichst verursa
chungsgemäße Z u r e c h n u n g der K o s t e n erreicht werden k a n n . Z w i s c h e n der Be
zugs- oder Schlüsselgröße u n d der Kosteneinflußgröße, welche für die H ö h e der 
z u vertei lenden K o s t e n bes t immend ist, muß dann eine propor t iona le Bez ie 
h u n g bestehen. A l s Beispie l sol l die V e r t e i l u n g v o n H e i z u n g s k o s t e n betrachtet 
w e r d e n , die i n einer A l l g e m e i n e n Kostenstel le erfaßt sein mögen. D i e K o s t e n 
dieser ( H i l f s - und) Vorkostenste l le seien auf die anderen ( V o r - oder E n d - ) K o -
stenstellen umzulegen . M a n kann v o n der Kostenhypothese ausgehen, daß die 
H ö h e der benötigten Heiz le i s tungen u n d ihre K o s t e n v o n der jeweiligen R a u m 
größe der Kostenstel len p r o p o r t i o n a l abhängig s i n d . D a n n bildet die Z a h l an 
c b m jeder Kostenstelle die Bezugsgröße u n d damit den Schlüssel für eine Schlüs
selung der H e i z u n g s k o s t e n . Sofern die unterstellte Kostenhypothese der Rea l i 
tät entspricht, ist die V e r t e i l u n g entsprechend dem Schlüssel >Rauminhalt< ver
ursachungsgemäß. Es könnte aber sein, daß zusätzliche Größen w i e die v o n M a 
schinen und Menschen erzeugte Eigenwärme oder die Außentemperatur die be
nötigte H e i z m e n g e beeinflussen. Des weiteren könnte auch eine n i c h t p r o p o r 
tionale Bez iehung z w i s c h e n H e i z l e i s t u n g u n d H e i z u n g s k o s t e n vor l iegen. In 
diesen Fällen sind weder die alleinige V e r w e n d u n g des Rauminhal ts als K o s t e n 
schlüssel noch eine propor t iona le Kostenver te i lung verursachungsgemäß. A u s 
Einfachheitsgründen ist man bestrebt, ledigl ich eine Bezugsgröße als Schlüssel 
z u v e r w e n d e n / W e n n mehrere Kosteneinflußgrößen w i r k s a m s i n d , wählt man 
häufig nur die wichtigste Kosteneinflußgröße. Jedoch gibt in diesen Fällen ein 

Bestimmung 
der Kosten 
je Kostenstelle 

Direkte Erfassur 
von Kostenstelle 
einzelkosten 

Kostenverteilung 
nach Schlüsseln 

Bezugs- oder 
Schlüsselgrößen 
KostenverteUung 
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Kostenverteilung 
als indirekte 

Messung 

Gebräu cblicbe 
Kostenschliissel 

kombinier ter Schlüsse!, in dem der Einfluß mehrerer Best immungsgrößen der 
Kosten z u m A u s d r u c k k o m m t , die realen Gegebenheiten genauer wieder . D i e 
A n n a h m e einer proport ionalen_Beziehung zwischen Bezugsgröße u n d K o s t e n 
höhe ist ledigl ich-brefproport ionalen K o s t e n f u n k t i o n e n gerechtfertigt. Ergeben 
kostentheoretische U n t e r s u c h u n g e n , daß die K o s t e n f u n k t i o n z . B . aufgrund 
v o n Intensitätsänderungen keinen linearen Ver lauf aufweist , muß die K o s t e n 
vertei lung n i c h t - p r o p o r t i o n a l v o r g e n o m m e n werden . 

D i e Ver te i lung v o n K o s t e n nach Bezugsgrößen oder Schlüsseln stellt eine 
F o r m der indirekten M e s s u n g dar [ K o s i o l ( K a l k u l a t i o n ) 121]. Besteht zwischen 
der z u messenden Kostenhöhe einer Kostenstel le u n d der Bezugsgröße (Schlüs
sel) eine gesetzmäßige B e z i e h u n g , so k a n n man die Ausprägung der Bezugs
größe messen u n d aus der Kostenhypothese die H ö h e der K o s t e n ableiten. E ine 
indirekte Messung dieser A r t setzt aber voraus , daß man die Kos tenhypothese 
kennt u n d sie verhältnismäßig gut bestätigt ist. 

Be i der propor t iona len Z u r e c h n u n g v o n K o s t e n nach Bezugsgrößen ist daher 
stets z u prüfen, ob der Schlüssel K o m p o n e n t e einer bestätigten K o s t e n h y p o 
these ist und eine proport ionale B e z i e h u n g zwischen Bezugsgröße(n) u n d K o 
stenhöhe besteht. D i e propor t iona le Ver te i lung einer Reihe v o n K o s t e n , wie 
beispielsweise der F i x k o s t e n , entspricht nicht dem V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p . Des
halb w i r d in best immten Kostenrechnungssystemen (Tei lkostenrechnungen) 
nur ein T e i l der K o s t e n auf Kostenstel len und Kostenträger verrechnet [vgl. 
S. 310ff . ] . 

A l s Bezugsgrößen der Kostenver te i lung b z w . - z u r e c h n u n | ^ 
Mengen-r~a4s~aTrclT"We7tmaßstäbe verwendet werden. D i e folgende U b e r s i c h t 
enthält die am häufigsten gebrauchten Kostenschlüssel , aus denen auch k o m b i 
nierte Schlüssel gebildet werden können [vgl. K o s i o l ( K a l k u l a t i o n ) 123f.; 

R u m m e l (Kostenrechnung) 10ff. u n d 94]: 
/ ' ' " \ 

1. Mengenschlüssel 
a) Zählgrößen (Zahl der eingesetzten, hergestellten oder abgesetzten Stücke, 

Z a h l der Buchungen usw.) 
b) Zeitgrößen (Kalenderze i t , Fert igungszei t , Masch inens tunden , Rüstzeit , 

Meisterstunden usw.) 
c) Raumgrößen (Länge, Fläche, R a u m i n h a l t usw.) 
d) Gewichtsgrößen (Einsatzgewichte , Transportgewichte , P r o d u k t m e n g e n 

in Gewichtse inhei ten usw.) 
e) Technische Maßgrößen ( k W h , PS , t k m , K a l o r i e n usw.) 

2. Wertschlüssel 
a) Kostengrößen (Fer t igungslohnkosten , Fert igungsmater ia lkosten, Fert i 

gungskosten, Hers te l lkosten usw.) 
b) Einstandsgrößen (Wareneingangswert , Lagerzugangswert usw.) 
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c) Absatzgrößen (Warenumsatz , K r e d i t u m s a t z usw.) 
d) Bestandsgrößen (Bestandswert an Stoffen, Z w i s c h e n p r o d u k t e n oder 

E n d p r o d u k t e n , Anlagenbestandswert usw.) 
e) Verrechnungsgrößen (Verrechnungspreise usw.) 

Für die Ver te i lung v o n K o s t e n lassen sich propor t iona le Schlüssel i n drei ver- Formen von 
schiedenen F o r m e n anwenden [ K o s i o l (Ka lkula t ion) 122f . ] : Kostenschlüsseln 

(1) Kostenantei l = Schlüsselzahl x Schlüsseleinheitskosten 

Schlüsselzahl X Zuschlagsprozentsatz 
(2) Kostenantei l = 

100 

K o s t e n s u m m e X Ante i l sprozentsatz 
(3) Kostenantei l = 

100 

D i e erste F o r m eines Kostenschlüssels eignet sich insbesondere für M e n g e n - Kosten
schlüssel. W e n n z . B . S t romkosten nach den verbrauchten k W h auf Kostenste l - schlussel (1) 
len z u verteilen s i n d , ist die Schlüsselzahl einer Kostenstel le gleich der in ihr ver
brauchten Strommenge in k W h . D i e v o n der gesamten U n t e r n e h m u n g ver
brauchte Strommenge in k W h bildet die Summe der Schlüsselzahlen. D i v i d i e r t 
man die gesamten Stromkosten der U n t e r n e h m u n g d u r c h die Summe der 
Schlüsselzahlen, so erhält man die Schlüsseleinheitskosten. 

B e i s p i e l : 

S t r o m k o s t e n d e r U n t e r n e h m u n g : 2 0 0 0 0 0 - D M 

G e s a m t v e r b r a u c h d e r U n t e r n e h m u n g : 2 5 0 0 0 0 0 k W h 

S c h l ü s s e l e i n h e i t s k o s t e n : 2 0 0 0 0 0 = 0 ,08 D M / k W h 
2 5 0 0 0 0 0 

S c h l ü s s e l z a h l (= V e r b r a u c h s m e n g e ) d e r K o s t e n s t e l l e A : 3 7 5 0 0 k W h 

K o s t e n a n t e i l d e r K o s t e n s t e l l e A : 3 7 5 0 0 0 ,08 = 3 0 0 0 - D M 

D i e Berechnung des Kostenantei ls nach der zwei ten F o r m mit H i l f e eines Z u - Kosten-
schlagssatzes ist vor allem bei wertmäßigen Schlüsseln zweckmäßig. D i e Schlüs- schlussel (2) 
seizahl hat hier den C h a r a k t e r einer Zuschlagsgrundlage. Beispielsweise sollen 
die Urlaubslöhne entsprechend den L o h n - (und G e h a l t s s u m m e n der K o s t e n 
stellen verteilt werden. M a n ermittelt einen Zuschlagsprozentsatz aus dem V e r 
hältnis zwischen den gesamten Urlaubslöhnen einer Per iode u n d den gesamten 
L o h n - ( u n d Gehal t s - )Kos ten der U n t e r n e h m u n g . D i e L o h n s u m m e , die in einer 
Kostenstelle anfällt, bi ldet die Schlüsselzahl. M u l t i p l i z i e r t man sie mit dem Z u 
schlagsprozentsatz u n d teilt diesen Betrag durch H u n d e r t , so ergibt sich der auf 
diese Kostenstelle zuzurechnende Kostenbetrag. 
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Beispiel: 

Kosten-
schlussel (3) 

Verteilungs-
problemc der 
Kostenstellen

rechnung 

Verteilung von 
Kostenträger

gemeinkosten auf 
Kostenstellen 

Kostenstellen
umlage 

Urlaubslöhne in der Periode: 
Gesamte Lohn-(und Geha l t ssumme der Periode: 

, 4 150 000-100 Zuschlagsprozentsatz: — = 
2 000 000 

Schlüsselzahl = Lohnsumme der Kostenstelle A: 
Kostenanteil der Kostenstelle A: 5 0 0 0 0 ' 7 - 5 = 

100 

150 0 0 0 - D M 
2 000 000 - DM 

7,5 % 

50 000 - DM 
3 750,- DM 

D i e dritte F o r m der Schlüsselung w i r d bevorzugt , »wenn die benutzten G r ö 
ßen für einige Zei t festliegen, wie z . B . bei der U m l a g e nach Raummaßen , instal
lierten k W , A n z a h l der Brennstel len usw.« [ K o s i o l ( K a l k u l a t i o n ) 122f.] . Be i 
dieser F o r m berechnet man, welchen prozentualen A n t e i l die Schlüsselzahl einer 
Kostenstelle an der Summe aller Schlüsselzahlen hat u n d m u l t i p l i z i e r t diesen 
A n t e i l mit der K o s t e n s u m m e der U n t e r n e h m u n g . A l s Beispie l k a n n die V e r t e i 
lung v o n H e i z u n g s k o s t e n nach dem R a u m i n h a l t in c b m angeführt w e r d e n . D e r 
Ante i l sprozentsatz ist hierbei gleich d e m Verhältnis zwischen dem v o n der K o 
stenstelle benötigten R a u m in c b m u n d d e m R a u m aller Kostenste l len . 

Beispiel: 

Heizungskosten in der Periode: 
Gesamter Raum aller Kostenstellen: 
Raum von Kostenstelle A: 

Anteilsprozentsatz von Kostenstelle A: 

Kostenanteil der Kostenstelle A: 

70000 • 100 
350 000 

25 000 • 20 
100 

25 000 - DM 
350 000 cbm 

70 000 cbm 

20 % 

5 000 - DM 

Das P r o b l e m der Ver te i lung b z w . Z u r e c h n u n g v o n K o s t e n , d . h . das P r o b l e m 
der Kostenschlüsselung, k a n n in der Kostenste l lenrechnung auf folgende drei 
Weisen auftreten: 

(1) V e r t e i l u n g v o n (Kostenträger- )Gemeinkosten auf Kostenstel len 
(2) Kostenstel lenumlage 
(3) B e s t i m m u n g v o n Zuschlagssätzen für Endkostenste l len 

Das erste Ver te i lungsproblem besteht d a r i n , die Kostenträgergemeinkosten, 
welche nicht als Kostenstel leneinzelkosten erfaßt werden (können) , auf die V o r 
b z w . Endkostenstel len der U n t e r n e h m u n g z u schlüsseln. E ine derartige V e r t e i 
lung kann z u m Beispiel für die Kostenarten S t r o m - und H e i z u n g s k o s t e n , U r 
laubslöhne, Soz ia laufwendungen, Vermögensteuer, Gewerbesteuer , M i e t e n , 
Vers icherungen, kalkulatorische A b s c h r e i b u n g e n , kalkulatorische Zinsen und 
kalkulatorische Wagnisse notwendig sein. Das zweite V e r t e i l u n g s p r o b l e m , bei 
welchem Kostenschlüssel verwendet w e r d e n , ist die Kostenstel lenumlage. Im 
H i n b l i c k auf die Kostenträgerrechnung werden die in Vorkostenste l len anfal-
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lenden K o s t e n auf Endkostenste l len verteilt . Ferner ist eine Kostens te l lenum
lage zwischen Vorkostenste l len b z w . zwischen V o r - u n d Endkostenste l len so
wie zwischen Endkostenste l len n o t w e n d i g , w e n n z w i s c h e n diesen Stellen L e i 
stungen ausgetauscht werden . F ü r die Reihenfolge u n d die A r t der Kostenste l 
lenumlage ist maßgebend, welche innerbetr iebl ichen Güter- oder Leis tungs
ströme zwischen den Kostenstel len fließen. Es ist nach Möglichkeit eine R e i h e n 
folge z u suchen, bei der jede Vorkostenste l le ledigl ich Leis tungen an nachfol 
gende V o r - oder Endkostenste l len abgibt u n d nur v o n vorhergehenden K o s t e n 
stellen Leis tungen empfängt. Üblicherweise werden zuerst die K o s t e n der A l l 
gemeinen Kostenstel len verteilt , da sie Leis tungen an alle Bereiche der U n t e r 
n e h m u n g l iefern. Anschließend werden die K o s t e n der Fertigungshilfsstel len 
umgelegt, we i l v o n diesen meistens Leistungsströme an Kostenstel len des F e r t i 
gungsbereichs ausgehen. D i e Materialstel len sowie die V e r w a l t u n g s - u n d die 
Vertriebsstel len werden in der Regel als Endkostenstel len behandelt. In einer 
Reihe v o n Fällen f indet jedoch zwischen verschiedenen Kostenstel len ein gegen
seitiger Leistungsaustausch statt. Diese innerbetriebl ichen Güter- u n d L e i 
stungsströme fließen hierbei nicht nur in einer rechnungstechnisch erwünschten 
R i c h t u n g , sondern v o n Vorkostenste l len auf andere Vorkostenste l len und auf 
Endkostenstel len sowie umgekehrt v o n Endkostenstel len auf andere E n d k o 
stenstellen u n d auf Vorkostens te l len . Be i dieser Leis tungsverf lechtung müssen 
die K o s t e n dieser Kostenstel len i m Sinne der aufgetretenen Leistungsverf lech
tung gegenseitig verrechnet w e r d e n . E i n V e r z i c h t auf die V e r r e c h n u n g der K o 
sten, die für den Leis tungsstrom in einer R i c h t u n g anfallen, vermindert die Iso
m o r p h i c und Genauigkei t der Kostenrechnung stark. Dieser V e r z i c h t scheint 
n u r zulässig, wenn der Leis tungsstrom in einer R i c h t u n g gegenüber dem Strom 
in der anderen R i c h t u n g sehr gering ist. Für die U m l a g e der K o s t e n innerbe
trieblicher Leistungen stehen mehrere Ver fahren der Leis tungsverrechnung z u r 
Verfügung [vgl . S. 169]. Das dritte V e r t e i l u n g s p r o b l e m , bei welchem K o s t e n - Bestimmung von 
schlussel herangezogen w e r d e n , ist die B e s t i m m u n g v o n Zuschlagssätzen für die /uschlagssat/cn 
K o s t e n der Endkostenste l len . A l s Bezugsgrößen oder Schlüssel sind bei diesem juy Lndkosten-
P r o b l c m die Kosteneinflußgrößen zu wählen, v o n welchen die Kosten der E n d 
kostenstellen p r o p o r t i o n a l abhängig s ind . D i e Zuschlagssätze geben an, in w e l 
chem prozentualen Verhältnis die Kosten der Endkostenstel len z u den gewähl
ten Bezugsgrößen stehen. 

IV. Der Betriebsabrechnungsbogen als Instrument der 
Kostenstellenrechnung 

D i e Kostenste l lenrechnung läßt sich in z w e i G r u n d f o r m e n durchführen. Es Formen der 
ist z u m einen eine kontenmäßige Erfassung u n d V e r t e i l u n g der Kos ten möglich. Durchführung 
D i e zugehörigen B u c h u n g e n können manuel l oder maschinel l i m D u r c h s c h r e i - de) kostensttlUn-

rechnung 
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beverfahren sowie über Datenverarbeitungsanlagen v o r g e n o m m e n werden . 
E ine zweite G r u n d f o r m stellt die tabellarische Erfassung u n d V e r t e i l u n g der K o 
sten dar. Be i dieser häufig angewandten F o r m der Kostenste l lenrechnung ver
zichtet man auf die doppelte B u c h u n g der kostenrechnerischen Vorgänge. H i e r 
d u r c h w i r d die Kostenste l lenrechnung weniger umfangreich u n d übersichtli
cher. Das wichtigste Instrument z u r Durchführung der A u f g a b e n der K o s t e n 
stellenrechnung in tabellarischer F o r m bi ldet der Kostenste l lenbogen. E r w i r d 
als kleiner Betr iebsabrechnungsbogen ( B A B ) bezeichnet [ K o s i o l ( K o s t e n r e c h 
nung) 189]. In i h n gehen die Kostenarten der U n t e r n e h m u n g ein u n d werden auf 
die Kostenstel len der U n t e r n e h m u n g verteilt . Somit kann er als Instrument der 
Kostenar ten-Kostens te l len-Rechnung angesehen werden . V i e l f a c h w e r d e n in 
den Betr iebsabrechnungsbogen zusätzlich die Kostenträgerrechnung u n d die 
kurzfr is t ige Er fo lgsrechnung aufgenommen. D a n n umfaßt er die Kos tenar ten- , 
die Kostenstel len- u n d die Kostenträgerrechnung sowie die E r f o l g s r e c h n u n g . 
Ferner können i n i h m Meßzahlen für die Betr iebskontrol le ermittelt werden 
[ M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 452f . ] . Dieser große Betr iebsabrechnungsbogen 
enthält die Ergebnisse der gesamten K o s t e n r e c h n u n g . 

D i e tabellarische Betr iebsabrechnung k a n n in der einfachsten F o r m auf einem 
einzigen Bogen ausgeführt w e r d e n . Häufig ist der U m f a n g der Kostenste l len
rechnung b z w . der gesamten K o s t e n r e c h n u n g aber so groß , daß eine U n t e r t e i 
lung des Betriebsabrechnungsbogens z . B . nach Kostenbereichen i n Einze lbö
gen erforderl ich ist. Diese Bögen können in B u c h f o r m systematisch z u s a m m e n 
gefaßt w e r d e n , damit die Übersichtl ichkeit der tabellarischen A b r e c h n u n g er
halten bleibt . 

Inhalt des BAB D e r Betriebsabrechnungsbogen enthält üblicherweise die gesamten K o s t e n 
der U n t e r n e h m u n g . Diese K o s t e n können jedoch nach ihrer Zurechenbarkei t 
auf Kostenträger, P r o d u k t g r u p p e n u n d Kostenstel len in E i n z e l - u n d G e m e i n 
kosten sowie nach ihrer Abhängigkeit v o m Beschäftigungsgrad i n variable u n d 
fixe Kos ten getrennt eingetragen u n d verrechnet werden. Des weiteren k a n n 
man in den Betriebsabrechnungsbogen Istkosten und/oder P lankosten einge
ben. D i e einzelne Gestal tung des Betriebsabrechnungsbogens sowie die U n t e r 
scheidung u n d V e r t e i l u n g v o n K o s t e n ist nicht bei allen Kostenrechnungssyste
men gleich. D i e wesentlichen Unterschiede zwischen den Kostenrechnungssy
stemen beruhen dar in , inwiewei t V o l l - oder Te i lkosten auf Kostenstel len und 
Kostenträger verteilt werden . 

Aufhau des BAB Im folgenden w i r d der grundsätzliche A u f b a u des Kostenstel lenbogens oder 
kleinen Betriebsabrechnungsbogens gekennzeichnet [vgl . A b b i l d u n g 43]. E r 
enthält in hor izonta ler R i c h t u n g die Kostenstel len und in vertikaler R i c h t u n g die 
Kostenarten der U n t e r n e h m u n g . N a c h Spalten für die Bezeichnung der Kosten
arten u n d die Angabe ihrer Kostenhöhe w i r d hor izonta l für jede Kostenstelle 
eine Spalte gebildet. Dabe i lassen sich V o r - u n d Endkostenstel len sowie H a u p t - , 
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N e b e n - und Hi l fskostenste l len unterscheiden. Zusätzliche Spalten können für 
die E r m i t t l u n g v o n Z w i s c h e n s u m m e n vorgesehen sein. D i e vertikale G l i e d e r u n g 
des (>kleinen<) Betriebsabrechnungsbogens richtet sich nach der Reihenfolge , in 
welcher die A u f g a b e n der Kostenste l lenrechnung durchgeführt werden . D i e er
ste G r u p p e v o n Zei len umfaßt die verschiedenen Kostenarten u n d ihre V e r t e i 
lung auf V o r - u n d Endkostenste l len . D a n n folgen Ze i l en für die U m l a g e der K o 
sten v o n Vorkostenste l len auf Endkostenste l len sowie gegebenenfalls die V e r 
rechnung innerbetr iebl icher Le is tungen zwischen Endkostenste l len . I m Be
triebsabrechnungsbogen können neben den Istkosten auch Plankosten aufge
zeichnet sein. D a n n lassen sich in einer weiteren G r u p p e v o n Ze i l en je K o s t e n 
stelle die D i f f e r e n z e n zwischen P l a n - und Istkosten als Kostenüber- b z w . 
-Unterdeckungen ermit te ln . Diese Kostenabweichungen können als >Deckungs-
umlage< auf die Endkostenste l len verteilt werden . D i e letzte G r u p p e v o n Ze i len 
dient zur B e s t i m m u n g v o n Zuschlagssätzen für Endkostenste l len . Zusätzliche 
Ze i len sind für die Berechnung v o n Z w i s c h e n s u m m e n eingefügt. Derart ige Z w i 
schensummen sind insbesondere für die B e s t i m m u n g der primären Kostenarten 
je Kostenstelle vor der Kostenstel lenumlage zweckmäßig. 

D i e K o s t e n , welche den Kostenträgern oder P r o d u k t g r u p p e n als E i n z e l k o - Angabe der 
sten, Sondereinzelkosten b z w . G r u p p e n k o s t e n direkt zurechenbar s i n d , wer- Kostenträger
den in der Regel nicht auf die Kostenstel len verteilt . Sie werden unmittelbar auf einzelkosten 
die Kostenträger oder P r o d u k t g r u p p e n verrechnet. D e n n o c h gibt man sie i m 
Betriebsabrechnungsbogen unter den Kostenarten an, u m eine Ubers i ch t über 
die gesamten K o s t e n der U n t e r n e h m u n g z u erlangen. Ferner können diese K o 
sten Bezugsgrößen der Stellenumlage oder der Zuschlagssätze b i lden . D i e E i n 
zelkosten, Sondereinzelkosten b z w . G r u p p e n k o s t e n können auf unterschiedl i 
che Weise im Betriebsabrechnungsbogen aufgeführt w e r d e n . E ine Möglichkeit 
besteht dar in , sie in einer b z w . mehreren Zei len vor den G e m e i n k o s t e n oder der 
Stellenumlage wiederzugeben. Beispielsweise können Zei len für die E i n z e l k o 
sten an Stoffen, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten der Fer t igung sowie 
des Vertr iebs vorgesehen sein. Sie können auch in speziellen Zei len nach der 
Stellenumlage eingetragen werden . Schließlich kann man zusätzlich für sie eine 
Spalte e inrichten. D i e Kostenarten E i n z e l - , Sondereinzel - u n d G r u p p e n k o s t e n 
werden in diesem F a l l rechnungsmäßig einer f ik t iven >Ausgliederungsstelle< z u 
geordnet. 



Abb. 43: Grundschema für den Aufbau des Betriebsabrechnungsbogens* 
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V. Verfahren der Verrechnung innerbetrieblicher Leistungen 

Im Unternehmungsprozeß w i r d eine Reihe v o n Gütern erzeugt, die nicht am 
M a r k t abgesetzt, sondern i m Produkt ionsprozeß (wieder)eingesetzt w e r d e n . 
Diese Wiedereinsatzgüter bezeichnet man i n der Produkt ions theor ie als der iva
tive Einsatzgüter, w e i l sie nicht v o n außerhalb der U n t e r n e h m u n g bezogen wer
den, sondern in der jeweil igen Kostenstel le selbst hergestellt werden. B e i einem 
T e i l der Wiedereinsatzgüter entstehen in der Kostenrechnung besondere P r o 
bleme der K o s t e n z u r e c h n u n g . Derart ige Verrechnungsprobleme treten einer
seits bei den Wiedereinsatzgütern auf, die n icht direkt in die Z w i s c h e n - u n d 
E n d p r o d u k t e eingehen oder Leis tungen an W e r k s t o f f e n b z w . Z w i s c h e n p r o d u k 
ten darstellen. Anderersei ts s ind sie beim V e r b r a u c h von selbsterstellten Z w i 
schen- oder E n d p r o d u k t e n gegeben. D e r Wiedereinsatz eigener P r o d u k t e führt 
z u Z y k l e n i m Produkt ionsprozeß. D i e rechnungstechnische B e h a n d l u n g dieser 
A r t e n v o n Wiedereinsatzgütern w i r d in der Kostenrechnung als P r o b l e m der 
V e r r e c h n u n g innerbetr iebl icher Leis tungen bezeichnet. Be i diesen W i e d e r e i n 
satzgütern kann es sich s o w o h l u m materielle G ü t e r , wie Anlagen u n d Stoffe, als 
auch u m immateriel le Güter , wie Arbei t s le i s tungen, Sachmittelleistungen u n d 
Informat ionen, handeln . A l l e in Hi l f skos tens te l len erbrachten Leis tungen stel
len derartige Wiedereinsatzgüter dar. D i e P r o b l e m e der innerbetriebl ichen L e i 
stungsverrechnung können aber auch für H a u p t - u n d Nebenkostenstel len auf
treten, insbesondere b e i m Eigenverbrauch v o n Z w i s c h e n - und E n d p r o d u k t e n . 
Wesentl iche G r u p p e n v o n Wiedereinsatzgütern, die besondere Verrechnungs
probleme aufwerfen, s ind selbsterstellte A n l a g e n , selbsterzeugte Betriebsstoffe 
u n d Energie , Entwick lungsarbe i ten , eigene Reparaturleistungen sowie der E i 
genverbrauch an Z w i s c h e n - u n d E n d p r o d u k t e n [vgl . M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II, 1) 
481 f . ] . 

D i e Kosten für derartige innerbetriebliche Leis tungen sind den Kostenstel len 
und den Kostenträgern nach den verfolgten P r i n z i p i e n der Kostenverte i lung z u 
zurechnen. Ihre V e r r e c h n u n g dient d a z u , die Isomorphie und die Genauigke i t 
der kostenrechnerischen Ergebnisse zu erhöhen. Ferner kann sie die G r u n d l a g e 
für Entscheidungen über die eigene H e r s t e l l u n g oder den F r e m d b e z u g v o n G ü 
tern liefern. Bei der Erfassung dieser innerbetr iebl ichen Leistungen ist außerdem 
z u untersuchen, i n w i e w e i t sie z u Kosten der betrachteten Rechnungsper iode 
führen. D i e Güter , welche wie Anlagen über mehrere Perioden h i n w e g einge
setzt werden, s ind z u aktivieren und nur in H ö h e ihrer Per iodennutzung als K o 
sten anzusetzen. Des weiteren ist bei nicht akt ivierbaren innerbetrieblichen L e i 
stungen eine zeit l iche A b g r e n z u n g v o r z u n e h m e n , w e n n sie nicht nur eine Rech
nungsperiode betreffen. Schließlich s ind alle innerbetriebl ichen Leis tungen aus
zusondern , die neutralen A u f w a n d verursachen. H i e r z u gehört beispielsweise 
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Bedeutung 
der Verrechnung 
nn er betrieb Ii eher 

Leistungen 

Kostenarten
verfahren 

der V e r b r a u c h an P r o d u k t e n u n d Arbei ts le is tungen für Privatautos u n d Privat 
häuser. 

Das P r o b l e m der V e r r e c h n u n g innerbetriebl icher L e i s t u n g e n besteht dar in , in 
welcher H ö h e die K o s t e n dieser Leis tungen auf die Kostenste l len z u verteilen 
s i n d , in denen sie eingesetzt w e r d e n . Ihre letztl iche V e r t e i l u n g auf E n d k o s t e n 
stellen beeinflußt zugleich die Z u r e c h n u n g auf Kostenträger . E i n V e r z i c h t auf 
die Belastung der leistungsempfangenden Stellen mit K o s t e n für Wiedereinsatz
güter verzerrt die Ergebnisse der K o s t e n r e c h n u n g . F ü r die V e r r e c h n u n g von i n 
nerbetrieblichen Leis tungen können folgende V e r f a h r e n herangezogen werden 
[vgl. K o s i o l (Kalkula tor ische Buchhal tung) 360f f . ] : 

(1) Das Kostenartenverfahren 
(2) Das Kostenstel lenumlageverfahren 
(3) Das Kostenstellenausgleichsverfahren 
(4) Das Kostenträgerverfahren 

B e i m Kostenartenverfahren w i r d nur ein T e i l der primären K o s t e n , welche bei 
der Ers te l lung innerbetriebl icher Leis tungen angefallen s ind , den empfangenden 
Kostenstel len zugerechne^pDie K o s t e n , welche den innerbetr iebl ichen L e i s t u n 
gen direkt zurechenbar s i n d , gehen als eigene Gemeinkostenar ten oder als T e i l 
anderer Kostenarten in den Betr iebsabrechnungsbogen ein. Sie erscheinen nicht 
bei den leistenden Kostenstel len, sondern werden sofort auf die Kostenstel len 
verteilt , in denen die betreffenden Leis tungen eingesetzt werden . Dagegen s ind 
die restlichen K o s t e n , die für innerbetr iebl iche Leis tungen entstehen, in den K o 
sten der l iefernden Stellen enthalten. D i e gesamten K o s t e n , die für eine innerbe
triebliche Le i s tung anfallen, werden damit nicht ers icht l ich. Beispielsweise kön
nen bei der Reparatur einer Masch ine das für die Reparatur verwendete Mater ia l 
sowie die Löhne der A r b e i t e r , welche die Reparatur ausführen, i m Betriebsab
rechnungsbogen der Fertigungsstelle zugerechnet w e r d e n , in welcher diese M a 
schine eingesetzt ist. D i e weiteren K o s t e n der Reparaturwerkstat t , die auf diese 
innerbetriebliche Le is tung entfallen, s ind in den K o s t e n der Kostenstel le Repa
raturwerkstatt enthalten^ Z u ihnen können u . a. K o s t e n für W e r k z e u g e und 
Hilfslöhne der Werkstatt gehören. 

Sofern die innerbetriebl ichen Leis tungen in Endkostenstel len erbracht wer
den , enthalten deren K o s t e n nach der Kostenstel lenumlage Bestandteile, die 
nicht unmit te lbar v o n Kostenträgern, sondern v o n Wiedereinsatzleistungen 
verursacht w e r d e n . D i e ermittelten Zuschlagssätze sind h ierdurch verzerrt . 
W e r d e n sie hingegen in Vorkostenste l len erzeugt, ist eine verursachungsgemäße 
U m l a g e der Kos ten dieser Stellen nicht möglich. D a beim Kostenartenverfahren 
nicht die gesamten Kos ten einer innerbetr iebl ichen Leis tung ermittelt werden , 
s ind die K o n t r o l l e ihrer Wir tschaf t l i chkei t u n d ein Vergle ich mit Marktpre i sen 
für gleichartige Leistungen nicht durchführbar. 
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N a c h dem Kostenstel lenumlageverfahren richtet man für die K o s t e n innerbe- Kostenstellen-
trieblicher L e i s t u n g e n eigene H i l f i k o s t e n s t e l l e n ein. Sie werden rechnungstech- umfägeve^ahre^ 
nisch als Vorkos tens te l l en behandelt , deren gesamte Kos ten nach den gelieferten 
innerbetr iebl ichen Leis tungen auf die empfangenden Kostenstel len umgelegt 
werden. D i e primären Kostenarten der Vorkostenste i len werden z u sekundären 
Kostenarten der empfangenden Stellen. Be i diesem Verfahren werden alle K o 
sten innerbetr iebl icher Leis tungen verrechnet. Es ist v o r allem anwendbar , 
wenn die innerbetr iebl ichen Leistungen v o n speziellen A b t e i l u n g e n erbracht 
werden. Z u m Be i sp ie l kann eine U n t e r n e h m u n g eine Reparaturwerkstatt u n d 
eine E lektrowerks ta t t besi tzen. D a n n kann man die Kos ten dieser A b t e i l u n g e n 
u n d ihrer Le is tungen auf eigenen Hi l fskostenste l len führen. 

Das Kostenste l lenumlageverfahren k a n n in zwei verschiedenen F o r m e n 
durchgeführt w e r d e n , als B l o c k u m l a g e (Anbauverfahren) oder als T r e p p e n - Blockumlage 
(Stufen-)Umlage. Bei der B l o c k u m l a g e unterstellt m a n , daß V o r k o s t e n s t e l l e n 
ledigl ich Endkostens te l len mi t innerbetr iebl ichen Leis tungen bel iefern. M a n 
verteilt die K o s t e n d e F V o r k o s t e n s t e l l e n »im Block« direkt auf die E n d k o 
stenstellen. Dagegen w i r d bei der T r e p p e n u m l a g e a n g e n o m m e n , daß V o r k o - Treppenumlage 
stenstellen auch andere Vorkos tens te l l en bel iefern. Jedoch w i r d n u r e in^e in^ 
s e i t i g e j ^ e i s t u n g s s t r o m berücksichtigt . D a h e r muß für diese Verrechnungsar t 
eine Reihenfolge der Kostenste l len festgelegt werden . D i e erste V o r k o s t e n 
stelle empfängt keine K o s t e n v o n anderen Stellen u n d k a n n alle nachgelager
ten Stellen bel iefern. D i e zuletzt verrechnete Vorkos tens te l l e k a n n v o n allen 
anderen V o r k o s t e n s t e l l e n Leis tungen empfangen , aber nur an Endkostenste l 
len abgeben. D a s zentrale P r o b 1 emjie idiesemJVeriahr£n-b.este i l t i n der Fest-
legung der Re ihenfo lge d e r K o s t e r m e U e c L D a in der Real i tät häufig gegensei
tige Lels tungsbeziehungen vor l iegen , muß m a n die Reihenfolge so wählen, 
daß die jewei ls k le ineren Leistungsströme unterdrückt werden u n d der V e r 
rech n u ngsf eh 1 er jm ögllcTmTcTeT^^ 

Für die U m l a g e der primären Kos ten der Vorkostenste l len auf die Kostenstel 
len, i n denen die innerbetr iebl ichen Leistungen eingesetzt werden, bestehen ver
schiedene Möglichkeiten. D i e U m l a g e kann entweder über summarische Ver te i 
lungsschlüssel oder unter V e r w e n d u n g eines Kalkulat ionsverfahrens erfolgen. 
Im ersten F a l l sucht man eine Bezugsgröße als Schlüssel, die p r o p o r t i o n a l z u den 
gesamten K o s t e n der Hi l fskostenste l le ist und sich zugleich für die Messung der 
innerbetriebl ichen Le is tung eignet. E ine genauere Z u r e c h n u n g w i r d in der Regel 
erreicht, wenn für die U m l a g e ein Kalkulat ionsverfahren herangezogen w i r d . 
A m einfachsten ist die U m l a g e mit H i l f e der D i v i s i o n s r e c h n u n g . H i e r b e i wer
den die gesamten K o s t e n der Hi l fskostenste l le durch die Z a h l der in ihr erzeug
ten innerbetr iebl ichen Leistungen dividier t . Jeder empfangenden Kostenstelle 
w i r d ein Kostenantei l gemäß der A n z a h l an Wiedereinsatzgütern zugeteilt , die 
sie erhalten hat. D i e Ver te i lung durch D i v i s i o n s r e c h n u n g setzt voraus, daß die 
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Hil fskostenste l len homogene Leis tungen herstellen. Diese B e d i n g u n g ist be i 
spielsweise erfüllt, w e n n i n ihnen ein best immter Betriebsstoff wie S t r o m b z w . 
Gas erzeugt oder gleichartige Reparaturleistungen ausgeführt w e r d e n , die in 
Arbe i t ss tunden meßbar s ind . Sofern die Hi l f skos tens te l len verwandte Güter ei
ner Sorte erzeugen, lassen sich die K o s t e n mit Äquivalenzziffern zurechnen . B e i 
der Ers te l lung verschiedenartiger Wiedereinsatzgüter k a n n die Zuschlagsrech
nung angewandt w e r d e n . N a c h diesem Kalkula t ionsver fahren werden zuerst die 
K o s t e n der Hi l fskostenste l le ermittelt , welche als E i n z e l k o s t e n ihren innerbe
tr iebl ichen Leis tungen direkt zurechenbar s i n d . Für ihre restlichen K o s t e n sucht 
man geeignete Bezugsgrößen, nach denen sie in F o r m v o n Zuschlagssätzen auf 
die direkt zurechenbaren K o s t e n den verschiedenartigen innerbetr iebl ichen L e i 
stungen zugeteilt werden können. D e n empfangenden Kostenste l len w e r d e n 
somit für jede innerbetriebl iche Le i s tung deren E i n z e l k o s t e n u n d ein A n t e i l an 
den restlichen K o s t e n der Hi l fskostenste l le gemäß einem oder mehreren Z u 
schlagssätzen belastet. A u c h die A n w e n d u n g anderer Ka lkula t ionsver fahren ist 
beim Kostenstel lenumlageverfahren möglich. So kann eine T r e n n u n g in fixe u n d 
variable K o s t e n vorgenommen werden . D i e U m l a g e der variablen K o s t e n kann 
sich nach der tatsächlich empfangenen M e n g e an Leis tungen u n d die der f ixen 
K o s t e n nach der Bedarfsmenge bei N o r m a l a u s l a s t u n g richten [Schönfeld ( K o 
stenrechnung I) 64f f . ] . Ferner ist eine U m l a g e entsprechend einer T r e n n u n g in 
G r e n z - und Residualkosten möglich [vgl . S. 310ff . J . 

B e i m Kostenstellenausgleichsverfahren werden ebenfalls die gesamten K o s t e n 
der innerbetr iebl ichen Leis tungen den empfangenden Kostenstel len belastet. 
Ferner w i r d die V e r r e c h n u n g entsprechend einem Kalkula t ionsver fahren vorge
n o m m e n . Dieses Verfahren ist anwendbar , w e n n die innerbetr iebl ichen L e i 
stungen v o n mehreren Kostenstel len u n d nicht nur speziellen Hi l f skos tens te l l en 
erstellt werden . D u r c h die U m l a g e der K o s t e n v o n V o r - auf Endkostenste l len 
lassen sich in diesen Fällen innerbetriebl iche Leis tungen nicht exakt verrechnen. 
Das Kostenstellenausgleichsverfahren ist vor allem bei Fert igungsstel len geeig
net, in denen s o w o h l absatzbestimmte Z w i s c h e n - und E n d p r o d u k t e bearbeitet, 
als auch nicht absatzbestimmte Leistungen für andere Stellen der U n t e r n e h m u n g 
erbracht w e r d e n . Beispielsweise kann die Elektrowerkstat t einer M a s c h i n e n f a 
b r i k die elektrischen Schaltungen der für den V e r k a u f vorgesehenen M a s c h i n e n 
und die Schaltungen der Maschinen herstellen, die in der eigenen Fer t igung ein
gesetzt werden . In diesen Stellen werden also Kundenaufträge u n d Innenauf
träge bearbeitet. Deshalb entstehen ihre K o s t e n nicht nur für Kundenaufträge 
b z w . A b s a t z p r o d u k t e , sondern auch für innerbetriebliche Le i s tungen , die in 
anderen Kostenstel len wiedereingesetzt werden . N a c h dem Kostenstel lenaus
gleichsverfahren s ind die gesamten, durch Innenaufträge verursachten K o s t e n 
auf die empfangenden Kostenstel len z u vertei len. Es w i r d ein Kostenausgle ich 
zwischen den leistenden und den empfangenden Kostenstel len durchgeführt . 
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D i e K o s t e n der Innenaufträge können mit H i l f e der D i v i s i o n s r e c h n u n g oder 
der Zuschlagsrechnung verrechnet werden. Sofern eine liefernde Kostenstelle 
absatzbestimmte u n d innerbetriebliche homogene Leistungen erzeugt, bietet 
sich die D i v i s i o n s r e c h n u n g an. Be i einer V e r r e c h n u n g entsprechend diesem 
Kalkula t ionsver fahren sind die E i n z e l k o s t e n der innerbetriebl ichen Leis tungen 
i n den K o s t e n der leistenden Kostenstel le enthalten. M a n ermittelt die K o s t e n je 
Leistungseinheit , indem die S u m m e der E i n z e l - u n d G e m e i n k o s t e n für K u n d e n 
aufträge u n d Innenaufträge, die in der l iefernden Kostenstelle anfallen, d u r c h die 
A n z a h l der erstellten Leistungen dividier t w i r d . D i e empfangenden Kostenstel 
len werden mit d e m Betrag belastet, der sich als P r o d u k t aus K o s t e n je L e i 
stungseinheit und der Z a h l gelieferter Leistungseinheiten ergibt. M i t demselben 
Betrag w i r d die liefernde Kostenstelle entlastet. 

Vie l fach erstellen die l iefernden Kostenstel len heterogene Güter u n d L e i s t u n 
gen. D a n n kann die V e r r e c h n u n g der innerbetr iebl ichen Leis tungen mit H i l f e 
der Zuschlagska lkula t ion erfolgen. Be i diesern^Verfahren w e i d e n die Eim^elko-
sten der innerbetr iebl ichen Leistungen direkt den empfangenden Kostenstel len 
als Geme]n¥osteji^zu£erechnet. Sie treten i m Betriebsabrechnungsbogen bei den 
l iefernden Kostenstel len nicht auf. Dagegen s ind die G e m e i n k o s t e n der innerbe
trieblichen Leis tungen in den Gemeinkos ten der liefernden Kostenstel len ent
halten. M a n ermittelt Zuschlagssätze, nach denen die Gemeinkos ten der l iefern
den Kostenstellen den E inze lkos ten ihrer Leistungen zugeschlagen werden 
können. Für die Berechnung dieser Zuschlagssätze bi lden die E inze lkos ten die 
Zuschlagsbasis. M u l t i p l i z i e r t man die E i n z e l k o s t e n ( b z w . die verschiedenen 
E inze lkos ten der z u einer Kostenstelle gelieferten innerbetr iebl ichen L e i s t u n 
gen) mit dem Zuschlagssatz ( b z w . den Zuschlagssätzen), so ergibt sich deren 
Kostenantei l . M i t den Zuschlagssätzen läßt sich somit der A n t e i l an den G e 
meinkosten der l iefernden Kostenstelle bes t immen, der den empfangenden K o 
stenstellen z u belasten ist. U m diesen Betrag müssen die G e m e i n k o s t e n der le i 
stenden Kostenstelle verringert werden. Dafür s ind in den Betriebsabrech
nungsbogen (mindestens) drei Ze i len zusätzlich einzufügen. In der ersten Zei le 
werden den empfangenden Kostenstel len die für innerbetriebl iche Leistungen 
anfallenden G e m e i n k o s t e n belastet. D i e Ent lastung der liefernden Kostenstelle 
w i r d in der zweiten Zei le durchgeführt, und die dritte Zei le dient z u r Berech
nung einer neuen Z w i s c h e n s u m m e für die Kosten der Kostenstel len. Diese V e r 
rechnung kann für verschiedenartige innerbetriebliche Leistungen (z. B . Repa
raturen, Elektroarbei ten und Werkzeuge) getrennt durchgeführt werden . 

N a c h dem Kostenträgerverfahren werden Innenaufträge kostenrechnerisch 
wie die absatzbestimmten P r o d u k t e als eigene Kostenträger angesehen. M a n 
ermittelt die gesamten K o s t e n , die für eine bestimmte innerbetriebl iche Le is tung 
entstehen. Für jeden Innenauftrag, der nach dem Kostenträgerverfahren abzu
rechnen ist, w i r d i m Betriebsabrechnungsbogen eine Spalte als Ausgl iederungs-
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stelle eingerichtet. Ihr werden die E i n z e l k o s t e n des Innenauftrags direkt zuge
teilt. Ferner werden ihr für die v o n anderen Kostens te l len empfangenen L e i 
stungen die G e m e i n k o s t e n des Innenauftrags mit H i l f e v o n Zuschlagssätzen z u 
gerechnet u n d die leistenden Kostenstel len entsprechend entlastet. E ine derar
tige A b r e c h n u n g innerbetr iebl icher Leis tungen erfolgt in erster L i n i e bei größe
ren Innenaufträgen wie Großreparaturen, d e m E i g e n b a u v o n M a s c h i n e n oder 
der H e r s t e l l u n g wertvol ler W e r k z e u g e u n d V o r r i c h t u n g e n . Sie ist insbesondere 
bei akt ivierungspfl icht igen Le is tungen, der E r z e u g u n g innerbetr iebl icher L e i 
stungen auf V o r r a t u n d für eine zeit l iche A b g r e n z u n g der K o s t e n einer betr iebl i 
chen Le is tung er forder l ich . 

D i e V e r t e i l u n g der nach dem Kostenträgerverfahren ermittel ten Kos ten i n 
nerbetrieblicher Leis tungen hängt v o n der A r t ihres V e r b r a u c h s ab. Sofern die 
Leistungen in derselben Per iode vollständig verbraucht w e r d e n , s ind ihre K o 
sten gemäß der A n z a h l verbrauchter Leistungseinheiten auf die Kostenstel len z u 
verteilen, in denen sie eingesetzt werden . Diese V e r t e i l u n g kann mit H i l f e der 
Zuschlagsrechnung v o r g e n o m m e n w e r d e n . H a n d e l t es sich hingegen u m z u ak
tivierende Leis tungen, so gehen die K o s t e n als A b s c h r e i b u n g e n in die K o s t e n 
rechnung der N u t z u n g s p e r i o d e n e in . D i e innerbetr iebl ichen Leis tungen werden 
in diesem Fa l l wie v o n außen bezogene Einsatzgüter abgerechnet. Für die als 
Kostenträger angesehenen innerbetr iebl ichen Le is tungen werden in der Regel 
eigene K o n t e n der Buchhal tung geführt. D a m i t betrifft die V e r r e c h n u n g dieser 
innerbetrieblichen Leistungen n i c E t h u r d e n Betr iebsabrechnungsbogen, son
dern auch die Buchhal tung [vgl . M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 1) 498ff . ] . 

VI. Die Verrechnung innerbetrieblicher Leistungen bei gegenseitigem 
Leistungsaustausch 

Kennzeichnung Besondere Prob leme der Kostenverte i lung treten auf, w e n n zwischen z w e i 
gegenseitigen o c | e r m e h r Kostenstel len ein gegenseitiger Leistungsaustausch stattfindet. D a n n 

Leistungs- e n m ä ] t ¿ e r Unternehmungsprozeß Z y k l e n oder Schlei fen. E i n derartiger Z y k l u s 
austausches , . n i i i • • i i - r J 

liegt v o r , w e n n zwei Kostenstel len sich direkt gegenseitig beliefern oder wenn 
sie sich über eine b z w . mehrere Stellen h inweg indi rekt gegenseitig beliefern 
[vgl. A b b i l d u n g 44] . 

Eine exakte K o s t e n v e r r e c h n u n g k a n n in diesen Fällen durch eine sukzes
sive U m l a g e der Kos ten nicht erreicht werden . Sie ist v ie lmehr über ein K o 
stenstellenausgleichsverfahren v o r z u n e h m e n . D i e Berücksichtigung v o n ge
genseitigem Leistungsaustausch schließt einseitige Le is tungsbeziehungen ein. 
Desha lb s ind die folgenden Rechenver fahren auch auf den Sonder fa l l der ein
seitigen Leistungsbeziehungen a n w e n d b a r . 
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Abb. 44: (a) Direkter und (b) indirekter gegenseitiger Leistungsaustausch zwischen 
zwei Kostenstellen 

K1 K 2 
K1 K 2 
K1 K 2 I<1 K 2 I<1 K 2 

a) b) 

D i e genaueste u n d umfassendste Er fassung v o n Leistungs- u n d Kostenbe
ziehungen ist d u r c h die F o r m u l i e r u n g u n d Lösung eines s imul tanen G l e i 
chungssystems mögl ich . M i t i h m können alle V e r f a h r e n der innerbetr ieb l i 
chen L e i s t u n g s v e r r e c h n u n g exakt dargestellt u n d durchgeführt werden . Es 
w i r d i m fo lgenden an d e m F a l l eines gegenseitigen Leistungsaustausches 
entwickel t . 

I n einem e infachen Be i sp ie l w i r d d a v o n ausgegangen, daß l e d i g l i c h z w i 
schen z w e i Kos tens te l l en eine gegenseitige V e r f l e c h t u n g vor l iege . D a b e i 
handle es sich entsprechend A b b i l d u n g 45 a u m zwei V o r k o s t e n s t e l l e n V , 
u n d V 2 , i n denen homogene Leis tungen erzeugt w e r d e n . D i e v o n diesen 
Kostenste l len a n andere Kostenste l len gelieferten Leistungsmengen können 
als A n t e i l e ihrer gesamten Leistungsmengen i n der P e r i o d e angegeben w e r 
den. A l s M a ß s t a b der Leistungsmengen können beispielsweise die A r b e i t s 
b z w . E i n s a t z z e i t oder die Stückzahl eines P r o d u k t e s dienen. D i e V o r k o 
stenstelle V i gibt einen A n t e i l v o n 20 °/o oder 0,2 ihrer gesamten Leistungs
menge an d ie andere Vorkostenste l le V 2 sowie die A n t e i l e v o n 0,5 b z w . 0,3 
an die be iden Endkostenste l len E 3 b z w . E 4 ab. V o n der Vorkostenste l le V2 
w e r d e n A n t e i l e v o n jeweils 0,4 ihrer gesamten Leistungsmenge an die E n d 
kostenstellen E 3 u n d E 4 sowie ein A n t e i l v o n 0,2 an die Vorkostenste l le V i 
geliefert. 

Für jede dieser v ier Kostenste l len lassen sich die primären K o s t e n Uj er
fassen. U m die gesamten K o s t e n z u ermi t te ln , die in einer Kostenstel le z u r 
E r z e u g u n g ihrer Leis tungen entstehen, müssen z u ihren primären K o s t e n die 
sekundären Kosten für die v o n anderen Kostenste l len bezogenen Leis tungen 
addier t w e r d e n . D i e gesamten K o s t e n einer Kostenstel le w e r d e n entspre
chend den gelieferten Leistungsmengen auf die empfangenden Kostenste l len 
aufgetei l t . W e n n m a n m i t K j (Kx bis K 4 ) die S u m m e der primären u n d se-
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kundären K o s t e n bezeichnet, erhält m a n für die beiden Vorkostenste l len 

die K o s t e n : K , = u , + 0,2 K 2 

K 2 = u 2 + 0,2 K i 

D i e gesamten K o s t e n K i der Vorkostens te l le V t s ind also gleich der 
S u m m e aus ihren primären K o s t e n ui u n d einem A n t e i l v o n 0,2 an den 

Gesamtkosten der gesamten K o s t e n der Vorkostenste l le V 2 . Dieser K o s t e n a n t e i l entspricht 
Endkostenstellen i h r e m A n t e i l an der Leistungsmenge v o n V 2 . Für die Endkostenste l len E 3 

u n d E 4 entstehen K o s t e n i n H ö h e v o n 

K 3 = u 3 + 0,5 K i + 0,4 K 2 

K 4 = u 4 + 0,3 K i + 0,4 K 2 

D i e primären K o s t e n der betrachteten v i e r Kostenste l len betragen: 

u i = 8 000 
u 2 = 6 000 
u 3 = 10 000 
u 4 = 20 000 

Setzt m a n diese W e r t e i n die Kostengle ichungen ein, ergibt sich das 
Gle ichungssys tem: 

K , = 8 000 + 0,2 K 2 (1) 
K 2 = 6 000 + 0,2 K , (2) 
K 3 = 10 000 + 0,5 K i + 0,4 K 2 (3) 
K 4 - 20 000 + 0,3 K i + 0,4 K 2 (4) 
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I n diesem Gleichungssystem müssen die ersten beiden G l e i c h u n g e n s i m u l 
tan gelöst w e r d e n . D a n n können die K o s t e n K 3 u n d K 4 d u r c h E inse tzen 
der W e r t e für K t u n d K 2 best immt w e r d e n . Sofern der gegenseitige L e i 
stungsaustausch auf z w e i Kostenste l len beschränkt ist, k a n n das Ergebnis 
z . B . m i t H i l f e des Einsetzungsverfahrens ermitte l t w e r d e n . M a n setzt G l e i 
c h u n g (1) i n G l e i c h u n g (2) e i n : 

K 2 = 6000 + 0,2 (8000 + 0,2 K 2 ) 
= 6000 + 1600 + 0,04 K 2 

7600 
K 2 = - 7916 2 /s 

0,96 

Für K i g i l t nach G l e i c h u n g (1): 

K i = 8000 + 0,2 • 7916 2 /3 = 95837s 

F ü r K 3 u n d K 4 ist nach G l e i c h u n g (3) b z w . (4): 

K 3 - 10 000 + 0,5 • 9583V3 + 0,4 • 7 9 1 6 2 / 3 - 17 958Vs 

K 4 - 20 000 + 0,3 • 9583Vs + 0,4 • 7 9 1 6 2 / 3 - 26 0 4 1 2 / 3 

I n kontenmäßiger D a r s t e l l u n g ergeben sich für die K o s t e n u m l a g e die 
fo lgenden W e r t e : 

V i 

P r i m ä r e K o s t e n 8 000 B e l a s t u n g auf VL> 1 9 1 6 8 a 

B e l a s t u n g v o n V- 1 583 '/» B e l a s t u n g auf E i 4 791 *'J 

B e l a s t u n g auf E , 2 875 

G e s a m t e K o s t e n 9 5 8 3 ' J 9 5 8 3 " * 

P r i m ä r e K o s t e n 6000 B e l a s t u n g auf V i 1 583 '/> 

B e l a s t u n g von V i 1 916 V» B e l a s t u n g auf En 3 166 *;» 

B e l a s t u n g auf E i 3166' J 

G e s a m t e K o s t e n 7 916 V, 7916' J 
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P r i m ä r e K o s t e n 10000 B e l a s t u n g auf P r i m ä r e K o s t e n 20 000 B e l a s t u n g auf 

B e l a s t u n g v o n V | 4 791 '•'» K o s t e n t r ä g e r 17 9 5 8 ' s B e l a s t u n g v o n V i 2 875 K o s t e n t r ä g e r 26 041 V> 

B e l a s t u n g v o n VL> 3 1 6 6 * ' » B e l a s t u n g v o n V : . 3 1 6 6 ! » 

G e s a m t e K o s t e n 17 9 5 8 " » 17 9 5 8 ' j G e s a m t e K o s t e n 26 041 ' 1 26 041 « , 

A u f diesen K o n t e n zeigen die Sollseiten die Zusammensetzung der pr imä
ren u n d sekundären K o s t e n für jede Kostenstel le an . A u s den Habensei ten 
der Vorkos tens te l l en w i r d ers icht l ich , w i e ihre gesamten K o s t e n auf andere 
Kostenste l len umzulegen s ind . D a die Endkostenste l len in diesem Beispie l 
ke ine innerbetr iebl ichen Leistungen abgeben, steht bei ihnen auf der H a 
benseite der auf den Kostenträger wei terzurechnende Betrag . 

Dieses einfache V e r t e i l u n g s p r o b l e m läßt sich auch m i t H i l f e v o n N ä h e 
rungsver fahren lösen [ K o s i o l (Kostenrechnung) 185 f f . ] . B e i k o m p l i z i e r t e r 
Le i s tungsver f lechtung , die mehr als z w e i gegenseitige Leistungsbeziehungen 
enthäl t , k a n n die exakte Lösung über die D e t e r m i n a n t e n - oder über die 
M a t r i z e n r e c h n u n g ermittel t w e r d e n [ v g l . P i c h l e r (Matr izenkalkül ) 29 f f . ] . 

Zahlenbeispiel 
hei mehreren 
gegenseitigen 
Verßechtungen 
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A l s Beispiel einer derart igen V e r f l e c h t u n g w i r d i m folgenden angenommen, 
daß zwischen a l len Kostenste l len des betrachteten Beispiels ein gegenseitiger 
Leistungsaustausch vor l i eg t . I n E r w e i t e r u n g des ursprünglichen Beispiels 
w i r d d a v o n ausgegangen, daß die Endkostenste l le E 3 A n t e i l e v o n 0,2 b z w . 
0,1 ihrer gesamten Leistungsmenge u n d die Bndkostenste l le E 4 A n t e i l e v o n 
0,1 b z w . 0,1 an die Vorkostens te l le V i b z w . V 2 l i e fe rn . Ferner w e r d e ein 
A n t e i l v o n 0,2 der Stel le E 3 an E 4 u n d ein A n t e i l v o n 0,4 der Stel le E 4 an 
E 3 geliefert [vgl. A b b i l d u n g 45 b]. 

Abb. 45b: Beispiel einer Kostenstellenstruktur mit mehreren gegenseitigen Leistungs
beziehungen 

usammensetzung 
er Gesamtkosten 
cd er Kostenstelle 

D i e gesamten K o s t e n der Endkostenste l le E 3 z . B . setzen sich bei dieser 
V e r f l e c h t u n g s s t r u k t u r aus ihren primären K o s t e n u 3 u n d den sekundären 
K o s t e n für die v o n den Vorkos tens te l l en V i u n d V 2 sowie v o n der E n d 
kostenstelle E 4 gelieferten Leis tungen zusammen. Sie werden auf die v o n 
der Kostenstel le gelieferten Leistungen sowie die Kostenträger gemäß den 
A n t e i l e n an ihrer gesamten Leistungsmenge aufgetei l t . A l s pr imäre K o s t e n 
w e r d e n die Z a h l e n w e r t e des ersten Beispiels genommen. Bezeichnet m a n 
m i t Uj die primären K o s t e n der j - ten Kostenstel le , m i t a^ den A n t e i l der 
i - ten Kostenstel le an den Leis tungen u n d den K o s t e n der j - ten Kostenstel le 
sowie m i t K j die Summe aus primären u n d sekundären K o s t e n der j - ten 
Kostenstel le , so lautet das Gle ichungssystem für die K o s t e n v e r t e i l u n g a l l 
gemein [ v g l . Langen ( M a t r i z e n d a r s t e l l u n g ) 9 f f . ] : 
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K i = u i + a n K i + a i 2 K 2 + a 1 3 K 3 + a u K 4 

K 2 = u 2 + a 2 i K i + a 2 2 K 2 + a 2 3 K 3 + a 2 4 K 4 (5) 
K 3 = u 3 + a 3 i K i + a 3 2 K 2 + a ^ K 3 + a ^ K 4 

K 4 = u 4 + a 4 i K i + a 4 2 K 2 + a 4 3 K 3 + a 4 4 K 4 

bzw. i n Matr ixschre ibweise f = u + ?f • f (6) 

Dieses Gleichungssystem ist mi t einem der bekannten Lösungsverfahren nach 
den Kostensummen K, je Stelle aufzulösen. Bei V e r w e n d u n g der M a t r i z e n r e c h 
nung gi l t : 

u = f - Ii f (7) 

b z w . f = <e - i f i - i u (8) 

D u r c h B e r e c h n u n g der nversen ie - 3 f r ' erhj lt m a n : 

"kr 2040 860 600 530 ~ 8 0 0 Ö ~ "27026,25" 
K 2 _ i 715 1890 815 

2 
855 

? 6 0 0 0 2 1 1 3 9 , 1 0 
K, 14(19 1810 1730 2190 1230 10000 5 0 6 4 5 , 8 4 
K 4 1260 1360 785 1985_ 2 0 0 0 0 4 6 6 9 2 , 6 8 

D i e kontenmäßige B u c h u n g w i r d a n a l o g z u dem einfachen Beispiel auf 
S. 177 v o r g e n o m m e n . 

Bei einseit igen L e i s t u n g s b e z i e h u n g e n , ist die M a t r i x ((£ — 31T1 eine 
Dre iecksmatr ix . In diesem Fal l können die Gesamtkos ten auch nach dem 
Einsetzungsver fahren berechnet werden . 

Eine relativ genaue Näherungslösung läßt sich durch die A n w e n d u n g des -
iterativen Verfahrens f inden. Bei i h m verteilt m a n die Kosten der V o r k o s t e n - Iteratives 
stellen nacheinander entsprechend dem Verhältnis der abgegebenen Leistungs- Verfahre^ 
anteile auf die anderen Stellen, ohne daß eine bestimmte Reihenfolge beachtet 
w i r d . Entsprechend dem Beispiel in A b b i l d u n g 4 6 a werden zuerst die Kosten 
einer Vorkostenstel le auf andere Stellen verteilt . D a n a c h k a n n dieselbe Stelle 
bei der Verte i lung der Kosten einer anderen Stelle wieder belastet werden , wenn 
sie von dieser Leistungen empfängt. Es k o m m t also zu einer mehrfachen Ent-
und.Belastujn[g_dex^xiiJcost€4is^kn. Deshalb muß die Ver te i lung iterativ mehr
fach nacheinander durchgeführt werden. Die auf Vorkostenste l len verrechne
ten Beträge werden mit jeder Vertei lungsrunde kleiner, wei l jeweils nur ein T e i l 
betrag auf Vorkostenstel len entfällt. Das Verfahren w i r d abgebrochen, wenn 
die zu verteilenden Beträge eine vorzugebende Grenze (z .B . 1 , - D M ) unter
schritten haben und eine ausreichende Genauigkei t erreicht ist. Das iterative 
Verfahren eignet sich v o r allem bei der A n w e n d u n g v o n E D V . In A b b i l d u n g 
4 6 a ist es für das einfache erste Beispiel v o n S. 176 so durchgeführt , daß auf 
den Vorkostenste l len die Z w i s c h e n s u m m e n der ihr bis d a h i n verbl iebenen 
Kosten umgelegt w e r d e n . 
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Abb. 46a: Kostenumlage nach dem Iterativen Verfahren 

8 0 0 0 

1 5 2 0 

l — * 
6 0 , 8 0 

2 , 4 3 2 

6 0 0 0 

1 6 0 0 

7 6 0 0 

« 1 
3 0 4 

, I 
1 2 , 1 6 

-I—* 
0 , 4 8 6 4 

1 0 0 0 0 

4 0 0 0 

3 0 4 0 

7 6 0 
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4 , 8 6 4 

1 , 2 1 6 
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2 4 0 0 

3 0 4 0 

4 5 6 

1 2 1 , 6 0 

1 8 , 2 4 

4 , 8 6 4 

0 , 7 2 9 6 
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Im obigen Gleichungssystem w u r d e v o n den Ante i l en a^ der Stelle i an den 
Gesamtkosten Kj der Stelle j ausgegangen. M a n k a n n die V e r t e i l u n g aber auch 
mit H i l f e der Stückkosten je Leistungseinheit durchführen. Das Gle i chungs
system läßt sich hierfür leicht u m f o r m e n . Bezeichnet m a n mit Xj die gesamte 
Leistungsmenge der Stelle j , mi t x,j die von i nach j fließende Leistungsmenge 
der Stelle i u n d mit kj die Kosten je Leistungseinheit der Stelle j , so gelten die Be
ziehungen: 

a» = — — sowie k; = 
x. 

D i e Gle i chungen 5 für die Gesamtkosten K, einer Stelle lassen sich d a n n wie 
folgt u m f o r m e n : 

K, = ^ . Xj = u, + a n . K j + a i 2 . K 2 + a l 3 . K 3 + . . . + a i n . K n (9) 

= U j + * i . K , + * i • K 2 + — • K 3 + . . . + — • K n 

X i x 2 x 3 x „ 

= u, + X U . k, + x i 2 . k 2 + x i 3 . k 3 + . . . + x i n . k n 

D i e Stückkosten k, k a n n m a n auch als innerbetriebliche Verrechnungspreise 
verwenden, da bei der innerbetriebl ichen Leistungsverrechnung die Bewertung 
der Leis tungsstmme nach den von ihnen bewirkten Kosten erfolgt . A u f diesem 
A n s a t z beruht ein weiteres Näherungsverfahren zur Kostenverte i lung bei ge-

Gutschrift- genseitigem Leistungsaustausch, das Gutschr i f t -Las t schr i f t -Ver fahren . Bei i h m 
Lastschrift- n i m m t m a n an , daß für die innerbetr iebl ichen Leistungen Verrechnungspreise 

Verfahren z ß a u $ j e r v e r t e ü i i n g der V o r p e r i o d e bekannt s ind . In einem ersten Schritt 
belastet m a n die Kostenste l len m i t den Beträgen, die sich d u r c h B e w e r t u n g 
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der ihnen zugeflossenen M e n g e n m i t den Verrechnungspre isen ergeben u n d 
entlastet in entsprechender H ö h e die l ie fernden Stel len. 

Für das betrachtete zweite Beispiel v o n S. 178 w i r d angenommen, daß i n den Beispiel 
Stellen die Leis tungsmengen 4 0 0 0 , 7 0 0 0 , 5 0 0 0 u n d 3000j9^erzeugt w e r d e n . 
D a n n erhält m a n entsprechend den aus A b b i l d u n g 45 b erkennbaren A n t e i l e n 
der Leistungsströme die in A b b i l d u n g 46 b berechneten abgegebenen und emp
fangenen Leistungsmengen. M i t Verrechnungspreisen v o n z . B . 7 , - , 3 , - , 1 0 , -
u n d 1 5 , - D M für die Leistungen der Kostenstel len, läßt sich die U m l a g e ent
sprechend A b b i l d u n g 4 6 c durchführen. N a c h der Verte i lung mit H i l f e v o n V e r 
rechnungspreisen ist zu prüfen, ob die gesamten Kosten v o n V o r - auf E n d 
kostenstellen verteilt s ind . H i e r z u bildet m a n für jede Kostenstelle spaltenweise 
die Summe aus Be- u n d Ent las tung. D a b e i können sich posit ive oder negative 
Dif ferenzen ergeben. W e n n sich diese Dif ferenzen für alle Vorkostenste l len in 
der Summe ausgleichen, ist das V e r f a h r e n beendet. Ergibt sich dagegen in der 
Summe über alle Vorkostenste l len eine posit ive (negative) Di f ferenz , so müs
sen die Endkostenstel len i n einer sog. Deckungsumlage u m denselben Betrag 
belastet (entlastet) werden . H i e r z u ist ein Schlüssel festzulegen, nach dem die
ser Betrag auf die Endkostenstel len aufgeteilt w i r d . D i e Deckungsumlage ist 
meist er forder l ich , w e i l die Verrechnungspreise i m N o r m a l f a l l nicht genau den 
Stückkosten entsprechen, die sich bei Lösung des s imultanen Gleichungssy-

Abb. 46 b: Innerbetriebliche Leistungsmengen für das Beispiel von Abb. 46 a 

V, v 2 E 3 E 4 Verrechnungspreise 

v, (-4000) 800 2000 1200 7 -
v 2 1400 (-7000) 2800 2800 3 -
E 3 

1000 500 (-&000) ' 1000 1 0 -
E 4 300 300 1200 (-30Q0). 1 5 -

Abb. 46c: Kostenumlage nach dem Gutschrift-Lastschrift-Verfahren 

Vt v 2 E 3 E 4 

Primäre Kosten 6000 10000 20000 

Umlage V, ^ 2 8 0 0 0 ^ / 5600 14000 8400 
Umlage V 2 4200 - 21 000 8400 8400 
Umlage E 3 10000 ' 5000 -25000 10000 
Umlage E 4 4500 4500 18000 -27000 

- 1 3 0 0 + 100 25400 19800 
Deckungsumlage (1:1) + 1300 -100 - 600 -600 

Belastung der Kostenträger 24800 19200 
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stems ergeben würden. Im Beispiel v o n A b b i l d u n g 46 c werden die beiden E n d 
kostenstellen jeweils zur Hälfte u m die negative Di f ferenz v o n 1200,— D M ent
lastet. D ie auf Kostenträger entfallenden Beträge s t immen mit der S u m m e der 
primären Kosten ( 4 4 0 0 0 , - D M ) überein, weichen v o m exakten Ergebnis eines 
s imultanen Gleichungssystems (0,5 • K 3 = 2 5 3 2 2 , 9 2 D M b z w . 0,4 • K 4 = 
18 677 ,07 D M ) aber deut l ich ab. 

D a die K o e f f i z i e n t e n a^ b z w . die K o s t e n kj je Leistungseinheit k o n 
stant s i n d , liegt d e m A n s a t z eines l inearen Gleichungssystems die A n n a h m e 
zugrunde , daß sich die i n das Gle ichungssystem eingehenden K o s t e n 
p r o p o r t i o n a l z u r Leistungsmenge (oder ggf. einer entsprechenden Bezugs
größe) verha l ten . Desha lb eignet sich dieser A n s a t z i m F a l l gegenseitiger 
Leistungsbeziehungen insbesondere z u r E r m i t t l u n g v o n E i n z e l k o s t e n inner
betr iebl icher Leis tungen sowie z u r V e r t e i l u n g der V o l l k o s t e n innerbetr ieb
l icher Leis tungen m i t H i l f e der D i v i s i o n s r e c h n u n g . Beispielsweise lassen 
sich die M a t e r i a l - oder L o h n k o s t e n , welche innerbetr iebl ichen Leis tungen d i 
rekt zurechenbar s i n d , bei gegenseitigem Leistungsaustausch n u r über die 
Lösung eines s imultanen Gleichungssystems exakt ermi t te ln . D i e F o r m u l i e 
rung u n d Lösung eines s imultanen Gleichungssystems k a n n daher be im K o 
stenarten-, be im Kostenstel lenausgleichs- u n d be im Kostenträgerverfahren 
z u r A n w e n d u n g k o m m e n . W e n n die K o s t e n v e r t e i l u n g entsprechend der Z u 
schlagsrechnung vorgenommen w i r d , b i lden die über das s imultane G l e i 
chungssystem ermittel ten E inze lkos ten der innerbetr iebl ichen Leistungen 
auch die G r u n d l a g e für die V e r r e c h n u n g v o n Gemeinkosten der innerbe
tr iebl ichen Leis tungen. 

D. Die Kostenträgerrechnung 

I. Begriff und Arten von Kostenträgern 

ennzeichnung der Kostenträger der U n t e r n e h m u n g sind in der Regel die von ihr erstellten G ü -
Kostentrager t e r j ) e n wesentlichen T e i l dieser Güter stellen die E n d p r o d u k t e dar. Sie b i lden 

das Sachziel der U n t e r n e h m u n g . M a n kann davon ausgehen, daß letzt l ich die ge
samten Kosten der U n t e r n e h m u n g im H i n b l i c k auf das Sachziel und damit für 
die H e r s t e l l u n g der E n d p r o d u k t e anfallen. Andererseits sollen die E n d p r o d u k t e 
am M a r k t verwertet werden. Ihre Erlöse müssen die entstehenden Kos ten dek-
ken . Deshalb bi lden die E n d p r o d u k t e eine wicht ige G r ö ß e für die Z u r e c h n u n g 
v o n K o s t e n und Erlösen. Jedoch können nicht nur die E n d p r o d u k t e als K o s t e n 
träger aufgefaßt werden. V i e l m e h r lassen sich alle in d e r U n t e r n e h m u n g erzeug
ten materiellen und immateriel len Güter als Kostenträger ansehen. So s ind auch 
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Z w i s c h e n p r o d u k t e oder Arbe i t s - und Sachmittelleistungen mögliche Kos ten
träger. In Sonderfällen werden Einsatzgüter als Kostenträger behandelt , wenn 
die K o s t e n in stärkerem Maße v o n diesen als v o n den erzeugten Gütern abhängig 
s i n d . Beispielsweise werden in der Kos tenrechnung der Zucker fer t igung die ver
arbeiteten Rüben und nicht der erzeugte Z u c k e r als Kostenträger verwendet 
[ v g l . M e l l e r o w i c z (Kosten I I , 1) 410 ] . 

Das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m der U n t e r n e h m u n g umfaßt einen wesentlichen 
T e i l der betrieblichen Kostenträger. Z u r K e n n z e i c h n u n g des P r o d u k t i o n s p r o 
gramms können die Güterart , die A n z a h l erstellter P r o d u k t e , die U b e r e i n s t i m 
m u n g der P r o d u k t e u n d die Bestandteile der P r o d u k t e herangezogen werden . 
N a c h der Güterart kann man zwischen materiellen u n d immateriel len P r o d u k 
ten unterscheiden, während die A n z a h l erstellter P r o d u k t e z u r E i n t e i l u n g in 
E i n p r o d u k t - u n d M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g führt. Entsprechend der U b e r e i n 
s t i m m u n g (Homogenität b z w . Heterogenität) zwischen den P r o d u k t e n gliedert 
m a n häufig in M a s s e n - , Sorten- , Serien- und Einze l fer t igung . D i e Di f fe renz ie 
rung nach den Bestandteilen der P r o d u k t e dient z u r Charakter is ierung eintei l i 
ger Fer t igung (z . B . gegossene Schraubenschlüssel) und mehrteil iger Fer t igung 
(z . B . Kraf t fahrzeuge) . 

Gle ichart ige Güter des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s werden häufig z u G r u p p e n 
v o n Kostenträgern zusammengefaßt. Diese B i l d u n g v o n G r u p p e n kann vor al
l e m entsprechend der U b e r e i n s t i m m u n g i m Äußeren, im V e r w e n d u n g s z w e c k 
u n d i m Fextigungsverfahren der P r o d u k t e erfolgen. Ferner können Produkte 
m i t gleichartigen Kosteneinflußgrößen, gleichen Absatzgebieten oder gleichar
t igem A b n e h m e r k r e i s als G r u p p e v o n Kostenträgern behandelt werden [vgl. 
M e l l e r o w i c z (Kos ten II, 2) 412]. 

D i e möglichen Kostenträger der U n t e r n e h m u n g lassen sich nach verschiede
nen M e r k m a l e n klassi f iz ieren. A u f g r u n d dieser M e r k m a l e ergeben sich unter
schiedliche A r t e n v o n Kostenträgern. E i n derartiges M e r k m a l kann in den Fer t i -
^ung§Vt*rfahren gesehen werden . Dabe i s ind v o r allem die Z a h l der P r o d u k t i o n s 
stufen sowie der Sonderfal l technischer Verbundenhei t bei K u p p e l p r o d u k t e n 
iür die K e n n z e i c h n u n g möglicher Kostenträger v o n Bedeutung. Be i mehrstuf i 
ger Fert igung muß eine Reihe v o n Fert igungsprozessen an den eingesetzten G ü 
tern vo l lzogen w e r d e n , bis die P r o d u k t e ihre Absatzre i fe erlangen. D i e Z w i 
schenprodukte auf jeder Fertigungsstufe und die E n d p r o d u k t e können als selb
ständige Kostenträger betrachtet werden. Dementsprechend unterscheidet man 
z w i s c h e n H a l b - u n d Fertigerzeugnissen. 

Besondere Probleme der Kostenträgerrechnung entstehen bei der H e r s t e l l u n g 
v o n K u p p e l p r o d u k t e n . E i n e derartige Fer t igung liegt v o r , wenn in einem F e r t i -
gungsprezeß aus technischen Gründen zwangsläufig mehrere Güterarten anfal
l en . D a n n lassen sich die entstehenden K o s t e n ke inem der Güter unmittelbar z u 
rechnen. U m die für das jeweilige K u p p e l p r o d u k t entstehenden K o s t e n z u er-
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mit te in , müssen besondere Ver fahren der Kostenträgerrechnung angewandt 
werden . N a c h ihrer Bedeutung i m P r o d u k t i o n s p r o g r a m m lassen sich die K u p 
pelprodukte gegebenenfalls in H a u p t - , N e b e n - u n d A b f a l l p r o d u k t e einteilen. 

D i e Kostenträger können als Kundenaufträge z u r V e r w e r t u n g am M a r k t oder 
als Innenaufträge für den Wiedereinsatz i m Produktionsprozeß best immt sein. 
Entsprechend d e m M e r k m a l ihrer B e s t i m m u n g kann man zwischen absatzbe
st immten Gütern u n d innerbetr iebl ichen Wiedereinsatzgütern als Kostenträ
gern unterscheiden. 

E i n weiteres K l a s s i f i k a t i o n s m e r k m a l stellt die Güterart der Kostenträger dar. 
Es kann sich u m materielle oder u m immateriel le Güter handeln. Z u den mate
riellen Gütern gehören u . a. M a s c h i n e n , W e r k z e u g e , V o r r i c h t u n g e n u n d Stoffe. 
Immaterielle Güter s ind beispielsweise A r b e i t s - oder Dienst le is tungen, Sach
mittelleistungen u n d Informat ionen . I m Bereich der Industrie u n d des H a n d e l s 
stellen die E n d p r o d u k t e üblicherweise materielle Güter dar. H i n g e g e n stehen i n 
einer Reihe anderer Wirtschaftsbereiche Dienst le is tungen u n d somit immate
rielle Güter als Kostenträger i m V o r d e r g r u n d . So bestehen bei B a n k e n die er
brachten Leis tungen i m A n - u n d V e r k a u f v o n Ef fek ten , i n der Gewährung u n d 
der A u f n a h m e v o n K r e d i t e n , i m V e r k a u f v o n Devisen und dergleichen. Be i 
Transportunternehmungen, Betr ieben des Gesundheitssektors u n d freien B e r u 
fen wie Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerberatern oder N o t a r e n b i lden immate
rielle Güter ebenfalls den wesentl ichen T e i l der Kostenträger. 

In den einzelnen Bereichen der U n t e r n e h m u n g werden unterschiedliche G ü 
ter hergestellt. M a n kann insbesondere die in der Beschaffung, in der Fer t igung 
u n d i m A b s a t z sowie die i m Verwal tungsbere ich erzeugten Güter als selbstän
dige Kostenträger behandeln. Im industr ie l len Bereich stehen die Fertigungsgü
ter i m V o r d e r g r u n d der Kostenträgerrechnung. D e n n o c h können auch die i m 
Beschaffungs-, A b s a t z - u n d Verwal tungsbere ich erbrachten A r b e i t s - u n d 
Sachmittelleistungen sowie die dort gewonnenen Informationen als Kostenträ
ger angesehen werden . D i e A b g r e n z u n g dieser immateriel len Güter als K o s t e n 
träger sowie die Erfassung und Z u r e c h n u n g ihrer K o s t e n ist häufig schwieriger 
als bei den in der Fert igung erzeugten materiellen Gütern. 

D i e Kos ten lassen sich des weiteren auf unterschiedliche Mengen der erstellten 
Güterarten beziehen. Es hängt v o n den Rechnungszwecken sowie v o n der A r t 
der Kosteneinflußgrößen und Kostenhypothesen ab, welcher Gütermenge die 
Kosten zugerechnet werden . Kostenträger können die einzelne Gütereinheit , 
die z u einem L o s zusammengefaßte M e n g e an Gütereinheiten oder die gesamte, 
während einer Rechnungsperiode .hergestellte Gütermenge sein. N a c h diesem 
M e r k m a l können die Stückkosten, die K o s t e n je L o s oder die Per iodenkosten z u 
ermitteln sein. 

E i n e n U b e r b l i c k über die gekennzeichneten Klass i f ikat ionsmerkmale u n d die 
sich ergebenden A r t e n v o n Kostenträgern vermittelt A b b i l d u n g 47. 
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II. Zwecke der Kostenträgerrechnung 

In der Kostenträgerrechnung werden K o s t e n den einzelnen Kostenträgern 
zugerechnet. Für die E n d p r o d u k t e als Kostenträger lassen sich auch die erz ie l 
baren Erlöse feststellen. Deshalb w i r d die Kostenträgerrechnung vielfach z u ei
ner K o s t e n - u n d Leis tungsrechnung ausgebaut. Diese R e c h n u n g kann auf die 

Abb. 47: Klassifikation von Kostenträgern 
Klassifikationsmerkmal: 

Arten von Kostenträgern 

1 
Produktionsstufe Endprodukte 

i 
Zwischenprodukte 

1 

1 
Technische Verbundenheit Unverbundene 
der Produkte Produkte 

i 

i 
Kuppelprodukte 

1 
l 

Bestimmung der Güter Absatzorientierte 
Güter 

1 

i 
Innerbetriebliche 

Wiedereinsatzgüter 

1 

i 1 
Art der Güter Materielle Güter Immaterielle Güter 

1 . . 1 

Funktionsbereich Beschaffungs- Fertigungs- Absatz- Verwaltungs
güter guter guter guter 

Gütermenge Gütereinheit Los Periodenmenge 
(Stück) 

Erfüllung verschiedener Z w e c k e b z w . Rechnungsziele ausgerichtet werden. 
E i n wichtiges Rechnungsz ie l der Kostenträgerrechnung besteht in der Er fo lgs - Erjolgsermittlung 
ermit t lung . Dabe i werden in der Kostenträgerzeitrechnung die gesamten K o 
sten einer Rechnungsper iode und ihre V e r t e i l u n g auf die Kostenträger be-
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s t immt. Stellt man diese K o s t e n den Periodeneriösen der Kostenträger gegen
über, so erhält man den kalkulator ischen Per iodenerfo lg . In der Kostenträger
stückrechnung werden die K o s t e n ermittelt , die z u r H e r s t e l l u n g einer Einhei t 
eines Kostenträgers anfallen. D i e D i f f e r e n z zwischen den Stückerlösen u n d den 
Stückkosten ergibt die Stückerfolge. D i e E r m i t t l u n g v o n P e r i o d e n - und Stück
kosten sowie v o n P e r i o d e n - u n d Stückerfolgen ermöglicht eine Überwachung 
der E n t w i c k l u n g des Unternehmungser fo lgs . D i e gewonnenen Informat ionen 
können als G r u n d l a g e für Entscheidungen z u r Verbesserung des Er fo lgs und 
damit der E r f o l g s l e n k u n g dienen. 

D u r c h die Kostenträgerrechnung erlangt man des weiteren Informat ionen für 
die Pre i spol i t ik der U n t e r n e h m u n g . D i e V e r w e n d b a r k e i t dieser Informat ionen 
richtet sich danach, welche Best immungsgrößen für die Preisentscheidungen 
maßgebend s ind . D e n größten Einfluß, hat d ieKostenträgerrechnung auf die 
Pre i spo l i t ik , w e n n die Absajzj^reise,iier UntejTiehrmang ällfgrarrchdel^HickkO-A 
sten u n d einem Gewinn.zuschlag festgelegt werden . Diese kostenorientierten 
Absatzpreise treten in einer M a r k t w i r t s c h a f t normalerweise nur in besonderen 
Fällen auf. Beispielsweise k o m m e n sie bei öffentlichen Aufträgen v o r , bei A n g e 
bot des Produkts durch einen einzigen Hersteller und bei der Festlegung von V e r 
rechnungspreisen zwischen den U n t e r n e h m u n g e n eines K o n z e r n s [vgl. G r o c h l a 
(Ka lkula t ion) 29ff . ; D i e d e r i c h (Kostenpreis 57ff . ] . In marktwir tschaf t l i chen 
Systemen werden die-Marktpreise auch v o m Verhal ten der Nachfrager u n d der 
K o n k u r r e n t e n best immt. D a n n sind die Informat ionen der Kostenträgerrech
nung neben anderen Größen für die Preisentscheidungen relevant. D i e K o s t e n je 
Produkte inhe i t u n d ihre A u f t e i l u n g z . B . i n E i n z e l - b z w . G e m e i n k o s t e n , fixe 
b z w . variable sowie a u s g a b e n u n a b h ä n g i ^ i j z ^ V T T B i t Ausgaben verbundene K o 
sten können z u r E r m i t t l u n g v o n ^ e i j u n t e r g r e n ^ i ) h e r a n g e z o g e n werden . 

D a m i t gewinnt die ÜmeTneTimung Informat ionen für die Spielräume, die sie 
i m H i n b l i c k auf ihre Ziele bei Preisentscheidungen von der Kostenseite her be
sitzt . Sofern der U n t e r n e h m u n g die Preise fest vorgegeben s i n d , k a n n sie keine 
Pre i spo l i t ik betreiben. Sie kann in diesem F a l l ledigl ich entscheiden, ob u n d in 
welchem U m f a n g sie die betreffenden Produktar ten erzeugen u n d absetzen w i l l . 
Jedoch kann die Kostenträgerrechnung auch für derartige Entscheidungen über 
das P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z p r o g r a m m Informat ionen z u r Verfügung stellen. 
D i e Kos ten je Produkte inhe i t b z w . je Kostenträger während einer Per iode sowie 
ihre Zusammensetzung s ind eine Best immungsgröße v o n Programmentschei 
dungen. 

E i n weiterer Z w e c k der Kostenträgerrechnung ist darin z u sehen, daß sie In
format ionen für Entscheidungen über die Beschaffung v o n Einsatzgütern liefern 
kann . Es lassen sich Preisobergrenzei l best immen, welche für die Festlegung von 
Einsatzgütern sowie Beschaffungspreisen u n d die A u s w a h l v o n Lieferanten von 
Bedeutung s ind . Ferner s ind die variablen Stückkosten v o n Z w i s c h e n p r o d u k t e n 
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eine G r u n d l a g e für Entscheidungen über ihre Eigenfert igung oder ihren F r e m d 
bezug, . 

D i e Kostenträgerrechnung findet V e r w e n d u n g für die Bewer tung v o n Be- Bestandsbewertur 
ständen an Z w i s c h e n - u n d E n d p r o d u k t e n der U n t e r n e h m u n g . B e i mehrstufigen 
Fert igungsprozessen können umfangreiche Zwischenlager für P r o d u k t e unter
schiedlicher Fert igungsstufen bestehen. E i n e Bewer tung der Bestände an H a i b 
u n d Fert igerzeugnissen muß insbesondere zur Ers te l lung der H a n d e l s b i l a n z 
u n d der Steuerbilanz durchgeführt werden . Des weiteren müssen für die B i 
lanzerstel lung die v o n der U n t e r n e h m u n g selbst erzeugten A n l a g e n , W e r k 
zeuge u n d V o r r i c h t u n g e n bewertet w e r d e n . 

Schließlich kann die Kostenträgerrechnung auf eine Reihe zusätzlicher R e c h 
nungsziele ausgerichtet werden . D a bei vielen Entsche idungen, die i n der U n 
ternehmung getroffen werden , Kostengesichtspunkte eine R o l l e spielen, kön
nen die Ergebnisse der Kostenträgerrechnung i n vielfältiger Weise ausgewertet 
w e r d e n . 

III. Die Kostenträgerzeitrechnung 

A u f g a b e der Kostenträgerzeitrechnung ist die E r m i t t l u n g der K o s t e n , welche 
auf die bearbeiteten Kostenträger einer Abrechnungsper iode entfallen. Vie l fach 
w i r d sie durch die E i n b e z i e h u n g der Erlöse dieser Kostenträger z u einer k a l k u l a - Kalkulatorische 
tor ischen Er fo lgsrechnung ausgebaut. A l s Abrechnungsper iode wählt man übli- Erfolgsrechnung 
cherweise einen kürzeren Z e i t r a u m als in der pagatorischen Jahreserfolgsrech
n u n g . Beispielsweise ermittelt man die K o s t e n u n d den (kurzfrist igen) Betriebs
erfolg vierteljährlich oder monat l i ch . D i e Kostenträgerzeitrechnung sol l dann 
in verhältnismäßig k u r z e n Zeitabständen E i n b l i c k in die E n t w i c k l u n g der K o 
sten u n d des Erfo lgs geben. Deshalb sol len ihre Ergebnisse in k u r z e r Zei t nach 
A b l a u f der Abrechnungsper iode vorl iegen. D i e Schnell igkeit der Informations
g e w i n n u n g ist dabei häufig v o n größerer Bedeutung als ihre Genauigke i t . D u r c h 
die kürzere D a u e r der Abrechnungsper iode treten gegenüber der Jahreserfolgs
rechnung zusätzliche Probleme der Per iodenabgrenzung auf. Je kürzer die Pe- Abgrenzungs-
riodenlänge ist, desto mehr A b g r e n z u n g s p r o b l e m e können entstehen, w e i l die Problem in 
Zeit z u r H e r s t e l l u n g der P r o d u k t e dann u m so mehr Abrechnungsper ioden u m - kurzfristiger 
faßt. D i e in einer (kurzen) Abrechnungsper iode entstehenden K o s t e n s ind v ie l 
fach nicht gleich den K o s t e n , die v o n den in dieser Per iode fertiggestellten oder 
abgesetzten P r o d u k t e n verursacht w o r d e n s ind . Es werden Z w i s c h e n - und 
E n d p r o d u k t e erzeugt, die erst in späteren Per ioden abgesetzt werden u n d z u E r 
lösen führen. Andererseits können bei V o r l i e g e n v o n Anfangsbeständen P r o 
dukte fertiggestellt b z w . abgesetzt werden , die in vorhergehenden 1 erioden z u 
K o s t e n geführt haben. 

Erfolgsrechnung 
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U m in einer kurzfr i s t igen Er fo lgsrechnung den Per iodener fo lg z u ermit te ln , 
muß eine gemeinsame Bezugsbasis für die zuzurechnenden Per iodenkosten u n d 
Periodeneriöse gewählt w e r d e n . D i e Bezugsbasis stellt eine abgegrenzte M e n g e 
der Kostenträger dar. G e h t man v o n den während einer Per iode abgesetzten 
P r o d u k t e n als Bezugsbasis aus, erhält man eine Absatzer fo lgsrechnung. In i hr 
werden die Erlöse der abgesetzten P r o d u k t e den auf diese P r o d u k t e entfallenden 
K o s t e n gegenübergestellt. Entsprechend ergibt sich eine Ausbr ingungser fo lgs 
rechnung, w e n n man z u m Beispiel die in einer A b r e c h n u n g s p e r i o d e erzeugten 
E n d p r o d u k t e als M e n g e an Kostenträgern wählt , für welche die Erlöse sowie 
K o s t e n z u ermitteln s ind u n d der Per iodener fo lg z u best immen ist. A u s b r i n 
gungserfolgsrechnungen lassen sich nicht nur für den Fert igungsbereich aufstel
len . Sie können auch für andere Tei lbereiche wie die Beschaffung, den Ver t r i eb 
oder die V e r w a l t u n g angestrebt werden [ K o s i o l (Kostenrechnung) 270f . ] . 
D a b e i entstehen aber zusätzliche P r o b l e m e bei der A b g r e n z u n g der Kostenträ
ger (z . B . Verwaltungsleistungen) u n d der Z u r e c h n u n g v o n Erlösen. 

Ferner kann man verschiedene F o r m e n der Kostenträgerzeitrechnung nach 
dem Z e i t r a u m unterscheiden, für den die R e c h n u n g v o r g e n o m m e n w i r d . Sofern 
sie sich auf einen vergangenen Z e i t r a u m bezieht, stellt sie eine N a c h r e c h n u n g 
dar. D i e in sie eingehenden K o s t e n - u n d (gegebenenfalls) Erlöszahlen betreffen 
realisierte Vorgänge. I m Falle einer V o r r e c h n u n g liegt die A b r e c h n u n g s p e r i o d e 
dagegen in der Z u k u n f t . D a n n bildet die Kostenträgerzeitrechnung noch nicht 
realisierte G r ö ß e n ab, deren Ausprägungen prognost iz ier t oder geschätzt wer 
den müssen. 

E i n weiteres Untersche idungsmerkmal bildet der U m f a n g der V e r r e c h n u n g 
v o n K o s t e n auf die einzelnen Kostenträger. D i e Kostenträgerzeitrechnung k a n n 
als V o l l - oder Te i lkos tenrechnung durchgeführt werden . A u f die Kostenträger 
werden dann entweder V o l l k o s t e n oder Te i lkos ten zugerechnet. H i e r a u s erge
ben sich unterschiedliche Per iodenkosten u n d Periodenerfolge für die einzelnen 
Kostenträger. Sofern die Bestände an Z w i s c h e n - u n d E n d p r o d u k t e n schwan
k e n , ist die H ö h e des gesamten Periodenerfolgs auch v o m U m f a n g der K o s t e n 
vertei lung auf die Kostenträger abhängig. 

Verschiedene F o r m e n der Kostenträgerzeitrechnung lassen sich des weiteren 
nach der G l i e d e r u n g der K o s t e n kennzeichnen. M a n kann die K o s t e n nach K o 
stenarten oder nach Kostenstel len b z w . Kostenträgern einteilen. D e m n a c h k a n n 
die Er fo lgsrechnung kostenarten-, kostenstellen- oder kostenträgerorientiert 
sein [ K o s i o l (Kostenrechnung) 272]. D i e z w e i am häufigsten verwendeten V e r 
fahren der kurzfr is t igen Er fo lgsrechnung, das Gesamtkostenverfahren u n d das 
Umsatzkostenver fahren , unterscheiden sich in bezug auf dieses M e r k m a l . Wäh
rend beim Gesamtkostenverfahren eine D i f f e r e n z i e r u n g der K o s t e n nach K o 
stenarten erfolgt, werden die K o s t e n beim Umsatzkostenver fahren nach P r o -
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duktarten oder P r o d u k t g r u p p e n gegliedert, was auch der Erlösgliederung ent
spr icht . 

B e i m Gesamtkostenverfahren w e r d e n die nach Kostenarten erfaßten G e - Gesamtkosten-
samtkosten (Selbstkosten) einer Per iode dem Per iodenumsatz gegenüberge- verfahren 
stellt. Zusätzlich müssen die Bestandsveränderungen bei H a l b - u n d F e r t i g p r o 
d u k t e n berücksichtigt w e r d e n . P r i n z i p i e l l k a n n das Gesamtkostenverfahren als 
V o r - oder N a c h r e c h n u n g sowie mit V o l l - oder Te i lkos ten durchgeführt w e r d e n . 
M e i s t w i r d bei diesem Verfahren mit V o l l k o s t e n gerechnet. Ferner läßt es sich als 
Absatzer fo lgsrechnung [ K o s i o l (Kostenrechnung) 271] oder als A u s b r i n g u n g s 
erfolgsrechnung [Schönfeld (Kos tenrechnung I) 94] aufbauen. I m Fal le einer 
Ges ta l tung als Absatzer fo lgsrechnung b i lden die abgesetzten P r o d u k t e die Be
zugsgröße für die A b g r e n z u n g der z u erfassenden K o s t e n u n d Erlöse . D i e V e r 
änderungen der Bestände an H a l b - u n d Fertigerzeugnissen werden z u H e r s t e l l 
kosten bewertet. Sofern die Marktpre i se dieser P r o d u k t e unter den H e r s t e l l k o 
sten l iegen, werden die niedrigeren Marktpre i se als Wertansätze der Bestands
änderungen gewählt [ K i l g e r (Erfolgsrechnung) 30]. D e r Betr iebserfolg ergibt 
sich auf dem Betr iebsergebniskonto [vgl . A b b i l d u n g 48] aus der Gegenüberstel
l u n g der i n der Per iode entstandenen, nach Kostenarten gegliederten G e s a m t k o 
sten u n d den Hers te l lkos ten v o n Bestandsminderungen auf der Sollseite sowie 
der Periodeneriöse u n d der z u Hers te l lkos ten bewerteten Bestandsmehrungen 
auf der Habensei te . 

Abb. 48: Aufbau des Betriebsergebniskontos nach dem Gesamtkostenverfahren 

B e t r i e b s e r g e b n i s k o n t o n a c h d e m G e s a m t k o s t e n v e r f a h r e n 

G e s a m t k o s t e n ( S e l b s t k o s t e n ) e i n e r 

P e r i o d e , g e g l i e d e r t n a c h K o s t e n  P e r i o d e n e r l ö s 

a r t e n 

H e r s t e l l k o s t e n d e r B e s t a n d s m i n d e  H e r s t e l l k o s t e n d e r B e s t a n d s m e h r u n g e n 

r u n g e n a n H a l b - u n d F e r t i g p r o d u k t e n a n H a l b - u n d F e r t i g p r o d u k t e n 

B e t r i e b s g e w i n n d e r P e r i o d e b z w . B e t r i e b s v e r l u s t d e r P e r i o d e 

D e r Per iodenumsatz w i r d i m folgenden m i t U bezeichnet u n d die j ver 
schiedenen Kos tenar ten der U n t e r n e h m u n g m i t K j . Ferner w i r d ange
n o m m e n , daß die U n t e r n e h m u n g i verschiedene Z w i s c h e n - u n d E n d 
p r o d u k t e erzeuge. D i e während einer P e r i o d e abgesetzte Menge der i-ten 
P r o d u k t a r t sei x i a , die Menge an hergestellten P r o d u k t e i n h e i t e n dage
gen x i p . W e n n k h i die Hers te l lkos ten der i-ten P r o d u k t a r t bedeutet, gi l t 
nach dem Gesamtkos tenver fahren für den Betr iebserfolg G B [ v g l . K i l g e r 
(Er fo lgsrechnung) 29 f . ] : 

G B = U - [ I K i + 2" ( x i a - x i p ) • k h i ] 

j i 
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D a s Betr iebsergebniskonto sowie die G l e i c h u n g für den Betr iebser fo lg 
lassen sich w i e fo lgt interpret ieren. D e r Betr iebser fo lg ist gleich der 
D i f f e r e n z zwischen den Periodeneriösen u n d den Per iodenkos ten , w e l 
che u m die Hers te l lkos ten v o n Bestandsminderungen ( x i a > x i p ) z u er
höhen u n d u m die H e r s t e l l k o s t e n v o n Bestandsmehrungen ( x i a < x i p ) z u 
v e r m i n d e r n s i n d . V o n den Erlösen der in einer Per iode abgesetzten P r o d u k 
te w e r d e n somit die K o s t e n dieser abgesetzten P r o d u k t e subtrahiert . I m 
F a l l e v o n Bestandsmehrungen w e r d e n die Per iodenkosten u m die H e r s t e l l 
kosten v e r m i n d e r t , welche auf die n icht abgesetzten P r o d u k t e e n t f a l l e n . 
Dagegen w e r d e n bei Bestandsminderungen die H e r s t e l l k o s t e n der P r o d u k 
te, die i n V o r p e r i o d e n erzeugt w o r d e n s i n d , z u den Gesamtkosten der 
P e r i o d e addier t . Es gehen also n i c h t n u r die K o s t e n i n die E r f o l g s r e c h n u n g 
ein, welche i n der betreffenden P e r i o d e entstanden s i n d . 

D e r wesentliche V o r t e i l des Gesamtkostenverfahrens liegt in seinem rech
nerisch einfachen A u f b a u . Dieses V e r f a h r e n läßt sich ohne S c h w i e r i g k e i t i n 
das System der doppel ten Buchführung einbauen, i n d e m m a n z . B . i m G e -
meinschaf t s -Kontenrahmen industr ie l ler Verbände ( G K R ) v o n 1949 die K o 
stenarten v o n Klasse 4 sowie die Erlöse u n d die Bestandsveränderungen v o n 
den K l a s s e n 7 b z w . 8 auf das Betr iebsergebniskonto in Klasse 9 bucht . 

D a be im Gesamtkostenver fahren die Gesamtkosten einer A b r e c h n u n g s 
periode nicht auf Kostenträger verte i l t w e r d e n , l iefert es keine I n f o r m a t i o 
nen für die K o s t e n - u n d die Er fo lgsana lyse der einzelnen P r o d u k t a r t e n 
oder P r o d u k t g r u p p e n . M a n k a n n nicht erkennen, i n w e l c h e m U m f a n g die 
verschiedenen Produkj£^zur E r z i e l u n g des Per iodenerfolgs bei tragen. Des 
halb ist die Aussagefähigkeit des Gesamtkostenv-erfahrens • bei . Meh j rpro-
d u k t f e r t i g u n g gering. 

E i n weiterer N a c h t e i l des Gesamtkostenverfahrens besteht i n der N o t 
w e n d i g k e i t , die Bestände an H a l b - u n d F e r t i g p r o d u k t e n z u erfassen, u m 
die Bestandsänderungen feststellen z u können. Bei mehrstuf iger M e h r p r o 
d u k t f e r t i g u n g k a n n die Er fassung der Bestände sehr a u f w e n d i g sein, insbe
sondere w e n n eine körperl iche Inventur vorgenommen w i r d . D a b e i können 
Erfassungsfehler auftreten, w e i l die Fertigungsprozesse nicht unterbrochen 
werden . D i e Bedeutung dieser Fehler ist in der k u r z f r i s t i g e n E r f o l g s r e c h 
nung wesentl ich größer als i n der Jahreserfolgsrechnung [ K i l g e r ( E r f o l g s 
rechnung) 33 ] . Für eine B e w e r t u n g der Bestandsänderungen z u H e r s t e l l k o 
sten müssen die Hers te l lkos ten je P r o d u k t e i n h e i t bekannt sein. D e m n a c h 
k a n n beim Gesamtkostenver fahren i m F a l l v o n Bestandsänderungen auf 
eine V e r t e i l u n g der K o s t e n auf Kostenträger nicht verzichtet w e r d e n , ob
w o h l die Per iodenkosten l e d i g l i c h nach Kostenar ten gegliedert werden 
[ v g l . Beste (Erfolgsrechnung) 313] . 
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Das U m s a t z k o s t e n v e r f a h r e n stellt stets eine Absatzer fo lgsrechnung dar . 
D e r Betr iebserfolg w i r d nach diesem V e r f a h r e n als D i f f e r e n z zwischen den 
Erlösen u n d den Selbstkosten der in einer Abrechnungsper iode abgesetzten 
P r o d u k t e ermittel t [ v g l . A b b i l d u n g 4 9 ] . D a b e i s ind nicht n u r die Erlöse, 
sondern auch die K o s t e n nach P r o d u k t a r t e n b z w . P r o d u k t g r u p p e n geglie
dert, so daß sich Erfolgsgrößen der e i n z e l n e n J P r o d ^ ^ 

I m Gegensatz z u m GesamtT^ostenverfahren müssen be im U m s a t z k o s t e n 
verfahren für alle abgesetzten P r o d u k t e , u n d nicht n u r für Bestandsände
rungen, die K o s t e n je P r o d u k t e i n h e i t best immt w e r d e n . D e m n a c h gehen 
hier die Ergebnisse der Kostenträgerstückrechnung i n v o l l e m U m f a n g in die 
Kostenträgerzeitrechnung ein. 

Abb. 49: Aufbau des Betriebsergebniskontos nach dem Umsatzkostenverfahren 

Betriebsergebniskonto nach dem Umsatzkostenverfahren 
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Betriebsgewinn der Periode bzw. Betriebsverlust der Periode 

Das U m s a t z k o s t e n v e r f a h r e n k a n n ebenfalls bei V o r - oder N a c h r e c h n u n g 
angewendet w e r d e n . D i e H ö h e der einzusetzenden K o s t e n je P r o d u k t e i n h e i t 
ist d a v o n abhängig, ob der R e c h n u n g V o l l - oder Te i lkos ten zugrunde gelegt 
werden. Be i einer V o l l k o s t e n r e c h n u n g s ind i n der E r f o l g s r e c h n u n g die ab
gesetzten P r o d u k t e m i t ihren Selbstkosten anzusetzen, die neben den H e r 
stellkosten auch V e r w a l t u n g s - und Vertr iebskosten umfassen. Bezeichnet 
m a n die Selbstkosten je Stück der i-ten P r o d u k t a r t ( b z w . P r o d u k t g r u p p e ) 
mi t k H i u n d m i t pj ihren Stückerlös, so ergibt sich für den Betr iebserfolg 
G B die G l e i c h u n g : 

G H = U — S x i : i • k s i 

Umsatzkosten
verfahren 

Umsatzkosten
verfahren hei 
V ollkostenrechnu 

— 2 x i a ' P i 2 x i a ' k s i 

i i 

b z w . 

G B = 2 x i a • (pi — k s i ) 
i 

D i e letzte G l e i c h u n g zeigt die A u f t e i l u n g des Betriebserfolgs auf die ver
schiedenen P r o d u k t a r t e n ( b z w . P r o d u k t g r u p p e n ) . 
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rechnung 

Umsatzkosten- W e n n die k u r z f r i s t i g e E r f o l g s r e c h n u n g als T e i l k o s t e n r e c h n u n g durchge-
verfahren bei führt w i r d , s ind v o n den Periodeneriösen die T e i l k o s t e n der abgesetzten 

Teilkosten- p r o c j u k t e z u subtrahieren. Z u r B e s t i m m u n g des Betriebserfolgs w e r d e n fer
ner d ie n icht auf Kostenträger vertei l ten K o s t e n (z. B . f ixe Kos ten) i n 
einem Betrag abgezogen. I n einer Te i lkos tenrechnung k a n n beispielsweise 
eine Z u o r d n u n g der v a r i a b l e n K o s t e n auf die Kostenträger er fo lgen, wäh
rend die f i x e n K o s t e n K F n icht verte i l t w e r d e n . D a n n erhält m a n für den 
P e r i o d e n e r f o l g , w e n n k v j die v a r i a b l e n Stückkosten der i - ten P r o d u k t a r t 
( b z w . P r o d u k t g r u p p e ) angibt : 

G B = U — 2 x i a • k v i — K F 

i 

= 2 X i a * (Pi — kvi) — K F 

i 

Vorteile des 
Umsatzkosten

verfahrens 

Nachteile des 
Umsatzkosten

verfahrens 

D a s U m s a t z k o s t e n v e r f a h r e n macht keine Er fassung der Bestände an 
Z w i s c h e n - u n d E n d p r o d u k t e n e r f o r d e r l i c h . D i e A b s a t z m e n g e n der P r o d u k 
te u n d ihre Stückerlöse lassen sich ohne Sc hwie r igke i te n feststellen. Liegen 
die auf die einzelnen P r o d u k t a r t e n b z w . P r o d u k t g r u p p e n zuzurechnenden 
S tück- b z w . G r u p p e n k o s t e n v o r , k a n n m a n den P e r i o d e n e r f o l g schnell er
m i t t e l n . D a s U m s a t z k o s t e n v e r f a h r e n eignet sich demnach für eine sehr 
schnelle E r f o l g s e r m i t t l u n g . Gegenüber dem Gesamtkos tenver fahren weist 
es einen weiteren V o r z u g d a d u r c h auf, daß sich n icht n u r ein globaler 
P e r i o d e n e r f o l g , sondern Erfolgsgrößen für die einzelnen P r o d u k t a r t e n b z w . 
P r o d u k t g r u p p e n ergeben. D a m i t w e r d e n I n f o r m a t i o n e n für E n t s c h e i d u n 
gen über das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m u n d eine p r o d u k t o r i e n t i e r t e E r f o l g s 
analyse z u r Verfügung gestellt. 

D i e V e r w e n d b a r k e i t dieser Informat ionen für Entsche idungsprobleme ist je
doch nicht unabhängig d a v o n , ob die Er fo lgsrechnung mit V o l l - oder Te i lkos ten 
durchgeführt w i r d [vgl . S. 298ff . und 414f f . ] . 

In das System der doppelten Buchführung kann das Umsatzkostenver fahren 
nur mit einigen Schwier igkei ten eingebaut werden [vgl . S. 95]. Dies beruht auf 
der Unterg l iederung nach P r o d u k t e n , die in der Buchführung umfangreiche und 
k o m p l i z i e r t e Verrechnungen der K o s t e n z u r Folge hat. A u c h entspricht eine 
G l i e d e r u n g nach P r o d u k t e n nicht den aktienrechtl ichen V o r s c h r i f t e n , die eine 
G l i e d e r u n g nach A u f w a n d s a r t e n für die G e w i n n - u n d V e r l u s t - R e c h n u n g vor
schreiben. A u s diesen Gründen führt man zweckmäßig das Umsatzkos tenver 
fahren in einer tabellarischen N e b e n r e c h n u n g d u r c h , die laufend oder in größe
ren Abständen mit der F i n a n z b u c h h a l t u n g abgestimmt w i r d . 
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IV. Die Kostenträgerstückrechnung (Kalkulation) 

In der Kostenträgerstückrechnung werden die K o s t e n ermittelt , welche für 
die Hers te l lung u n d V e r w e r t u n g einer Mengeneinhei t des Kostenträgers entste
hen. M a n bezeichnet diese stückbezogene R e c h n u n g als K a l k u l a t i o n . Für die auf 
eine Kostenträgereinheit (Stück, Los) entfallenden K o s t e n ist ohne Bedeutung, 
in welcher Abrechnungsper iode sie verursacht w o r d e n s i n d . D a h e r ist in der K o 
stenträgerstückrechnung keine Per iodenabgrenzung der K o s t e n er forder l ich . 
D u r c h E inbeziehen der Erlöse , die je Kostenträgereinheit erzielbar s i n d , kann 
man die Kostenträgerstückrechnung z u einer Er fo lgsrechnung ausbauen. Es las
sen sich dann Er fo lge je Kostenträgereinheit (Stückerfolge) best immen, die für 
Programmentscheidungen u n d Erfolgsanalysen herangezogen werden können. 

Entsprechend dem zei t l ichen B e z u g der K a l k u l a t i o n u n d dem U m f a n g der 
Verrechnung v o n Kos ten auf die Kostenträger ergeben sich mehrere F o r m e n 
der Kostenträgerstückrechnung. E ine als N a c h r e c h n u n g durchgeführte Istkal
kula t ion bezieht sich auf G r ö ß e n der Vergangenheit . In diese R e c h n u n g gehen 
nur realisierte K o s t e n e in . Dagegen werden der V o r k a l k u l a t i o n zukünftige K o 
sten zugrunde gelegt. Gelegent l ich w i r d zusätzlich eine Z w i s c h e n r e c h n u n g 
durchgeführt. Diese stellt »im strengen Sinne eine N a c h r e c h n u n g dar, die sich 
dem Unternehmungsgeschehen zei t l ich möglichst eng anschließt« [ K o s i o l ( K o 
stenrechnung) 78]. D i e Kostenträgerstückrechnung kann ferner als V o l l - oder 
Te i lkostenrechnung k o n z i p i e r t sein. Be i einer K a l k u l a t i o n mit V o l l k o s t e n wer
den die in der U n t e r n e h m u n g arrfaljenden Gesamtkosten (fixe plus variable) auf 
das für den A b s a t z best immte P r o d u k t i o n s p r o g r a m m als Kostenträger verteilt . 
Jeder Mengeneinhei t der E n d p r o d u k t e w i r d ein A n t e i l an den Gesamtkosten 
zugerechnet. H i n g e g e n ermittelt man bei T e i l k o s t e n k a l k u l a t i o n e n , in welcher 
H ö h e bestimmte T e i l k o s t e n (z . B . E i n z e l k o s t e n , proport ionale K o s t e n , variable 
Kosten) bei der H e r s t e l l u n g u n d V e r w e r t u n g einer Kostenträgereinheit entste
hen. 

Für die Kostenträgerstückrechnung sind verschiedene Verfahren entwickelt 
w o r d e n , deren Grundzüge i m folgenden gekennzeichnet werden . Das einfach
ste Kalkulat ionsverfahren stellt die D i v i s i o n s r e c h n u n g dar. Bei ihr werden die 
Kosten je Kostenträgereinheit best immt, i n d e m man die insgesamt in einer Pe
riode anfallenden K o s t e n durch die Z a h l der erstellten Leistungseinheiten des 
Kostenträgers d i v i d i e r t : 

anfallende Gesamtkosten 
Kosten je Leistungseinheit = -—: ——: : 

Leistungseinheiten des 
Kostenträgers 

D i e A n w e n d b a r k e i t der D i v i s i o n s r e c h n u n g hängt v o n der A r t des P r o d u k 
t ionsprogramms u n d des Produkt ionsverfahrens der U n t e r n e h m u n g ab. Sie ist 
bei der E r z e u g u n g eines oder weniger homogener P r o d u k t e als Ka lkula t ionsver -

Formen der 
Kostenträger
stückrechnung 

Kalkulations
verjahren 

Aufbau der 
Divisionsrechnur 

Anwendbarkeit 
Divisionsrechnia 
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Formen der fahren geeignet (z . B . bei der E r z e u g u n g v o n Sand, K ies u n d Zement ) . N a c h der 
Divisions- Z a h l a n berücksichtigten Produkt ionss tufen unterscheidet man z w i s c h e n ein-
recbnung stufiger u n d mehrstufigerXs.ukzessiver) D i v i s i o n s r e c h n u n g . Ferner k a n n man 

nach der Z a h l der erstellten P r o d u k t a r t e n z w i s c h e n einfacher u n d mehrfacher 
(simultaner) D i v i s i o n s r e c h n u n g dif ferenzieren. Es ergeben sich somit vier ver
schiedene F o r m e n der D i v i s i o n s r e c h n u n g : einfache einstufige, einfache mehr
stufige, mehrfache einstufige u n d mehrfache mehrstufige D i v i s i o n s r e c h n u n g 
[vgl . A b b i l d u n g 50]. D i e einstufige D i v i s i o n s r e c h n u n g ist auf die einstufige Fer
t igung eines (oder mehrerer) homogener P r o d u k t e ausgerichtet. Dagegen er
möglicht die mehrstufige D i v i s i o n s r e c h n u n g die Erfassung der A u s w i r k u n g e n , 
die aus unterschiedlichen Erzeugungsmengen in den einzelnen Fert igungsstufen 
beim V o r l i e g e n v o n Zwischenlagern fo lgen. W i r d ledigl ich ein M a s s e n p r o d u k t 
erstellt, ist die einfache D i v i s i o n s r e c h n u n g anwendbar . D a es sich bei Massen
fertigung u m einen einzigen Hers te l lungsvorgang handelt , bezeichnet m a n diese 
F o r m der D i v i s i o n s r e c h n u n g als einfach [ K o s i o l (Kostenrechnung) 205]. W e n n 
mehrere homogene P r o d u k t e i n verschiedenen unabhängigen Fert igungsprozes
sen erzeugt werden , k a n n man die K o s t e n der (getrennten) Fert igungsprozesse 
für jedes P r o d u k t gesondert abrechnen. Diese F o r m der D i v i s i o n s r e c h n u n g 
nennt man mehrfache D i v i s i o n s r e c h n u n g . 

Abb. 50: Formen der Divisionsrechnung und ihre Anwendbarkeit 
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Aufbau der Be i der Äquivalenzziffernrechnung werden die K o s t e n entsprechend V e r -
Äquivalenz- hältniszahlen auf die P r o d u k t e verteilt . Sie ist anwendbar , sofern die Kostenbe-

ziffemrechnung J a s t U n g e n mehrerer Kostenträger in einer p r o p o r t i o n a l e n B e z i e h u n g zueinander 
stehen. Das Verhältnis zwischen den Kostenbelastungen der verschiedenen K o 
stenträger bei gleicher Fert igungsmenge w i r d d u r c h Äquivalenzziffern ausge
drückt. W e n n z u m Beispiel v o n P r o d u k t A u n d v o n P r o d u k t B jeweils 100 Stück 
hergestellt werden , besagen die Äquivalenzziffern 1,0 für A u n d 0,8 für B , daß 
bei der E r z e u g u n g der 100 Einhei ten v o n B 80 % der K o s t e n z u r E r z e u g u n g von 
100 E inhei ten v o n A entstehen. M i t diesen Äquivalenzziffern erhält man einen 
einheit l ichen Maßstab z u r Messung der Fert igungsmengen verschiedenartiger 
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P r o d u k t e . D i e tatsächlichen Fert igungsmengen der Produktar ten werden mit 
H i l f e der Äquivalenzziffern auf eine P r o d u k t a r t mengenmäßig umgerechnet. 
Für diese f ikt ive Fert igungsmenge ermittelt man aus den Gesamtkosten die K o 
sten je Leistungseinheit entsprechend der D i v i s i o n s r e c h n u n g . D a n n können 
über die Äquivalenzziffern die K o s t e n best immt w e r d e n , welche p r o (tatsächli
cher) Leistungseinheit der Produktar ten anfal len. D i e U m r e c h n u n g verschiede
ner Produktar ten mi t Äquivalenzziffern ist nur bei w e i t h i n übereinstimmenden 
Fert igungsprozessen möglich. Deshalb ist die Äquivalenzziffernrechnung vor 
al lem bei der E r z e u g u n g eng verwandter P r o d u k t e (Sortenfertigung i n Brauerei 
en, B l e c h w a l z w e r k e n , Ziegeleien, Spinnereien u . a.) als Kalkulat ionsverfahren 
geeignet. 

E ine Di f fe renz ierung der Gesamtkosten nach Kostenarten u n d Kostenstel len 
ist für die D i v i s i o n s - u n d die Äquivalenzziffernrechnung keine notwendige 
Voraussetzung. Diese Ver fahren lassen sich s o w o h l z u r V e r t e i l u n g undif feren
zierter Gesamtkosten auf die Kostenträger als auch z u r V e r t e i l u n g einzelner K o 
stenarten b z w . z u r V e r r e c h n u n g zwischen mehreren Kostenstel len heranziehen. 

D i e Zuschlagsrechnung beruht auf der T r e n n u n g v o n (Kostenträger-)Einzel-
u n d G e m e i n k o s t e n . Ferner liegt ihr meist eine G l i e d e r u n g des P r o d u k t i o n s p r o 
zesses u n d die V e r t e i l u n g der K o s t e n auf Kostenstel len zugrunde . D a b e i unter
scheidet man gewöhnlich den Mater ia lbere ich , den Fertigungsbereich u n d den 
Vertr iebsbereich. Das G r u n d p r i n z i p der Zuschlagsrechnung besteht d a r i n , daß 
auf bestimmte (Kostenträger-)Einzelkosten b z w . (Kostenträger-)Einzel- u n d 
G e m e i n k o s t e n mit H i l f e v o n Zuschlagssätzen die (Kostenträger-)Gemeinkosten 
aufgeschlagen werden . D i e E inze lkos ten erhält man in der Regel aus der K o s t e n 
artenrechnung, während die H ö h e der G e m e i n k o s t e n je Kostenstelle u n d die 
Zuschlagssätze i n der Kostenstel lenrechnung über den Betriebsabrechnungsbo
gen ermittelt werden . 

Anwendbarkeit 
der Aquivalenz-
z iffern rechnung 

Aufbau der 
Zuschlagsrechnung 

Abb. 51: Grundschema der Zuschlagskalkulation 
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D i e am häufigsten verwendete F o r m einer Zuschlagsrechnung bi ldet das in 
A b b i l d u n g 51 wiedergegebene K a l k u l a t i o n s s c h e m a . A u s g a n g s p u n k t der Z u 
schlagskalkulat ion s ind die E i n z e l k o s t e n des Fert igungsmaterials . D i e M a t e r i a l 
gemeinkosten werden jTiejistaju^ M a n geht~cTa-
v o n aus, daßTHre H ö h e p r o p o r t i o n a l z u r H ö h e der K o s t e n des Fert igungsmate
rials ist. M i t einem Zuschlagssatz läßt sich die H ö h e der Mater ia lgemeinkosten 
aus den K o s t e n des Fertigungsmaterials bes t immen. D i e S u m m e aus den Kosten 
des Fertigungsmaterials u n d den Mater ia lgemeinkosten ergibt die M a t e r i a l k o 
sten. 

D i e Fert igungskosten setzen sich aus den E i n z e l k o s t e n des Fer t igungs lohns , 
den Fert igungsgemeinkosten u n d den Sondereinzelkosten der Fer t igung z u 
sammen. A l s Bezugsgröße der Fert igungsgemeinkosten werden häufig die Fer 
tigungszeiten oder die Fer t igungs lohnkosten gewählt. Ist der Fert igungsbereich 
i n mehrere Hauptkostenste l len gegliedert, ermittelt man die Fert igungsgemein
kosten für jede Hauptkostenste l le e inzeln u n d bezieht sie auf die in der jewei l i 
gen Stelle anfallenden Fert igungszeiten b z w . Fer t igungs lohnkosten . Für jede 
Endkostenstel le gilt dann ein eigener Zuschlagssatz, m i t dem die Fertigungsge
meinkosten dem Fer t igungs lohn der Endkostenste l len zugeschlagen w e r d e n . 
Mater ia l - u n d Fert igungskosten b i lden zusammen die H e r s t e l l k o s t e n . 

Z u den Hers te l lkos ten addiert man die Verwal tungsgemeinkosten , die V e r 
triebsgemeinkosten u n d gegebenenfalls die Sondereinzelkosten des Vertr iebs . 
M e i s t bezieht man die V e r w a l t u n g s - u n d die Vertr iebsgemeinkosten auf die 
Hers te l lkos ten . O b e r die entsprechenden Zuschlagssätze läßt sich die H ö h e der 
Verwal tungs - b z w . Vertr iebsgemeinkosten je Kostenträgereinheit ermit te ln . 
Ergebnis der Zuschlagskalkula t ion sind die Selbstkosten. Sie stellen jene Kos ten 
dar, welche der einzelnen Kostenträgereinheit zugerechnet w e r d e n . 

D u r c h die U n t e r s c h e i d u n g von E i n z e l - u n d G e m e i n k o s t e n sowie (gegebenen
falls) v o n Kostenstel len ist die Zuschlagsrechnung insbesondere bei mehrstuf i 
ger M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g (z . B . bei der Ers te l lung v o n T r i k o t w a r e n , H a u s 
haltsgeräten, M a s c h i n e n usw.) z u r E r m i t t l u n g der Stückkosten geeignet. Diese 
R e c h n u n g ist das am vielseitigsten anwendbare Kalkula t ionsver fahren u n d läßt 
sich durch eine stärkere D i f f e r e n z i e r u n g v o n Kostenarten u n d Kostenstel len we
sentlich verfeinern. 

D i e gekennzeichneten Kalkulat ionsver fahren der D i v i s i o n s r e c h n u n g , der 
Äquivalenzziffernrechnung und der Zuschlagsrechnung sind in erster L i n i e auf 
industriel le Fertigungsprozesse ausgerichtet. Spezielle Probleme der Kostenträ
gerstückrechnung können in der chemischen Industrie bei der E r z e u g u n g v o n 
K u p p e l p r o d u k t e n sowie in anderen Wirtschaf tszweigen auftreten. Beispiels
weise w i r d i m H a n d e l das beschaffte G u t nicht bearbeitet. D a h e r s t immen das 
beschaffte G u t u n d das abzusetzende G u t überein. D i e Gesamtkosten bestehen 
vor allem aus den Mater ia lkosten (Warenkosten) . A u c h bei Banken u n d anderen 

file:///nwendbarkeit
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Dienst le is tungsunternehmungen können die dargestellten Ka lkula t ionsver fah
ren vielfach nicht ohne weiteres angewandt werden . Deshalb ist für diese eine 
Reihe spezieller Kalkulat ionsverfahren entwickel t w o r d e n . 

Kontrollfragen und Übungsaufgaben zum 2. Kapitel 

A. Prinzipien der Kostenerfassung und -Verteilung 
1. Welche P r i n z i p i e n der Kostenerfassung werden in der Kostenartenrech

nung angewendet? 
2. Welche begri f f l ichen Ausprägungen des Verursachungspr inz ips kann man 

unterscheiden? 
3. Welche B e z i e h u n g besteht zwischen dem Schema wissenschaftl icher E r 

klärung u n d dem Verursachungspr inz ip? 
4. In welcher B e z i e h u n g stehen V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p u n d Identitätsprinzip? 
5. In welcher B e z i e h u n g steht das Proportionalitätsprinzip z u m Verursa 

chungspr inzip? 
6. W a n n u n d im H i n b l i c k auf welche Rechnungszie le s ind das Durchschni t t s 

p r i n z i p und das Tragfähigkeitsprinzip anwendbar? 

B. Kostenartenrechnung 
7. N a c h welchen M e r k m a l e n lassen sich Kostenarten unterscheiden? 
8. Welche K o s t e n stellen für die einzelne A b t e i l u n g u n d für die gesamte U n 

ternehmung primäre b z w . sekundäre K o s t e n dar? 
9. Welche Kostenarten unterscheidet man üblicherweise nach den M e r k m a l e n 

Güterart u n d Verbrauchscharakter? 
10. N a c h welchen Bezugsgrößen lassen sich E i n z e l - u n d G e m e i n k o s t e n diffe

renzieren? 
11. Welche K o s t e n kann man z u Sonder(einzel- b z w . -gemein-)kosten der Fer

t igung u n d des Vertr iebs rechnen? 
12. Welche Kos ten einer U n t e r n e h m u n g können beschäftigungsfixen b z w . be

schäftigungsvariablen u n d welche losgrößenfixen b z w . losgrößenvariablen 
Charakter haben? 

13. Inwiefern beeinflussen die Rechnungszie le der Kostenstel len- und der K o 
stenträgerrechnung die G l i e d e r u n g der Kostenarten? 

14. Welche grundsätzlichen Verfahren der Kostenerfassung unterscheidet 
man? 

15. Welche Verfahren der Mengenerfassung können be im Mater ia lverbrauch 
angewendet werden? 

16. Welche Daten s ind auf Arbei tsbegle i tkarten, L o h n z e t t e l n b z w . A n w e s e n 
heitskarten angegeben? 
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17. W a r u m bereitet die mengenmäßige Erfassung v o n I n f o r m a t i o n e n Schwie
rigkeiten? 

18. Welche A r t e n v o n Wagniskos ten können i n einer U n t e r n e h m u n g auftreten? 
19. V o n welchen Best immungsgrößen ist das Debi torenwagnis abhängig? 
20. Welche Steuern besitzen Kostencharakter? 
21. Welche A r g u m e n t e sprechen für b z w . gegen den Kostencharakter v o n G e 

werbeertrag- , E i n k o m m e n - u n d Körperschaftsteuer? 
22. W i e w i r d das betr iebsnotwendige K a p i t a l ermittelt? 

C . Kostenstellenrechnung 
23. Welchen Einfluß haben die Z w e c k e der Kostenste l lenrechnung auf die A r t 

der Kostenstel lengliederung? 
24. N a c h welchen M e r k m a l e n können die A b r e c h n u n g s b e z i r k e einer U n t e r 

n e h m u n g gebildet werden? 
25. In welchen Fällen s t immen die Kostenstel lengl iederungen nach f u n k t i o n a 

len, räumlichen u n d organisatorischen Ges ichtspunkten überein? 
26. W i e unterscheidet sich die E i n t e i l u n g in H a u p t - , N e b e n - u n d H i l f s k o s t e n -

stellen v o n der E i n t e i l u n g in V o r - u n d Endkostenstel len? 
27. Welche Kostenstel len s ind i n der Regel zugle ich H a u p t - u n d Endkostens te l 

len? 
28. Welche Bedeutung haben Kostenschlüssel i n der Kostenstel lenrechnung? 
29. Welche A n f o r d e r u n g e n s ind an die W a h l der Schlüssel in der Kostenste l len

rechnung z u stellen? 
30. Welche A r t e n v o n Schlüsseln k a n n man unterscheiden? 
31. G e b e n Sie Beispiele für die B e r e c h n u n g des Kostenantei ls einer Kostenstel le 

mit H i l f e v o n Schlüsseleinheitskosten, Zuschlagsprozentsätzen u n d A n 
teilsprozentsätzen. 

32. W i e ist der Betr iebsabrechnungsbogen aufgebaut? 
33. Für welche Z w e c k e können i m Betr iebsabrechnungsbogen Ausgl iederungs

stellen eingerichtet sein? 
34. Be i welchen Gütern treten gewöhnlich P r o b l e m e der innerbetr iebl ichen 

Leis tungsverrechnung auf? 
35. Welche innerbetr iebl ichen Güterverbräuche gehen nicht in die Kostenste l 

lenrechnung einer A b r e c h n u n g s p e r i o d e ein? 
36. K e n n z e i c h n e n Sie die verschiedenen Ver fahren der innerbetr iebl ichen L e i 

s tungsverrechnung. 
37. E n t w i c k e l n Sie Zahlenbeispiele für jedes der Verfahren der innerbetr iebl i 

chen Leis tungsverrechnung. 
38. Welche Kalkula t ionsver fahren s ind be im Kostenste l lenumlage- , be im K o 

stenstellenausgleichs- u n d be im Kostenträgerverfahren anwendbar? 
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39. U n t e r welchen Bedingungen ist eine A n w e n d u n g des Kostenstel lenumlage-
verfahrens möglich? 

40. Kennze ichnen Sie verschiedene Möglichkeiten eines gegenseitigen L e i 
stungsaustausches anhand praktischer Beispiele. 

41. Bei welchen Ver fahren der innerbetr iebl ichen Leis tungsverrechnung kann 
die M a t r i z e n r e c h n u n g angewandt werden? 

42. K a n n die A n w e n d u n g der M a t r i z e n r e c h n u n g z u r V e r r e c h n u n g innerbe
trieblicher Leis tungen auch für die E r m i t t l u n g v o n Einze lkos ten innerbe
trieblicher Leis tungen erforderl ich sein? 

43. Welche P r i n z i p i e n der Kostenverte i lung können bei einer A n w e n d u n g der 
M a t r i z e n r e c h n u n g zur V e r r e c h n u n g innerbetriebl icher Leistungen erfüllt 
werden? 

D. Kostenträgerrechnung 
44. Welche Größen können als Kostenträger behandelt werden? 
45. N a c h welchen M e r k m a l e n lassen sich Kostenträger klassifizieren? 
46. N e n n e n Sie die wichtigsten Rechnungszie le der Kostenträgerrechnung. 
47. Welche Bedeutung können Kos ten in format ionen für die Pre ispol i t ik der 

U n t e r n e h m u n g besitzen? 
48. K e n n z e i c h n e n Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen Kostenträger

zeit- u n d Kostenträgerstückrechnung. 
49. W i e w i r d die Kostenträgerzeitrechnung z u einer kalkulator ischen Erfo lgs

rechnung ausgebaut? 
50. Welche zusätzlichen A b g r e n z u n g s p r o b l e m e ergeben sich bei der k u r z f r i s t i 

gen Er fo lgsrechnung gegenüber der Jahreserfolgsrechnung? 
51. Welchen Einfluß hat die W a h l der Bezugsbasis des Periodenerfolgs auf die 

A b g r e n z u n g der K o s t e n und Erlöse? 
52. Welche F o r m e n der Er fo lgsrechnung kann man unterscheiden? 
53. Kennze ichnen und beurteilen Sie das Gesamtkostenverfahren. 
54. Welche Informat ionen vermittelt das Betr iebsergebniskonto beim Gesamt

kostenverfahren u n d beim Umsatzkostenverfahren? 
55. W o d u r c h unterscheiden sich das Umsatzkostenver fahren bei V o l l - u n d bei 

Tei lkostenrechnung? 
56. Beurtei len Sie das Umsatzkostenver fahren . 
57. Kennze ichnen Sie die Grundzüge der wichtigsten Kalkula t ionsver fahren . 
58. Untersuchen Sie die A n w e n d b a r k e i t der verschiedenen Kalkula t ionsver fah

ren. 
59. Welche F o r m e n der D i v i s i o n s r e c h n u n g kann man unterscheiden? 
60. U n t e r welchen Bedingungen ist eine R e c h n u n g mit Äquivalenzziffern ge

rechtfertigt? Untersuchen Sie die Bedingungen an selbstgewählten Beispie
len. 
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61. Stellen Sie das G r u n d s c h e m a der Zuschlagska lkula t ion dar u n d erläutern Sie 
die einzelnen Kostenarten. 

D i e wichtigsten D e f i n i t i o n e n , weitere Fragen u n d A n t w o r t e n sowie 
A u f g a b e n u n d Lösungen z u m 2. K a p i t e l »Kostenerfassung u n d K o s t e n 
ver te i lung i n Kostenrechnungssystemen« finden Sie i m Arbeitsbuch z u 
den Systemen der Kostenrechnung auf den Seiten 53 bis 95. 
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3. Kapitel: Darstellung von Kosten
rechnungssystemen 

A. Systeme der Vollkostenrechnung 

I. Istkostenrechnungen auf Vollkostenbasis 

D i e als »Istkostenrechnung« bezeichneten Kostenrechnungssysteme bezie
hen sich stets auf vergangene A b r e c h n u n g s p e r i o d e n . Ihre Aufgabe besteht in der 
Erfassung und V e r t e i l u n g v o n realisierten K o s t e n . Jedoch tritt diese Aufgabe 
nicht nur in der Istkostenrechnung, sondern auch in der Plankostenrechnung 
auf. In den Systemen der Plankostenrechnung gewinnt man Informat ionen 
durch die Gegenüberstellung von Plankosten u n d Istkosten sowie die A n a l y s e 
der aufgetretenen A b w e i c h u n g e n . Deshalb w i r d auch in einer Plankostenrech
nung eine Erfassung u n d Ver te i lung v o n (Ist - )Kosten vergangener A b r e c h 
nungsperioden durchgeführt. Somit schließen die Systeme der Plankostenrech
nung stets die Aufgaben der Istkostenrechnung mit e in. Probleme der Istkosten
rechnung treten daher in allen Kostenrechnungssystemen auf. 

Istkostenrechnungen können auf der Basis v o n V o l l k o s t e n oder v o n T e i l k o 
sten durchgeführt werden . Das wesentliche M e r k m a l einer Istkostenrechnung 
auf Vol lkostenbasis liegt d a r i n , daß die gesamten Kosten einer Abrechnungspe
riode den Kostenträgern zugerechnet werden. M a n verteilt alle Kostenträger
gemeinkosten (über die Kostenstellen) auf die Kostenträger, während die Kosten
trägereinzelkosten den Kostenträgern unmittelbar zugewiesen werden. H i e r er
geben sich grundsätzliche Unterschiede zwischen Systemen der Istkostenrech
nung auf V o l l k o s t e n - und auf Tei lkostenbasis . D i e Erfassung der Kosten in der 
Kostenartenrechnung muß sich nach der Kostenverte i lung in Kostenstel len-
und Kostenträgerrechnung richten. Während in der V o l l k o s t e n r e c h n u n g im 
N o r m a l f a l l nur Kostenträgereinzel- und -gemeinkosten getrennt werden , ist in 
den verschiedenen Systemen der Tei lkostenrechnung eine D i f f e r e n z i e r u n g w e i 
terer Kostenkategorien üblich. D i e Unterschiede zwischen V o l l - und T e i l k o 
stenrechnung sind in der Kostenstel len- u n d Kostenträgerrechnung noch klarer 
erkennbar, weil man in der Tei lkostenrechnung ledigl ich einen bestimmten 

Aufgabe von Ist
kostenrechnungen 

Merkmale von 
Istkostenrechnun
gen auf Vollkoste 
basis 
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T e i l der Gesamtkosten auf Kostenstel len u n d Kostenträger weiterverrechnet. 
D i e S truktur der Istkostenrechnung auf Vol lkostenbas is ergibt sich aus den ge
kennzeichneten G r u n d l a g e n der Kos tenar ten- , Kostenstel len- u n d Kostenträ
gerrechnung [vgl . S. 142 ff.] sowie aus den dargestellten M e r k m a l e n v o n Syste
men der Istkostenrechnung u n d der V o l l k o s t e n r e c h n u n g [vgl . S. 121 f f . ] . Im f o l 
genden werden die wicht igsten M e r k m a l e dieses Kostenrechnungssystems an
hand v o n Beispielen erläutert. Diese Beispiele s ind an Rechnungsbeispielen aus 
der Praxis orientiert . Für eine übersichtliche Dars te l lung ist eine Zusammenfas
sung v o n Kostenarten , Kostenstel len sowie Kostenträgern und damit eine V e r 
einfachung der realen Gegebenheiten unumgänglich. 

1. Kostenarten- und Kostenstellenrechnung in der Istkostenrechnung 
auf Vollkostenbasis 

Z u r K e n n z e i c h n u n g der Kostenarten- u n d der Kostenste l lenrechnung in der 
Istkostenrechnung auf Vol lkostenbas is w i r d als Beispiel eine U n t e r n e h m u n g 

Fertigungsstruktur zugrunde gelegt, die Spira lbohrer herstellt. Dieses P r o d u k t w i r d in einteiliger 
des betrachteten mehrstufiger Fer t igung aus dem Rohsto f f Stahl erzeugt. Vere infachend w i r d an-

Beispiels g e n o m m e r i ) J a ß ¿ e r Fertigungsprozeß ledigl ich die vier Stufen Abs techen , Frä
sen, Härten u n d Schleifen umfasse. A u f der ersten Stufe müssen die Stahlstangen 
in der Länge der Spiralbohrer abgesägt w e r d e n . M a n bezeichnet diesen Arbe i t s 
gang als >Abstechen<. Anschließend w i r d i m zwei ten Arbei t sgang in den abge
stochenen Stahl eine N u t e spiralenförmig gefräst. D a n n härtet man die Bohrer , 
i n d e m man sie sehr stark erhitzt u n d schnell abkühlt. H i e r d u r c h erhalten sie die 
gewünschte Festigkeit . Z u l e t z t werden i m Arbei tsgang Schleifen die N u t e und 
die Spitze des Bohrers geschliffen. D i e betrachtete U n t e r n e h m u n g fertige die 
Spiralbohrer in fünf verschiedenen Sorten A , B , C , D u n d E , für welche diesel
ben Arbeitsgänge in der gleichen Reihenfolge erforderl ich sein sol len . 

D i e während der abgelaufenen Abrec hnungsper iode entstandenen Istkosten 
s ind getrennt nach Kostenträgereinzel- u n d -gemeinkosten erfaßt. Z u den E i n -

Einzelkosten ze lkosten gehören die Kos ten des Fertigungsmaterials für den Rohsto f f Stahl, 
Fer t igungslohnkosten sowie Ver tre terprovis ionen als Sondereinzelkosten des 
Vertr iebs . Das Fert igungsmaterial w i r d über Materialscheine erfaßt. M i t H i l f e 
v o n Lohnsche inen ermittelt man die Fer t igungslohnkosten gesondert für jedes 
P r o d u k t u n d jede Fertigungshauptstel le . D i e Ver tre terprovis ionen werden mit 
H i l f e v o n Verkaufsrechnungen per iodisch zusammengestellt . D i e H ö h e der 
E inze lkos ten beträgt für die vergangene Abrechnungsper iode insgesamt: 

Fert igungsmater ia l : D M 304 586,40 
F e r t i g u n g s l o h n : D M 757 376,57 
Sondereinzelkosten 
des Ver t r iebs : D M 265 085,73 
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D i e (Kostenträger-)Gemeinkosten s ind (vereinfachend) i n fünfzehn verschie- Gemeinkoste 
dene Kostenarten gegliedert. Ihre H ö h e ist aus dem Betriebsabrechnungsbogen 
ersicht l ich, der i n A b b i l d u n g 53 wiedergegeben ist. E ine erste G r u p p e v o n G e 
meinkosten stellen die K o s t e n der Betriebsarbeit dar, welche sich aus Gehältern, 
Hilfslöhnen, Sozia laufwendungen sowie U r l a u b s - u n d Feiertagslöhnen z u 
sammensetzen. Sie werden i n der L o h n - u n d Gehal tsrechnung ermittelt . Z u r E r 
fassung der Hil fs löhne dienen H i l f s l o h n s c h e i n e , auf denen die Arbe i t sze i ten , die 
Arbei tsverr ichtungen u n d die Kostenstel len angegeben s i n d , i n welchen die T ä 
tigkeiten ausgeführt w e r d e n . D i e K o s t e n für H i l f s - u n d Betriebsstoffe, Instand
haltungsmaterial , S t r o m , Wasser u n d Büromaterial b i lden die zweite G r u p p e 
der G e m e i n k o s t e n . In den H i l f s - u n d Betriebsstoffen sind insbesondere ö l e z u r 
Kühlung der A b s t e c h - , Fräs- u n d Schlei fmaschinen, C h e m i k a l i e n z u m Härten, 
Treibstoffe für den F u h r p a r k sowie Brennstoffe (Heizöl ) enthalten. D i e K o s t e n 
art Instandhaltungsmaterial bezieht sich auf alle Matera l ien , die z u m Eigenbau 
v o n M a s c h i n e n b z w . W e r k z e u g e n u n d für innerbetriebliche Reparaturle is tun
gen verwendet w o r d e n s i n d . A u s Vereinfachungsgründen b i lden die K o s t e n für 
Büromaterial u n d die K o s t e n für T e l e f o n , Fernschreiber , P o r t i u n d dergleichen 
eine gemeinsame Kostenart Bürokosten . D i e kalkulator ischen Abschre ibungen 
u n d Z i n s e n werden i n der A n l a g e n - u n d i n der Mater ia l rechnung entsprechend 
dem in Gebäuden, M a s c h i n e n u n d Vorräten gebundenen betriebsnotwendigen 
K a p i t a l ermit te l t . A l s Steuern gehen i n dieses Be ispie l die Grundsteuer , die 
Gewerbekapi ta ls teuer u n d die Vermögensteuer i n die Kostenrechnung ein. 
D i e Kos tenar t A b g a b e n u m f a ß t neben Gebühren auch die Bei träge z u V e r 
bänden u n d z u r H a n d e l s k a m m e r . Besondere Gebühren s ind für die Besei t i 
gung v o n A b f a l l s t o f f e n z u entrichten, die b e i m H ä r t e n der B o h r e r entstehen. 
Z u den K o s t e n für Versicherungen zählen Prämien für die Gebäudebrandver
sicherung, die Feuerversicherung, die Betriebsunterbrechungsversicherung, 
die K r a f t f a h r z e u g v e r s i c h e r u n g u n d eine Vers icherung für Garant ie le i s tungen. 
Schließlich er faßt m a n die Gemeinkos ten für W e r b u n g i n einer eigenen K o s t e n 
art. Sie enthält unter anderem die K o s t e n für K a t a l o g e , für Messen u n d A u s 
stellungen sowie für Reisen u n d Repräsentat ionszwecke. 

D i e G l i e d e r u n g der U n t e r n e h m u n g in Kostenstel len ist aus der K o p f z e i l e des Kostensteller, 
in A b b i l d u n g 53 wiedergegebenen Betriebsabrechnungsbogens ersichtl ich, gliederung 
N a c h der E r m i t t l u n g eigenständiger Kalkulationszuschläge lassen sich V o r - u n d 
Endkostenstel len trennen. A l s Vorkostenste l len können A l l g e m e i n e H i l f s k o - Vorkostenstezn 
stenstellen u n d Fertigungshilfsstel len unterschieden werden . D i e A l l g e m e i n e n 
Hi l fskostenste l len s ind bei diesem Beispiel in eine Stelle für Grundstücke u n d 
Gebäude, die E lekt rowerks ta t t , den F u h r p a r k sowie eine Al lgemeine K o s t e n 
stelle eingeteilt. Diese Kostenstel len erbringen Leistungen für die gesamte U n 
ternehmung. So werden die Kraf t fahrzeuge des F u h r p a r k s s o w o h l v o n F e r t i -
gungs- u n d Materialstel len als auch v o n V e r w a l t u n g s - u n d Vertriebsstel len in 



Abb. 53: Beispiel eines Betriebsabrechnungsbogens in der Istkostenrechnung auf Vollkostenbasis 
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A n s p r u c h g e n o m m e n . Fert igungshil fsstel len s ind hier die A l l g e m e i n e Fer t i 
gungshilfsstelle, der M a s c h i n e n b a u u n d die W e r k z e u g m a c h e r n . D i e A l l g e m e i n e 
Fertigungshilfsstel le setzt sich v o r al lem aus der technischen Betr iebsle i tung, der 
Fer t igungsvorbere i tung, der K o n s t r u k t i o n u n d dem L o h n b ü r o z u s a m m e n . Im 
Maschinenbau w i r d ein T e i l der für die Fer t igung benötigten M a s c h i n e n selbst 
erstellt. Ferner führt der M a s c h i n e n b a u Reparaturen aus. A u c h die W e r k z e u g -
macherei erzeugt V o r r i c h t u n g e n u n d W e r k z e u g e für die eigene Fer t igung und 
übernimmt Reparaturen i m Fert igungsprozeß. Vie l fach w i r d es in der Praxis 
zweckmäßig sein, für jede dieser A u f g a b e n eine eigene Kostenstel le abzugren-

Endkostenstellen z e n . D i e Endkostenste l len , für die ein eigenständiger Gemeinkostenzuschlags
satz ermittelt w i r d , s ind in eine Materialhi l fsste l le , vier Fert igungshauptstel len 
gemäß den Arbeitsgängen A b s t e c h e n , Fräsen, Härten u n d Schleifen, eine V e r 
waltungsstelle u n d eine Vertriebsstelle eingeteilt. D i e Materialstel le umfaßt die 
Beschaffung, Prüfung u n d Lagerung des Rohstoffes Stahl. D e r gesamte sonstige 
E i n k a u f v o n Stoffen w i r d in die Verwaltungsstel le e inbezogen. D i e U n t e r s c h e i 
d u n g v o n vier Fert igungshauptstel len bedeutet ebenfalls eine Vere in fachung ge
genüber dem tatsächlichen Fert igungsprozeß. In der Realität treten mehr T e i l 
arbeitsgänge auf. Ferner kann man entsprechend den verschiedenen A n l a g e n auf 
jeder Fertigungsstufe die Hauptkostenste l len in enger abgegrenzte B e z i r k e ein
tei len. Desgleichen lassen sich bei der Verwaltungsstel le z . B . die Geschäftslei
tung , die B u c h h a l t u n g , die K a l k u l a t i o n , die Statistik und die allgemeine V e r w a l 
tung u n d bei der Vertriebsstelle der V e r k a u f , das Außenlager, die Werbeabte i 
l u n g , das Fertiglager u n d der allgemeine Vertr ieb di f ferenzieren. 

sgliederungsstelle D i e Ausgliederungsstel le für z u aktivierende Eigenleistungen n i m m t die K o 
sten selbsterstellter M a s c h i n e n auf, die in der B i l a n z z u aktivieren s ind . V o n den 
K o s t e n dieser Ausgliederungsstel le muß hier ke in A n t e i l auf die anderen E n d k o 
stenstellen verteilt w e r d e n , wei l die i m B a u bef indl ichen A n l a g e n erst in späteren 
Per ioden fertiggestellt werden . 

Kostenerfassung D i e Kos ten der Kostenstel len s ind nach Möglichkeit für jede Stelle direkt z u 
erfassen. Soweit dies nicht durchführbar oder z u kostspiel ig ist, müssen sie mit 
H i l f e v o n Kostenschlüsseln auf die Kostenstel len verteilt werden . In der Spalte 
>Verteilungsgrundlage< des Betriebsabrechnungsbogens [vgl . A b b i l d u n g 53] 
werden die Erfassungsbelege b z w . die Bezugsgrößen der Kostenver te i lung ge
kennzeichnet . 

Kosten der Be i den K o s t e n der Betriebsarbeit lassen sich die Gehälter u n d die Hilfslöhne 
Betriebsarbeit der Kostenstel len über die Gehaltsliste b z w . über H i l f s l o h n s c h e i n e direkt be

s t immen. M a n erkennt aus dem Betriebsabrechnungsbogen, daß die G e h a l t s k o 
sten der A l l g e m e i n e n Fertigungshilfsstel le u n d der Verwaltungsstel le besonders 
hoch s ind . Z u r A l l g e m e i n e n Fertigungshilfsstel le gehören die in der Fer t igung 
tätigen Meis ter , während in der V e r w a l t u n g die meisten Mitarbe i ter i m A n g e 
stelltenverhältnis beschäftigt s ind . D i e Sozia laufwendungen können ebenfalls 
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über die L o h n - u n d Gehalts l is ten direkt erfaßt werden . Dagegen werden die F e i 
ertags- u n d Urlaubslöhne entsprechend den L o h n - u n d Gehal tskosten auf die 
Kostenstel len umgelegt. 

M i t Materialentnahmescheinen werden die H i l f s - u n d Betriebsstoffe, das In
standhaltungsmaterial u n d das Büromaterial direkt p r o Kostenstel le ermittelt . 
In den H i l f s - u n d Betriebsstoffen für Gebäude b z w . für den F u h r p a r k s ind die 
Brennstoffe für H e i z u n g b z w . die Treibstoffe enthalten. D i e Kostenstel len Frä
sen, Härten u n d Schleifen weisen hohe Beträge für H i l f s - u n d Betriebsstoffe aus, 
da be im Fräsen u n d Schleifen die z u r Kühlung notwendigen ö l e u n d beim H ä r 
ten chemische Stoffe eingesetzt werden . D i e Bürokosten s ind in der A l l g e m e i 
nen Fertigungshilfsstel le , der Verwal tungs - u n d der Vertriebsstel le h o c h , w e i l 
v o r allem in diesen Stellen Büromaterial verbraucht w i r d u n d K o s t e n für P o r t o , 
Te le fon u n d Fernschreiber anfallen. W e n n der S tromverbrauch in jeder K o s t e n 
stelle durch Zähler gemessen w i r d , können die entstandenen Stromkosten ent
sprechend den erfaßten Verbrauchsmengen umgelegt w e r d e n . D e r größte A n t e i l 
entfällt dabei auf die Härterei , we i l die starke E r h i t z u n g der B o h r e r z u einem 
hohen Stromverbrauch führt. Z u r Erfassung des Wasserverbrauchs s ind in e in i 
gen Kostenstel len wie der Härterei Zähler eingebaut. A l s Schlüsselgrößen die
nen für diese Stellen die gemessenen Verbrauchsmengen u n d für die restlichen 
Kostenstel len die Mi tarbe i te rzah l je Stelle. 

Abschre ibungen u n d Z i n s e n werden entsprechend dem in jeder Kostenstel le 
gebundenen K a p i t a l verteilt . Das gebundene K a p i t a l ist in der Kostenstel le 
Schleifen besonders h o c h , da bei diesem Arbei tsgang teure A u t o m a t e n einge
setzt s ind . D i e V e r t e i l u n g der angefallenen Steuern, A b g a b e n u n d V e r s i c h e r u n 
gen erfolgt nach deren Bemessungsgrundlagen. D a b e i s ind die Gebäude wegen 
der Gebäudebrandversicherung, der F u h r p a r k wegen der Kraft fahrzeugsteuer 
u n d der Vertr ieb wegen der Betriebsunterbrechungsversicherung sowie der V e r 
sicherung für Garantieleistungen stark belastet. D i e K o s t e n für W e r b u n g lassen 
sich der Vertriebsstelle zurechnen. 

In einer Summenzei le [vgl . Zei le 16 in A b b i l d u n g 53] des Betriebsabrech
nungsbogens werden die vorläufigen G e m e i n k o s t e n aller Kostenstel len berech
net. D i e Gemeinkos ten der Vorkostenste l len müssen anschließend i m R a h m e n 
der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf die Endkostenste l len umgelegt 
werden . D a in dem dargelegten Beispiel angenommen w i r d , daß jede V o r k o 
stenstelle ihre Leis tungen an nachfolgende Stellen abgibt, w i r d die innerbetrieb
liche Leistungsverrechnung entsprechend dem Kostenstel lenumlageverfahren 
durchgeführt. Sie w i r d in der Reihenfolge Grundstücke u n d Gebäude, A l l g e 
meine Kostenstel le , F u h r p a r k , E lektrowerkstat t , A l l g e m e i n e Fert igungshi l fs 
stelle, Maschinenbau u n d Werkzeugmacherei v o r g e n o m m e n . D i e A n n a h m e 
einseitiger Leistungsströme entspricht den realen Gegebenheiten nicht v o l l . So 
sind die Kraft fahrzeuge in der Abrechnungsper iode auch v o n der (vorgelager-
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ten) Al lgemeinen Kostenstel le in A n s p r u c h genommen w o r d e n . Ferner ist die 
W e r k z e u g m a c h e r n für die vorgelagerten Kostenstel len Masch inenbau und 
F u h r p a r k tätig gewesen. Jedoch sind diese Leis tungen i m Verhältnis z u den L e i 
stungen in umgekehrter R i c h t u n g (Al lgemeine Kostenstelle für F u h r p a r k , M a 
schinenbau u n d F u h r p a r k für Werkzeugmacherei) gering. D i e Genauigkei t der 
Kostenrechnung w i r d d u r c h diese Vernachlässigung gegenseitiger Leistungsbe
ziehungen vermindert . A u f g r u n d der Fert igungsstruktur bestehen zwischen den 
Endkostenstel len keine Leistungsaustauschbeziehungen. Z w i s c h e n ihnen muß 
daher ke in Kostenstellenausgleich erfolgen. 

Kostemtellen- D i e Bezugs- oder Schlüsselgrößen der Kostenstel lenumlage s ind in der Spalte 
umlage »Verteilungsgrundlage« angegeben. Für die U m l a g e der Grundstücks- u n d G e 

bäudekosten dient der Flächeninhalt der Kostenstel len in q m als Schlüsselgröße. 
D i e Kos ten der A l l g e m e i n e n Kostenstelle werden gemäß den Is t -Arbei tszei ten 
der Kostenstel len u n d die K o s t e n des Fuhrparks nach den gefahrenen K i l o m e 
tern verteilt. Diese Schlüsselgrößen bedeuten eine starke Vere infachung der tat
sächlichen Leistungsbeziehungen. Beispielsweise könnte man beim F u h r p a r k 
die K o s t e n der verschiedenartigen Kraftfahrzeuge einzeln best immen und umle
gen. Z u r Umlage der Hil fskostenstel len Elektrowerkstat t , A l lgemeine Fer t i 
gungshilfsstelle, Maschinenbau und Werkzeugmacherei w i r d die Zuschlags
rechnung verwendet. Dabe i werden die Fertigungslöhne, welche den (innerbe
trieblichen) Leis tungen dieser Stellen direkt zurechenbar s i n d , unmitte lbar den 
empfangenden Kostenstel len belastet. A u f diese E inze lkos ten der innerbetrieb
l ichen Leistungen werden die restlichen Kosten der l iefernden Stellen zugeschla
gen. Bezugsgröße s ind die Arbei tszei ten der jeweiligen Fertigungshilfsstel len in 
den empfangenden Stellen. A l s Ergebnis der Kostenstel lenumlage erhält man die 
in Zei le 24 [vgl. A b b i l d u n g 53] angegebenen Kos ten der Endkostenste l len. 

'.Hscblagssätze der Für die ermittelten G e m e i n k o s t e n der Endkostenstel len sind die Zuschlags-
kalkulation s a t z e ¿ c r K a l k u l a t i o n z u best immen. Bezugsbasis der G e m e i n k o s t e n des Mate 

rialbereichs (Materialgemeinkosten) sind die E inze lkos ten des Materials (Fert i 
gungsmaterial) . D i e Gemeinkos ten der Fertigungshauptstellen (Fertigungsge
meinkosten) werden auf die in jeder Stelle angefallenen gesamten Fert igungszei 
ten bezogen. D a die Fertigungszeiten in M i n u t e n gemessen werden , erhält man 
für die Fert igungsgemeinkosten Minutensätze ( D M je M i n u t e ) als Zuschlagssät
ze. Bei den Gemeinkos ten der Verwaltungsstel le und der Vertriebsstelle w i r d 
davon ausgegangen, daß sie proport ional z u den Herste l lkosten der abgesetzten 
P r o d u k t e verlaufen. Es müssen also mit H i l f e der ermittelten Zuschlagssätze für 
M a t e r i a l - und Fertigungsgemeinkosten die Herste l lkosten der abgesetzten P r o 
dukte ermittelt werden [vgl . S. 215]. Das prozentuale Verhältnis zwischen den 
Kos ten der Verwal tungs- b z w . der Vertriebsstelle u n d den Herste l lkosten der 
abgesetzten P r o d u k t e ergibt die Zuschlagssätze für Verwal tungs- b z w . Ver 
triebsgemeinkosten. 
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2. Kostenträgerzeitrechnung in der Istkostenrechnung auf Vollkostenbasis 

Gegenstand der Kostenträgerzeitrechnung ist die E r m i t t l u n g der G e s a m t k o 
sten einer Abrechnungsper iode . D u r c h eine Gegenüberstellung der Per iodener-
löse k a n n in ihr ferner der kalkulator ische Betr iebserfolg best immt werden . D i e 
Istkostenrechnung ist dabei als N a c h r e c h n u n g auf die E r m i t t l u n g der tatsächlich 
angefallenen Gesamtkosten u n d des erwirtschafteten Betriebserfolgs einer A b 
rechnungsperiode ausgerichtet. Für die V o l l k o s t e n r e c h n u n g ist charakteri 
stisch, daß bei einer Er fo lgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren die Be
standsänderungen z u Hers te l lkos ten und bei einer Er fo lgsrechnung nach dem 
Umsatzkostenverfahren die A b s a t z m e n g e n z u Selbstkosten bewertet werden . 

D i e Struktur der Kostenträgerzeitrechnung w i r d i m folgenden anhand eines 
Zahlenbeispiels für eine Betr iebserfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenver
fahren u n d nach dem Umsatzkostenver fahren erläutert. D e n Ausgangspunkt 
bildet der in A b b i l d u n g 53 dargestellte Betr iebsabrechnungsbogen. Deshalb 
w i r d die Betriebserfolgsrechnung für dieselbe Abrechnungsper iode durchge
führt, auf die sich der Betr iebsabrechnungsbogen bezieht . In der Realität kann 
sie dagegen kürzere Per ioden betreffen. 

D i e Betriebserfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren w i r d als A b 
satzerfolgsrechnung aufgestellt. Z u den Erlösen der P r o d u k t e , die während der 
Abrechnungsper iode abgesetzt w o r d e n s i n d , müssen in diesem Beispiel die z u 
aktivierenden Eigenleistungen u n d die Hers te l lkos ten der Bestandsmehrungen 
addiert werden. D e r S u m m e dieser Beträge s ind die nach Kostenarten geglieder
ten Gesamtkosten der Per iode u n d die Hers te l lkosten der Bestandsminderungen 
gegenüberzustellen. D i e D i f f e r e n z ergibt das Betriebsergebnis als Betriebsge
w i n n oder Betriebsverlust [vgl . A b b i l d u n g 49]. Es entspricht der D i f f e r e n z z w i 
schen den Erlösen u n d den Selbstkosten der abgesetzten P r o d u k t e . 

In d e m zugrunde gelegten Beispiel w i r d davon ausgegangen, daß die U n t e r 
nehmung während der Abrechnungsper iode fünf verschiedene Produktar ten A , 
B , C , D und E erzeugt hat. D e r Stückerlös dieser P r o d u k t e , die während der Pe
riode abgesetzten M e n g e n u n d die gesamten Periodenerlöse sind aus A b b i l d u n g 
54 ersichtl ich. 

Abb. 54: Stückerlös, Absatzmengen und Periodenerlöse der abgesetzten Produkte 

Produkt Stückerlös Periodenabsatz Periodenerlös 

A 3,20 398 768 1 276 057,60 
B 5,60 252 173 1 412 168,80 
C 9,20 153 421 1 411 473,20 
D 23,80 21 567 513 294,60 
E 17,90 38 476 688 720,40 

Summe: 5 301 714,60 
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B e i m Gesamtkostenverfahren gehen die G e m e i n k o s t e n entsprechend ihrer 
G l i e d e r u n g nach Kostenarten , wie sie aus dem Betriebsabrechnungsbogen von 
A b b i l d u n g 53 erkennbar ist, in die Betriebserfolgsrechnung ein. Ferner sind 
während der Abrechnungsper iode folgende E i n z e l k o s t e n entstanden: 

Fert igungsmaterial : D M 304 586,40 
Fer t igungs lohn : D M 757 376,57 
Sondereinzelkosten 
des Ver t r iebs : D M 265 085,73 

E i n P r o b l e m des Gesamtkostenverfahrens besteht d a r i n , die Herste l lkosten 
der Bestandsminderungen u n d der Bestandsmehrungen z u best immen. D i e 
P r o d u k t i o n s s t r u k t u r des betrachteten Beispiels hat z u r Fo lge , daß nach den 
Fertigungsstufen Abs techen , Fräsen und Härten Zwischenlager sowie nach 
der letzten Stufe Schleifen ein Fertigwarenlager bestehen können. D u r c h die 
Inventur z u Beginn u n d Ende der Abrechnungsper iode werden diese Lagerbe
stände ermittelt . M a n erhält die Bestandsänderungen aus den Di f ferenzen 
zwischen den A n f a n g s - u n d Endbeständen. Für das betrachtete Beispiel gibt A b 
b i l d u n g 55 die Bestandsänderungen der Periode wieder . 

Abb. 55: Bestandsänderungen bei Zwischen- und Endprodukten 

Prod. 
Zwischenlager 

nach Abstechen 
Zwischenlager 
nach Fräsen 

Zwischenlager 
nach Härten 

Fertigwarenlager 
nach Schleifen Prod. 

Zunahme Abnahme Zunahme Abnahme Zunahme Abnahme Zunahme Abnahme 

A 8 382 7 218 3 947 4 117 

B 3 771 3 684 1 777 1 608 

C 2 002 2 404 3 551 4 378 

D 1 212 763 1 821 2 513 

E 115 615 1 207 178 

A u s den Absatzmengen u n d den über die Inventur ermittelten Bestandsände
rungen lassen sich die Herstel lungsmengen der Per iode für jede P r o d u k t i o n s 
stufe und jedes P r o d u k t best immen, sofern kein Ausschuß entstanden ist. D a 
sich die Bestände nach allen Produkt ionss tufen verändert haben, weichen die 
Herste l lungsmengen jeder Stufe v o n den Absatzmengen ab. Z u r E r m i t t l u n g der 
Herste l lungsmengen müssen nach jeder Produkt ionsstufe die Bestandsänderun
gen aller nachfolgenden Lager berücksichtigt werden [vgl . A b b i l d u n g 56]. 

A l s Verfahren z u r K a l k u l a t i o n der Bestandsänderungen w i r d i m folgenden die 
Zuschlagsrechnung verwendet . Für jedes P r o d u k t s ind die bis z u den verschie
denen Produkt ionss tufen angefallenen Herste l lkosten z u bes t immen. Diese set
zen sich aus dem Fertigungsmaterial und dem Fert igungslohn als E inze lkosten 
sowie 'den M a t e r i a l - u n d Fert igungsgemeinkosten zusammen. Sondere inzelko-
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Abb. 56: Herstellungsmengen der Produkte auf den verschiedenen Produktionsstufen 
während der Abrechnungsperiode 

^ " \ ^ P r o d u k t i o n s s t u f e 

Produkt Abstechen Fräsen Härten Schleifen 

A 406 304 397 922 390 704 394 651 

B 252 429 248 658 252 342 250 565 

C 149 842 151 844 154 248 157 799 

D 24 234 23 022 22 259 24 080 

E 40 361 40 476 39 861 38 654 

sten der Fer t igung s ind in d e m behandelten Beispiel nicht entstanden. Das F e r t i - Einzelkosten pro 
gungsmaterial u n d die Fertigungslöhne pro Stück auf jeder Produkt ionss tufe Stück 
sind i n A b b i l d u n g 57 aufgezeichnet. 

Abb. 57: Materialkosten und Fertigungslohn je Stück 

Kostenart 

Produkt 

Fertigungs
material 

DM 

Fertigungs
lohn 

Abstechen 
DM 

Fertigungs
lohn 

Fräsen 
DM 

Fertigungs
lohn 

Härten 
DM 

Fertigungs
lohn 

Schleifen 
DM 

A 0,20 0,06 0,08 0,03 0,25 

B 0,30 0,13 0,17 0,04 0,44 

C 0,50 0,23 0,26 0,09 0,88 

D 1,50 0,49 0,61 0,17 1,85 

E 0,90 0,39 0,45 0,13 1,43 

M i t H i l f e des Zuschlagssatzes, der i m Betriebsabrechnungsbogen [vgl . A b b i l 
dung 53] ermittelt w i r d , lassen sich die Mater ia lgemeinkosten dem Fert igungs
material zuschlagen. A l s Bezugsgröße der Fert igungsgemeinkosten werden die 
Fert igungszeiten gewählt. D i e Q u o t i e n t e n aus den G e m e i n k o s t e n der vier Fer t i 
gungshauptstellen u n d ihren jeweiligen gesamten Fert igungszeiten während der 
Periode in M i n u t e n stellen die auf eine Fert igungsminute z u verrechnenden Fer
t igungsgemeinkosten dar. Diese Minutensätze s ind in der letzten Zei le des Be
triebsabrechnungsbogens für jede der Fertigungshauptstellen best immt [vgl. 
A b b i l d u n g 53]. Für die K a l k u l a t i o n der Fert igungsgemeinkosten p r o Stück sind 
die Minutensätze mit den Fert igungszeiten p r o Stück z u m u l t i p l i z i e r e n . D i e Fer
tigungszeiten der fünf P r o d u k t e s ind aus A b b i l d u n g 58 ers icht l ich. 

A u s den angegebenen D a t e n können entsprechend A b b i l d u n g 59 die H e r - Herstellkosten 
stellkosten der P r o d u k t e kalkul ier t werden. D i e Z w i s c h e n s u m m e n nach jeder pro Stück 
Produkt ionsstufe ergeben die bis zur betreffenden Produkt ionss tufe angefalle-
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Abb. 58: Fertigungszeiten je Stück 

Produktionsstufe 
^ ^ \ ( F e r t i g u n g s h a u p t -

stellen) 
Produkt 

Abstechen 
Min. 

Fräsen 
Min. 

Härten 
Min. 

Schleifen 
Min. 

A 0,5 0,6 0,2 2,0 

B 1.0 1,3 0,3 3,5 

C 1,5 1,8 0,6 6,0 

D 4,0 5,0 1,4 15,0 

E 3,0 3,5 1,0 11,0 
I 

nen K o s t e n . D i e B e w e r t u n g der Bestandsminderungen u n d der Bestandsmeh
rungen mit den kalkul ier ten Hers te l lkosten ist in den A b b i l d u n g e n 60 und 61 
vorgenommen. 

Abb. 59: - Kalkulation der Herstellkosten pro Stück 

^ ^ " ^ ^ ^ ^ Produkte 

Kostenarten 

/ 

DM 
Summe 
DM 

E 

DM 

3 

Summe 
DM 

( 

DM 

Summe 
DM 

[ 

DM 

D 
Summe 
DM DM 

Summe 
DM 

Fertigungsmatenal 
Matena Igemein kosten 

0.20 
0.015990 

0.30 
0.023985 

0.50 

0.039976 
1.50 
0.119927 

0.90 
0,071956 

Abstechen: Fertigungslohn 
Fertigungsgemeinkosten 

0.06 

0.171525 0,447515 

0,13 

0.3430495 0.797035 
0.23 
0.514574 1,284550 

0.49 

0,372198 3,482125 
0,39 
1.029149 2,391105 

Fräsen: Fertigungslohn 
Fertigungsgemeinkosten 

0.08 
0.191818 0.719333 

0.17 

0.415606 1.382641 
0.26 
0.575454 2.120004 

0.61 
1.598484 5.690609 

0.45 

1.118938 3.960043 

Här ten: Fertigungslohn 
Fertigungsgemeinkosten 

0.03 
0.366664 1.115997 

0.04 

0.549995 1.972636 

0.09 

1.099991 3.309995 
0.17 

2.566645 8.427254 
0.13 

1.833318 5,923361 

Schleifen: Fertigungslohn 

Fertigungsgemeinkosten 
0.25 
0.743634 2.109631 

0.44 

1.301360 3,713996 
0.88 
2,230902 6.420897 

1.85 

5.577256 15.854510 
1.43 
4,089988 11.443349 

Herstellkosten 2.109631 3,713996 6.420897 15.854510 11,443349 

In die Betr iebserfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren [vgl . A b 
bi ldung 62] sind auf der Sollseite die E i n z e l k o s t e n und die Gemeinkos ten der 
hergestellten P r o d u k t m e n g e n sowie die Hers te l lkos ten der Bes tandsminderun
gen und auf der Habenseite die Periodenerlöse, die zu aktivierenden E igenle i 
stungen sowie die Hers te l lkos ten der Bestandsmehrungen einzusetzen. Für die 

Betriebsgewinn betrachtete Abrechnungsper iode erhält man einen Betr iebsgewinn in H ö h e von 
D M 301 713,39. 

D i e Betr iebserfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren vermittelt ei
nen U b e r b l i c k über die artmäßige Zusammensetzung der Per iodenkosten und 
der Periodenerlöse sowie über die Hers te l lkosten von Bestandsänderungen. A u s 
ihr; lassen sich keine A n g a b e n über die auf jedes P r o d u k t entfallenden Erfolge ab
leiten. E ine Gegenüberstellung der Erlöse u n d Selbstkosten je P r o d u k t w i r d da-
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Abb. 60: Ermittlung der Herstellkosten der Bestandsminderungen 

Produkt Lager nach 
Produktionsstufe 

Bestands
minderung 

(Stück) 

Herstellkosten 
pro Stück 

(DM) 

Herstellkosten der 
Bestandsminderung 

(DM) 

A Härten 3 947 1,115997 4 404,84 

A Schleifen 4 117 2,109631 8 685,35 

B Fräsen 3684 1,382641 5 093,65 

B Schleifen 1 608 3,713996 5 972,11 

C Abstechen 2 002 1,284550 2 571,67 

C Fräsen 2 404 2,120004 5 096,49 

C Härten 3 551 3,309995 11 753,79 

D Härten 1 821 8,427254 15 346,03 

E Abstechen 115 2,391105 274,98 

Summe: 59 198,91 

Abb. 61: Ermittlung der Herstellkosten der Bestandsmehrungen 

Produkt Lager nach 
Produktionsstufe 

Bestands
mehrung 
(Stück) 

Herstellkosten 
pro Stück 

(DM) 

Herstellkosten der 
Bestandsmehrung 

(DM) 

A Abstechen 8 382 0,447515 3 751,07 

A Fräsen 7218 0,719333 5 192,15 

B Abstechen 3 771 0,797035 3 005,62 

B Härten 1 777 1,972636 3 505,37 

C Schleifen 4 278 6,420897 28 110,69 

D Abstechen 1 212 3,482125 4 220,34 

D Fräsen 763 5,690609 4 341,93 

D Schleifen 2513 15,854510 39 842,38 

E Fräsen 615 3,960043 2 435,43 

E Härten 1 207 5,923361 7 149,50 

E Schleifen 178 11,443349 2 036,92 

Summe: 103 591,40 
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Abb. 62: Betriebserfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren 
Betriebsergebniskonto 

nach dem Gesamtkostenverfahren 

Gesamtkosten der Periode: 

Einzelkosten: 

Fertigungsmaterial 
Fertigungslohn 
Sondereinzelkosten 
des Vertriebs 

Gemeinkosten: 

Gehälter 
Hilfslöhne 

Sozialaufwendungen 
Urlaubs- und 
Feiertagslöhne 
Hilfs- und 
Betriebsstoffe 
Instandhaltungs
material 
Strom 
Wasser 
Bürokosten 
Abschreibungen 
Zinsen 
Steuern 
Abgaben 
Versicherungen 
Werbung und Vertrieb 

304 586.40 
757 376.57 

265 085.73 1 327 048.70 

1 180 561.— 
725 787.— 
307 427 — 

226 936 — 

162 436 — 

57 449.— 
218 285.— 

17 033,— -
102 273.— 
607 940.— 
121 342,— 
39 658 — 
38 961 — 
33 329.— 

163 361.— 4 002 778.— 

Herstellkosten der Bestandsminderungen 59 198,91 

Betriebsgewinn 301 713.39 

5 690 739.-

Periodenerlöse: 

DM DM 

Produkt A: 398 768 x 3.20 = 1 276 057,60 
Produkt B: 252 173 x 5.60 = 1 412 168.80 
Produkt C: 153 421 x 9.20 = 1 411 473.20 
Produkt D: 21 567 x 23,80 = 513 294.60 
Produkt E: 38 476 x 17,90 = 688 720,40 5 301 714,60 

Zu aktivierende Eigenleistungen: 285 433,— 

Herstellkosten der Bestandsmehrungen 103 591.40 

3etriebserfolgsrech-
nung nach dem 
Umsatzkosten

verfahren 

Ermittlung der 
Herstellkosten 

der abgesetzten 
Produkte 

gegen beim Umsatzkostenverfahren v o r g e n o m m e n . Dieses Ver fahren der E r 
folgsrechnung w i r d i m folgenden anhand desselben Zahlenbeispiels dargestellt. 

D i e Periodenerlöse der fünf P r o d u k t e s ind i n A b b i l d u n g 54 angegeben. Z u r 
B e s t i m m u n g der Selbstkosten w i r d jedes P r o d u k t mit H i l f e der Zuschlagsrech
nung kalkul ier t . M a n erhält die Selbstkosten, indem man z u den i n A b b i l d u n g 59 
ermittelten Hers te l lkos ten jedes Produktes die Verwal tungs - u n d V e r t r i e b s k o 
sten sowie die Sondereinzelkosten des Vertr iebs addiert, Zuschlagsbasis der 
Verwal tungs - u n d Vertr iebsgemeinkosten s ind die Hers te l lkos ten der abgesetz
ten P r o d u k t e . Ihre H ö h e ist aus dem Betriebsabrechnungsbogen nicht d irekt ab
leitbar, da sich die in i h m enthaltenen M a t e r i a l - und Fert igungsgemeinkosten auf 
die in der Per iode hergestellten u n d nicht die abgesetzten P r o d u k t e beziehen. 
A u s den Hers te l lkosten je Stück u n d den Absatzmengen lassen sich die H e r s t e l l 
kosten der abgesetzten P r o d u k t e errechnen [vgl. A b b i l d u n g 63]. 
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Abb. 63: Herstellkosten der abgesetzten Produkte 

Produkt A 
DM 

B 
DM 

C 
DM 

D 
DM 

E 
DM 

Summe 
DM 

Absatzmenge 398 768 252 173 153 421 21 567 38 476 

Herstellkosten 
pro Stück 2,109631 3,713996 6,420897 15,854510 11,443349 

Herstellkosten 
der abgesetzten 
Produkte 841 253,33 936 569,51 985 100,44 341 934,22 440 294,30 3 545 151,80 

D e r prozentuale A n t e i l der Verwal tungs- u n d der Vertr iebsgemeinkosten an Selbstkosten pro 
den Herste l lkosten der abgesetzten P r o d u k t e stellt den Zuschlagssatz i m Be- Stuck 
triebsabrechnungsbogen für diese Kostenstel len dar [vgl . A b b i l d u n g 53]. Be i 
den Sondereinzelkosten des Vertriebs handelt es sich u m Vertre terprovis ionen 
in H ö h e v o n 5 % der Stückerlöse. A u s den Hers te l lkos ten , den Zuschlagssätzen 
für Verwal tungs- u n d Vertr iebsgemeinkosten sowie den Sondereinzelkosten des 
Vertriebs lassen sich gemäß A b b i l d u n g 64 die Selbstkosten pro Stück für jedes 
P r o d u k t best immen. 

Abb. 64: Ermittlung der Selbstkosten pro Stück 

^ \ ^ r o d u k t 

K o s t e n a r t ^ \ ^ 

A 
DM 

B 
DM 

C 
DM 

D 
DM 

E 
DM 

Herstellkosten 2,109631 3,713996 6,420897 15,854510 11,443349 

Verwaltungs
gemeinkosten 
(16,107293% 
von Herstell
kosten) 

0,339804 0,598224 1,034233 2,553732 1,843214 

Vertriebs
gemeinkosten 
(17,453019% 
von Herstell
kosten) 

0,368194 0,648204 1,120640 2,767091 1,997210 

Sondereinzel
kosten des 
Vertriebs 

0,160000 0,280000 0,460000 1,190000 0,895000 

Selbstkosten 2,977629 5,240424 9,035770 22,365333 16,178773 

Die Betriebserfolgsrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren [vgl. A b b i l 
dung 65] umfaßt auf der Sollseite die Selbstkosten u n d auf der Habenseite die E r 
löse der abgesetzten P r o d u k t e . A l s Di f fe renz ergibt sich ein Betr iebsgewinn in Betriebsgewinn 
Höhe von D M 301 713,52. E r st immt mit dem Per iodengewinn nach dem G e -
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Samtkostenverfahren (bis auf einen geringen Rundungsfehler) überein, wei l 
beide Verfahren als Absatzer fo lgsrechnung durchgeführt w o r d e n s i n d . 

B e i m Umsatzkostenver fahren lassen sich für jedes P r o d u k t Er fo lgsz i f f e rn er
mit te ln . D e r Aussagegehalt dieser Z i f f e r n ist jedoch begrenzt, wenn die Er fo lgs 
rechnung auf V o l l k o s t e n basiert. D a n n sind den P r o d u k t e n auch F i x k o s t e n z u 
gerechnet, deren H ö h e v o n den realisierten Absa tzmengen nicht beeinflußt 
w i r d . 

Abb. 65: Betriebserfolgsrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren 
Betriebsergebniskonto 

nach dem Umsatzkostenverfahren 
Soll Haben 

Selbstkosten der abgesetzten Produkte: 
DM 

Produkt A: 398 768 x 2,977629 = 1 187 383,16 
Produkt B: 252 173 x 5,240424 = 1 321 493,44 
Produkt C: 153 421 x 9,035770 = 1 386 276,87 
Produkt D: 21 567 x 22,365333 = 482 353,14 
Produkt E: 38 476 x 16,178773 = 622 494,47 

Betriebsgewinn 301 713,52 

5 301 714,60 

Periodeneriöse: 
DM 

Produkt A: 398 768 x 3,20 - 1 276 057,60 
Produkt B: 252 173 x 5,60 = 1 412 168,80 
Produkte: 153 421 x 9,20 = 1 411 473,20 
Produkt D: 21 567 x 23,80 = 513 294,60 
Produkt E: 38 476 x 17,90 = 688 720,40 

5 301 714,60 

3. Kostenträgerstückrechnungen (Kalkulationsverfahren) 
in der Istkostenrechnung auf Vollkostenbasis 

^a) Divisions^cl^nung^\^ 

Bei der D i v i s i o n s r e c h n u n g werden in der Istkostenrechnung die Selbstkosten 
je Leistungseinheit (Stückkosten) ermittelt , indem man die Summe der während 
einer Abrech j iungsper iode angefallenen Kosten durch die Z a h l der hergestellten 

spiel einer einja- Leistungseinheiten div idier t . Z u m Beispiel erfolge in einer U n t e r n e h m u n g , die 
eben einstufigen ein homogenes Massenprodukt erzeugt, die K a l k u l a t i o n mit H i l f e der einfachen 

'ivisionsrecbnung einstufigen D i v i s i o n s r e c h n u n g . D i e gesamte Ausbr ingungsmenge einer A b 
rechnungsperiode betrage 1500 t. Z u r Hers te l lung dieser Gütermenge sind ins
gesamt 2000 t eines Rohstoffes eingesetzt w o r d e n . Ferner sind für die E r z e u 
gung Transportkosten sowie Betriebskosten entstanden. A b b i l d u n g 66 gibt die 
in der Rechnungsperiode angefallenen Kostenarten wieder. D i e Selbstkosten 
dieser Periode z u r E r z e u g u n g v o n 1500 t des Produktes belaufen sich aut 
D M 1 690 380 , - . Somit betragen die Selbstkosten je Leistungseinheit (Tonne) 
1 690 380 - : 1500 = D M 1126,92. 
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Abb. 66: Beispiel für eine einfache einstufige Divisionsrechnung 

Kosten insgesamt 

DM 

Kosten je Tonne 
Ausbringungsmenge 

DM 

Rohstoffe (2 000 t) 750 000— 500,^-
Transportkosten 150 000 — 100 — 
Betriebskosten: 

Löhne und Gehälter 600 000— 400 — 
Soziale Kosten 60 000— 40,— 
Hilfs- und 
Betriebsstoffe 15 000 — 10 — 
Energiekosten 8 400,— 5,60 
Versicherungen 1980,— 1,32 
Abschreibungen 105 000 — 70,— 

Summe: 1 690 380 — 1 126,92 

Z u r E r m i t t l u n g der Selbstkosten je Leistungseinheit werden bei der mehrfa
chen (simultanen) D i v i s i o n s r e c h n u n g entsprechend die Gesamtkosten für jede 
P r o d u k t a r t gesondert erfaßt und d u r c h die Ausbr ingungsmenge der jeweiligen 
P r o d u k t a r t d iv id ier t . 

E ine Sonder form der mehrfachen D i v i s i o n s r e c h n u n g liegt v o r , wenn ledigl ich 

Abb. 67: Beispiel für eine mehrfache Divisionsrechnung mit Zuschlagssatz für Verwal
tungs- und Vertriebskosten 

Produkt A Produkt B Produkt C 
Unternehmung 

insgesamt 

Ausbringungsmenge 
Herstellkosten 
Herstellkosten je 
Leistungseinheit 

1 000 
DM 150 000,— 
DM 150 — 

800 
DM 160 000 — 
DM 200 — 

1 500 
DM 150 000 — 
DM 100,— 

DM 460 000 — 

Verwaltungs- und 
Vertriebskosten 
Zuschlagssatz für die 
Verwaltungs- und 
Vertriebskosten 

Zuschlag für die Ver
waltungs- und Ver
triebskosten je 
Leistungseinheit 

DM 22,50 DM 30 — DM 15 — 

DM 69 000 — 

69000 100 1 £ - 0 

=10% 
460 000 

Selbstkosten je 
Leistungseinheit DM 172,50 DM 230 — DM H S -
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Beispiel einer 
mehrfachen Divi-

sionsrechnurig 

Mehrstufige Divi-
sionsrechnung 

Beispiel einer 
ehrstufigen Divi

sionsrechnung 

die Hers te l lkosten durch D i v i s i o n best immt u n d die V e r w a l t u n g s - sowie V e r 
triebskosten mit H i l f e eines Zuschlagssatzes den Hers te l lkos ten jeder P r o d u k t 
art zugeschlagen werden. D a n n bezieht man die V e r w a l t u n g s - u n d Ver t r i ebsko
sten der U n t e r n e h m u n g auf die S u m m e der Hers te l lkosten für die verschiedenen 
P r o d u k t a r t e n . Beispielsweise werden drei Produktar ten in drei verschiedenen 
Fert igungsprozessen unabhängig voneinander hergestellt. D i e Verwal tungs
u n d Vertriebsbereiche seien nicht nach Produktar ten gegliedert. D i e in einer 
Abrechnungsper iode erzeugten P r o d u k t m e n g e n , die Hers te l lkos ten sowie die 
V e r w a l t u n g s - u n d Vertr iebskosten werden aus A b b i l d u n g 67 ersichtl ich. 

M a n erhält die Herste l lkosten je Leistungseinheit , w e n n man gesondert für 
jede P r o d u k t a r t die Hers te l lkosten d u r c h die Ausbr ingungsmenge teilt. Das mit 
H u n d e r t mul t ip l iz ier te Verhältnis z w i s c h e n den Verwal tungs - sowie Vertr iebs
kosten der U n t e r n e h m u n g u n d den Hers te l lkos ten aller P r o d u k t e stellt den ein
heit l ichen Zuschlagssatz für V e r w a l t u n g s - u n d Vertr iebskosten dar. M i t i h m las
sen sich die Selbstkosten je Leistungseinheit für die Produktar ten A , B und C be
s t immen. Dieses Kalkulat ionsver fahren übernimmt Elemente der Zuschlags
rechnung i n die D i v i s i o n s r e c h n u n g , i n d e m ein T e i l der G e m e i n k o s t e n über ei
nen Zuschlagssatz auf die P r o d u k t e verteilt w i r d . 

Er fo lg t die H e r s t e l l u n g eines homogenen Produktes mehrstuf ig , lassen sich 
die Kos ten je Leistungseinheit nur dann mit der einstufigen D i v i s i o n s r e c h n u n g 
best immen, w e n n auf jeder Stufe dieselbe ( b z w . annähernd dieselbe) P r o d u k t 
menge erzeugt w i r d . Weichen die Erzeugungsmengen der Produkt ionss tufen 
voneinander ab, so muß die K a l k u l a t i o n als mehrstufige Div i s ionsrechnung 
durchgeführt werden. Z w i s c h e n den Produkt ionss tu fen bi lden sich dann Z w i 
schenlager v o n unterschiedlicher H ö h e . D i e unterschiedlichen A u s b r i n g u n g s 
mengen der Produkt ionss tufen s ind i n der K a l k u l a t i o n z u berücksichtigen. Dies 
ist in z w e i F o r m e n möglich. M a n kann z u m einen sukzessiv für jede P r o d u k 
tionsstufe die K o s t e n je Leistungseinheit best immen u n d auf der jeweils folgen
den Stufe nur die K o s t e n weiterverrechnen, welche für die wiedereingesetzten 
Z w i s c h e n p r o d u k t m e n g e n angefallen s i n d . Z u m anderen kann man gesondert für 
jede Produkt ionss tufe die Kos ten je Leistungseinheit ermitteln. Diese Einheits
kosten je Produkt ionss tufe müssen mit H i l f e v o n Produkt ionskoef f iz ienten auf 
Endprodukteinhei ten umgerechnet werden. D i e Summe der umgerechneten K o 
sten je Produktionsstufe ist gleich den Selbstkosten für eine Endprodukteinheit . 

A l s Beispiel w i r d eine U n t e r n e h m u n g zugrunde gelegt, deren Fert igung vier 
Stufen umfaßt. D i e fünfte Produkt ionss tufe ist der Ver t r i eb . A b b i l d u n g 68 gibt 
die während einer Abrechnungsper iode angefallenen K e s t e n jeder P r o d u k t i o n s 
stufe (Stufenkosten) sowie die eingesetzten u n d die erstellten b z w . verwerteten 
M e n g e n an Z w i s c h e n - b z w . E n d p r o d u k t e n wieder . D i e D i f f e r e n z e n zwischen 
den Ausbr ingungsmengen einer Stufe u n d den Wiedereinsatzmengen auf der 
nächsten Stufe zeigen die Lagerbestandsänderungen an. 
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Abb. 68: Beispiel für Periodenkosten und Einsatz- bzw. Ausbringungsmengen eines, 
mehrstufigen Produktionsprozesses 

Produktionsstufe Stufenkosten 
DM 

Einsatzmenge von 
vorhergehender 
Produktionsstufe 

Ausbringungs
menge 

Lagerbestands
änderung 

1 i 26 0 0 0 - 4 000 t + 160 t 
II 15 0 4 0 - 3 840 t 3 200 t + 120 t 

(Fertigung) 
III 45 5 0 0 - 3 080 t 2 800 t - 200 t 
IV 26 4 0 0 - 3 000 t 2 400 t + 200 t 
V (Vertrieb) 9 9 0 0 - 2 200 t 2 200 t 

D i e erste F o r m einer mehrstufigen D i v i s i o n s r e c h n u n g basiert auf einer W e i 
terverrechnung der K o s t e n v o n wiedereingesetzten Z w i s c h e n p r o d u k t e n . Für 
jede der n Produkt ionss tufen s ind die bis einschließlich z u dieser Stufe entstan
denen K o s t e n je Leistungseinheit entsprechend dem folgenden allgemeinen 
A u s d r u c k z u berechnen [vgl . K o s i o l (Kostenrechnung) 208]: 

Kalkulation mit 
Weiterverrechnn 
der Kosten von 
wiedereingesetzt 
Zwischenproduk 

Kosten je Leistungseinheit 
bis einschließlich der 
n-ten Produktionsstufe 

Kosten für die wiedereingesetzten 
Zwischenprodukte der (n-1)-ten Pro
duktionsstufe 

-i-Stufen kosten der n-ten Produktions
stufe in der Periode 

Ausbringungsmenge der n-ten Produktions
stufe in der Periode 

F ü r das angegebene Beispiel sind die Stückkosten bis z u jeder Stufe entspre
chend diesem A u s d r u c k in A b b i l d u n g 69 ermittelt . 

Abb. 69: Beispiel für eine mehrstufige Divisionsrechnung mit Weiterverrechnung der 
Kosten von Zwischenprodukten 

Produk Wiedereinsatzmenge Stufen- Kosten Ausbrin- Kosten je Leistungs
tions- x Einheitskosten kosten der Pro gungs- einheit bis ein
stufe duktions- menge schließlich der 

stufe Produktionsstufe 
insgesamt 

DM DM DM DM 

I - 26 000 - 26 0 0 0 - 4 000 t 6,50 
II 3 840 x 6,50 = 24 9 6 0 - 15 0 4 0 - 40 0 0 0 - 3 200 t 12,50 
III 3 080 x 12,50 = 38 500 - 45 500 - 84 0 0 0 - 2 800 t 30 — 
IV 3 000 x 30 — = 90 0 0 0 - 26 4 0 0 - 116 4 0 0 - 2 400 t 48,50 
V 2 200 x 48,50 = 106 7 0 0 - 9 900 - 116 6 0 0 - 2 200 t 53 — 
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Kalkulation mit 
Jmrechnung der 

Kosten je V.wi-
nprodukteinheit 

{ Kosten je End
produkteinheit 

Charakter is t isch für diese F o r m der mehrstufigen D i v i s i o n s r e c h n u n g ist, daß 
für jede Produkt ionss tufe die bis einschließlich dieser Stufe angefallenen K o s t e n 
je Leistungseinheit berechnet werden. D a b e i werden unterschiedliche E r z e u 
gungsmengen u n d Lagerbestandsänderungen berücksichtigt. 

D i e zweite F o r m der mehrstufigen D i v i s i o n s r e c h n u n g beruht hingegen auf 
einer getrennten E r m i t t l u n g der in jeder Produkt ionss tufe angefallenen K o s t e n 
je Z w i s c h e n p r o d u k t e i n h e i t u n d ihrer U m r e c h n u n g in K o s t e n je E n d p r o d u k t 
einheit. Für diese U m r e c h n u n g muß man bes t immen, welche M e n g e an Z w i 
schenprodukten jeder Produkt ionss tufe z u r E r z e u g u n g b z w . V e r w e r t u n g einer 
E inhei t des E n d p r o d u k t s erforderl ich ist. In d e m dargestellten Beispie l w i r d z u r 
Hers te l lung der E n d p r o d u k t m e n g e v o n 2400 t eine Menge v o n 3000 t der P r o 
duktionsstufe III eingesetzt. M a n benötigt demnach für die E r z e u g u n g v o n 1 t 
des E n d p r o d u k t s 3000 : 2400 = 1,25 t des vorhergehenden Z w i s c h e n p r o d u k t s . 
Entsprechend s ind z u r H e r s t e l l u n g v o n 1 t des Z w i s c h e n p r o d u k t s der P r o d u k 
tionsstufe III 3080 : 2800 = 1,1 t v o n Produkt ionss tufe II b z w . für 1 t v o n Stufe 
II 3840 : 3200 = 1,2 t v o n Produkt ionss tufe I e r forder l i ch . Diese G r ö ß e n stellen 
Produkt ionskoef f iz ienten dar. Sie b i lden die Beziehungen zwischen den E i n 
satz- u n d Ausbr ingungsmengen jeder Produkt ionss tufe ab u n d geben den D i 
rektbedarf einer Produkt ionss tufe v o n der vorhergehenden an. 

U m den Gesamtbedarf einer Stufe z u r H e r s t e l l u n g einer E n d p r o d u k t e i n h e i t 
z u best immen, müssen die P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n der nachgelagerten P r o 
duktionsstufen miteinander mul t ip l iz ie r t werden . Beispielsweise ist die M e n g e 
an Z w i s c h e n p r o d u k t e n der I. Produkt ionss tufe , die z u r H e r s t e l l u n g u n d z u m 
A b s a t z einer E n d p r o d u k t e i n h e i t eingesetzt w i r d , gleich dem P r o d u k t 1,2 x 1,1 
X 1,25 X 1,0 = 1,65 aus den P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n der P r o d u k t i o n s s t u f e n II 
bis V . D i e Produkt ionskoef f iz ien ten u n d die K o e f f i z i e n t e n des Gesamtbedarfs 
s ind in A b b i l d u n g 70 für alle Stufen ermittelt . 

Z u r Berechnung der Selbstkosten div idier t man die K o s t e n jeder P r o d u k 
tionsstufe durch die jeweils erzeugte b z w . verwertete M e n g e an Z w i s c h e n - b z w . 
E n d p r o d u k t e n . D i e sich ergebenden Einhei tskosten je Stufe werden mit den 
Koef f iz ienten des Gesamtbedarfs m u l t i p l i z i e r t . M a n erhält die K o s t e n , welche 

Abb. 70: Beispiel für die Ermittlung der Produktionskoeffizienten und der Koeffizienten 
des Gesamtbedarfs bei mehrstufiger Einproduktfertigung 

Produktions
stufe 

Einsatzmenge Ausbringungs
menge 

Produktions
koeffizient 

Koeffizient des 
Gesamtbedarfs 

IV 
V 

3 840 t 
3 080 t 
3 000 t 
2 200 t 

4 000 t 
3 200 t 
2 800 t 
2 400 t 
2 200 t 

1,2 
1,2 
1,1 
1,25 
1.0 

1.1 
1,1 

1,25 
1,25 
1,25 

1,0 = 1.65 
1,0 = 1,375 
1.0 = 1,25 

1.0 
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auf jeder Produkt ionss tufe z u r E r z e u g u n g einer E n d p r o d u k t e i n h e i t angefallen 
s ind . Ihre Summe über alle Produkt ionss tufen stellt die Selbstkosten je P r o d u k t 
einheit dar [vgl. A b b i l d u n g 71]. 

Abb. 71: Beispiel für die Ermittlung der Selbstkosten über die Umrechnung der Ein
heitskosten je Produktionsstufe 

Produktions Stufenkosten Ausbringungs Stufenkosten Koeffizient Kosten je End
stufe menge je Ausbrin des Gesamt produkteinheit 

gungseinheit bedarfs 
DM DM DM 

I 26 0 0 0 - 4 000 t 6,50 1,65 10,725 
II 15 0 4 0 - 3 200 t 4,70 1,375 6,4625 
III 45 5 0 0 - 2 800 t 16,25 1,25 20,3125 
IV 26 4 0 0 - 2 400 t 1 1 - 1,0 1 1 -
V 9 9 0 0 - 2 200 t 4,50 (1.0) 4,50 

Selbstkosten je Produkteinheit 5 3 -

Dieses Ergebnis k a n n auch m i t H i l f e der M a t r i z e n r e c h n u n g hergeleitet 
w e r d e n . D a b e i handel t es sich u m eine A n w e n d u n g der M a t r i z e n r e c h n u n g 
z u r V e r r e c h n u n g innerbetr iebl icher Leis tungen [ v g l . S. 178 f f . ] auf den 
S o n d e r f a l l mehrstuf iger E i n p r o d u k t f e r t i g u n g . D i e P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
w e r d e n i n einer D i r e k t b e d a r f s m a t r i x 31 zusammengefaßt , deren Spal ten den 
l ie fernden u n d deren Z e i l e n den empfangenden P r o d u k t i o n s s t u f e n ent
sprechen: 

21 = 

an 

. von 
1 II III IV V 

1 0 0 0 0 0 
II 1,2 0 0 0 0 
III 0 1,1 0 0 0 
IV 0 0 1,25 0 0 
V 0 0 0 1,0 0 

D i e K o e f f i z i e n t e n , welche die Einsatzmenge jeder P r o d u k t i o n s s t u f e für 
eine E n d p r o d u k t e i n h e i t wiedergeben, lassen sich berechnen, indem m a n 
die D i r e k t b e d a r f s m a t r i x 21 v o n der E i n h e i t s m a t r i x (? subtrahiert u n d a n 
schließend die Inverse der M a t r i x ((£—21) b i l d e t : 

-1 _ 

1 0 0 0 0 
-1,2 1 0 0 0 

0 -1,1 1 0 0 
0 0 -1.25 1 0 
0 0 0 -1.0 1 

1 
1,2 
1,32 
1,65 
1,65 

0 
1 
1,1 
1,375 
1,375 

0 
0 
1 
1,25 
1,25 

Kalkulation mit 
Matrizenrechnun^ 
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M u l t i p l i z i e r t m a n diese G e s a m t b e d a r f s m a t r i x v o n rechts m i t einem 
V e k t o r t aus den Stückkosten jeder P r o d u k t i o n s s t u f e , so erhält m a n 
den Stückkostenvektor f: 

1 0 0 
1,2 1 0 
1,32 1.1 1 
1,65 1,375 1,25 
1,65 1,375 1,25 

6,50 6,50 
4,70 12,50 

16,25 = 30 — 
1 1 — 48,50 
4,50 53 — 

Dieser V e k t o r f gibt für jede P r o d u k t i o n s s t u f e die bis einschließlich die
ser Stufe angefal lenen Stückkosten u n d d a m i t für die letzte P r o d u k t i o n s 
stufe die Selbstkosten an . D i e M a t r i z e n r e c h n u n g l iefert d e m n a c h zugle ich 
die Ergebnisse der beiden gekennzeichneten F o r m e n einer mehrs tuf igen D i 
vis ionsrechnung. 

Bestimmung der 
quiva len z z iffern 

Beispiel einer 
juivalenzziffern-

rechnung 

b) Äquivalenzziffernrechnung 

D i e Äquivalenzziffernrechnung k a n n als spezielle F o r m einer D i v i s i o n s r e c h 
nung bei M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g interpretiert w e r d e n . Dieses K a l k u l a t i o n s v e r 
fahren basiert auf der A n n a h m e , daß die K o s t e n z u r E r z e u g u n g verschiedener 
P r o d u k t e in einem propor t iona len Verhältnis stehen. Es ist daher anwendbar , 
»sofern die verschiedene j r^Leismn^anen einen tytfhen Gntdlnnere^^ 
schaft in ihrer Kgs^erfgestaltung aufweisen« [ K o s i o l ( f e s t e n rech rrung)21 7]. D i e 
A n n a h m e emer propor t iona len B e z i e h u n g z w i s c h e n den K o s t e n verschiedener 
Produktar ten kann gerechtfertigt sein, w e n n die P r o d u k t a r t e n aus demselben 
R o h s t o f f erzeugt werden u n d die Fert igungsprozesse w e i t h i n übereinstimmen 
[vgl . Wi t tgen (Einführung) 279f . ] . V ie l fach s ind diese Bedingungen bei der H e r 
stellung weniger Sorten w i e bei der B iererzeugung , i n B l e c h w a l z w e r k e n , Berg
w e r k e n , Ziegeleien, Spinnereien, Webereien u n d dergleichen erfüllt. 

Das wichtigste P r o b l e m der Äquivalenzziffernrechnung bildet die Bes t im
m u n g der Äquivalenzziffern. Es müssen Bezugsgrößen gefunden w e r d e n , z u 
denen sich die z u verteilenden K o s t e n der P r o d u k t e p r o p o r t i o n a l verhalten. 
N a c h diesen Bezugsgrößen lassen sich die Äquivalenzziffern festlegen. B e i 
spielsweise kann es sein, daß die K o s t e n aller Sorten p r o p o r t i o n a l z u r Einsatz
menge eines Rohstoffes oder p r o p o r t i o n a l z u r Fert igungszei t verlaufen. D a n n 
lassen sich die Äquivalenzziffern aus den Einsatzmengen des Rohstoffes b z w . 
den Fert igungszeiten jeder Sorte best immen. 

In einer Istkostenrechnung auf Vol lkostenbas is werden die gesamten Kosten 
der abgelaufenen Abrechnungsper iode mit H i l f e v o n Äquivalenzziffern auf die 
Produkte inhei ten der erzeugten Güterarten verteilt . A l s Beispiel w i r d eine Fer
t igung dargestellt, in der vier verschiedene Sorten erzeugt werden . D i e gesamten 
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K o s t e n der abgelaufenen A b r e c h n u n g s p e r i o d e betragen D M 900 000 , - . A u s 
A b b i l d u n g 72 s ind ferner die während dieser Per iode hergestellten M e n g e n der 
vier Sorten u n d die Äquivalenzziffern ers icht l ich. D i e Äquivalenzziffern drük-
k e n das Verhältnis der e inzelnen Bearbeitungszeiten zueinander aus. 

Abb. 72: Beispiel für eine Äquivalenzziffernrechnung 

Sorte Äquivalenz Produktions Schlüsselzahl Stückkosten Gesamtkosten 
ziffer menge je Tonne je Sorte 

DM DM 

1 0,5 12 000 t 6 000 1 0 - 120 0 0 0 -
II 0,8 5 000 t 4 000 1 6 - 80 0 0 0 -
III 1,0 19 000 t 19 000 2 0 - 380 0 0 0 -
IV 1,6 10 000 t 16 000 3 2 - 320 0 0 0 -

45 000 900 0 0 0 -

Kosten je Schlüsseleinheit: ^ ^ ' = D M 2 0 -J 45 000 

U m den A n t e i l der Sorten an den Gesamtkosten der U n t e r n e h m u n g u n d die Rechnen mit 
Stückkosten jeder Sorte z u ermit te ln , müssen die tatsächlichen P r o d u k t i o n s - Äquivalenzziffen 
mengen der Per iode über die Äquivalenzziffern in f ikt ive M e n g e n einer 
P r o d u k t a r t umgerechnet w e r d e n . I m Beispiel w i r d die Sorte III als G r u n d s o r t e 
gewählt u n d erhält damit die Äquivalenzziffer 1. D i e P r o d u k t i o n s m e n g e v o n 
12 000 t der Sorte I ist mi t ihrer Äquivalenzziffer v o n 0,5 z u m u l t i p l i z i e r e n . Es 
ergibt sich eine f ikt ive M e n g e (der Grundsor te ) v o n 6000. Diese stellt eine 
Schlüsselzahl für die Kostenver te i lung auf die Sorten dar. Entsprechende 
Schlüsselzahlen lassen sich für die anderen Sorten berechnen [vgl . A b b i l d u n g 
72]. D i v i d i e r t man die Gesamtkosten der Per iode v o n D M 900 0 0 0 , - d u r c h die 
S u m m e der Schlüsselzahlen v o n 45 000, erhält man die für eine Schlüsseleinheit 
(eine T o n n e der G r u n d s o r t e ) z u verrechnenden K o s t e n v o n D M 2 0 , - . D i e M u l 
t i p l i k a t i o n dieser K o s t e n je Schlüsseleinheit mit der Schlüsselzahl führt z u den 
Gesamtkosten jeder Sorte. D e r Q u o t i e n t aus den Gesamtkosten jeder Sorte und 
ihrer tatsächlichen P r o d u k t i o n s m e n g e ist gleich ihren Stückkosten. M a n erhält 
die Stückkosten der Sorte auch , i n d e m man die K o s t e n je Schlüsseleinheit mit 
der Äquivalenzziffer m u l t i p l i z i e r t . Beispielsweise gilt für die Stückkosten der 
ersten Sorte: 

Stückkosten _ Gesamtkosten von Sorte I _ Kosten je Schlüsseleinheit x Äquiva-
von Sorte I Produktionsmenge von Sorte I lenzziffer von Sorte I 

D M 1 0 , _ = D M ^ ° n

0

n ° n

0 ; - = DM 20 - • 0,5 
12 000 t 
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Modifikation der E ine A b w a n d l u n g der Äquivalenzziffernrechnung liegt v o r , w e n n man nur 
quivalenzziffern- bestimmte Kostenarten über Äquivalenzziffern verteilt . E i n e Möglichkeit be-

rechnung s t e n t d a n ^ J j e E i n z e l k o s t e n jeder Sorte d i rekt u n d die G e m e i n k o s t e n über 
Äquivalenzziffern z u z u r e c h n e n . Ferner können für mehrere Kostenarten unter
schiedliche Äquivalenzziffern verwendet werden [vgl . K o s i o l (Kostenrechnung) 
217; M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 2) 9 f . ] . 

c) Zuschlagsrechnung 

G r u n d l a g e der Zuschlagsrechnung ist die T r e n n u n g v o n Kostenträgereinzel-
u n d -gemeinkosten. N a c h diesem Kalkula t ionsver fahren werden jeder P r o 
dukteinheit als Kostenträger die E i n z e l k o s t e n direkt zugerechnet u n d auf diese 
die G e m e i n k o s t e n mittels propor t iona ler Verteilungsschlüssel aufgeschlagen. 
Es w i r d vor allem bei der H e r s t e l l u n g heterogener Produktar ten angewandt. 

Formen der Verschiedene F o r m e n der Zuschlagsrechnung lassen sich danach kennze ich-
uschlagsrechnung n e n > Q b u n d w i e die G e m e i n k o s t e n aufgeteilt w e r d e n . M a n kann die G e m e i n k o 

sten in einem B l o c k zurechnen oder sie nach Kostenarten u n d / o d e r Kostenste l 
len gl iedern. Entsprechend unterscheidet man folgende Vertei lungsverfahren 
[vgl . K o s i o l (Kostenrechnung) 212]: 

(1) V e r r e c h n u n g v o n Gesamtzuschlägen (keine G l i e d e r u n g nach Kostenstellen) 
a) ein Zuschlag (keine G l i e d e r u n g nach Kostenarten) 
b) mehrere Zuschläge für unterschiedliche Kostenarten 

(2) V e r r e c h n u n g v o n Stellenzuschlägen ( G l i e d e r u n g nach Kostenstel len) 
a) ein Zuschlag je Kostenstelle (keine G l i e d e r u n g nach Kostenarten) 
b) mehrere Zuschläge je Kostenstel le für unterschiedliche Kostenarten 

abl der Schlüssel- E i n wesentliches P r o b l e m der Zuschlagsrechnung liegt in der W a h l geeigneter 
großen Bezugs- oder Schlüsselgrößen für die Zuschlagssätze. In der Praxis k o m m t eine 

V i e l z a h l verschiedener Bezugsgrößen z u r A n w e n d u n g [vgl . S. 162]. Es ist insbe
sondere festzulegen, inwiewei t M e n g e n - oder Wertschlüssel z u verwenden s ind . 
Wertschlüssel s ind in der Istkostenrechnung v o n den Preisen abhängig, die in 
der abgelaufenen Rechnungsper iode für die betreffenden Güter gegolten haben. 
Sie schwanken mit Preisänderungen, während Mengenschlüssel ze i t l ich k o n 
stant s ind . Jedoch werden auch die G e m e i n k o s t e n v o n Preisänderungen beein
flußt. Deshalb ist z u untersuchen, z u welchen mengenmäßigen, wertmäßigen 
oder kombin ier ten Schlüsseln sich die G e m e i n k o s t e n b z w . einzelne G e m e i n k o 
stenarten p r o p o r t i o n a l verhalten. Es kann sich ergeben, daß einzelne G e m e i n 
kostenarten (z . B . Energiekosten) mengenabhängig und andere G e m e i n k o s t e n 
arten (z. B . Vers icherungen, A b g a b e n , Sozialaufwendungen) wertabhängig 
s ind . 

Verrechnung von Im Falle einer V e r r e c h n u n g v o n Gesamtzuschlägen gehen die Ergebnisse der 
'esamtzuschlägen Kostenartenrechnung direkt in die Kostenträgerrechnung ein. M a n verzichtet 
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auf eine V e r r e c h n u n g der G e m e i n k o s t e n über Kostenste l len. D i e G e m e i n k o s t e n 
w e r d e n für die gesamte U n t e r n e h m u n g den E i n z e l k o s t e n zugeschlagen. D i e ein
fachste F o r m der Zuschlagsrechnung liegt v o r , w e n n man alle G e m e i n k o s t e n in 
e inem Zuschlagssatz erfaßt. Beispielsweise können in einer U n t e r n e h m u n g 
während einer Abrechnungsper iode folgende K o s t e n angefallen sein: 

Einzelkosten: DM 
Fertigungsmaterial 250 0 0 0 -
Fertigungslohn 300 0 0 0 -
Sondereinzel kosten 
der Fertigung 95 0 0 0 -
Sondereinzelkosten 
des Vertriebs 120 0 0 0 -

Gemeinkosten: 1 995 0 0 0 -
Fertigungszeit: 49 875 Stunden 

A l s wertmäßige Bezugsgrößen können eine der Einzelkostenarten , mehrere 
Einzelkostenarten gemeinsam oder die gesamten E inze lkos ten zweckmäßig 
sein. Entsprechend erhält man einen Mater ia lzuschlag , einen L o h n z u s c h l a g , ei
nen Mater ia l - u n d L o h n z u s c h l a g oder einen E inze lkos tenzuschlag . E ine A n a 
lyse der Kostenbez iehung kann auch ergeben, daß die G e m e i n k o s t e n auf die 
Fert igungsstunden, die eingesetzte Materialmenge oder andere Mengenmaß
stäbe z u beziehen s ind . Für einen wertmäßigen Zusch lag auf den Fer t igungslohn 
erhält man z . B . : 

Gemeinkosten-100 1 995 0 0 0 - 1 0 0 
wertmäßiger L o h n z u s c h l a g : 

Beispiele für Kal
kulation mit einen 
Gesamtzuschlag 

Wertzuschlag 

Fer t igungs lohn 300 000 
665 % 

Dagegen kann sich für einen mengenmäßigen Zusch lag auf die Fertigungszeit Mengenzuschlag 
beispielsweise folgender Fert igungsstundenzuschlag ergeben: 

. . . G e m e i n k o s t e n 1 995 000 
Fert ieungsstundenzuschlag: ——: = ———— = D M 40 _ 

Fertigungszeit 
(in Stunden) 

49 875 

Abb. 73: Beispiele für eine Zuschlagskalkulation mit einem a) wertmäßigen und b) men
genmäßigen Gesamtzuschlagssatz 

DM 
2 8 0 - Fertigungsmaterial 

1 400 - Fertigungslohn 
Sondereinzelkosten 

120- der Fertigung 
Gemeinkosten (Fertigungs- Fertigungszeit: 

9 3 1 0 - Stundenzuschlag DM 40,-) 8 4 0 0 - 210 Stunden 
Sondereinzelkosten 

160- des Vertriebs 160-
11 2 7 0 - Selbstkosten je Stück 

b) 

Fertigungsmaterial 
Fertigungslohn 
Sondereinzelkosten 
der Fertigung 
Gemeinkosten 
(Lohnzuschlag 665 %) 
Sondereinzelkosten 
des Vertriebs 
Selbstkosten je Stück 

a) 

DM 
280,-

1 400,-

120,-

10 360-
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reren Gesamt
zuschlägen 

Beispiele für Kai- M i t dem ermittelten Zuschlagssatz lassen sich entsprechend A b b i l d u n g 73 die 
kulation mit meh- K a l k u l a t i o n e n der einzelnen P r o d u k t e durchführen. 

Be i der zwei ten F o r m eines Gesamtzuschlags werden für mehrere G e m e i n k o 
stenarten unterschiedliche Zuschlagssätze best immt. So kann z u m Beispiel eine 
G l i e d e r u n g der G e m e i n k o s t e n i n materialabhängige, fertigungszeitabhängige 
u n d restliche G e m e i n k o s t e n vorgenommen werden. W e n n man annimmt , daß 
sich die restlichen G e m e i n k o s t e n propor t iona l z u den gesamten E inze lkos ten 
der Fert igung verhalten, können sich folgende Zuschlagssätze ergeben: 

Einzelkosten: DM 
Fertigungsmaterial 250 000-
Fertigungslohn 300 000-
Sondereinzelkosten 
der Fertigung 95 000-
Gesamte Einzelkosten 
der Fertigung 645000-
Sondereinzelkosten 
des Vertriebs 120 000 -

Gemeinkosten: 
Materialabhängige 
Gemeinkosten 45 000 -
Fertigungszeitab-
hängige Gemeinkosten 1 310 000-
Restliche 
Gemeinkosten 640 000 -

Fertigungszeit: 49 875 Stunden 

Zuschlagssätze 
45 000 • 100 

250 000 
1 310 000 

49 875 
640 000- 100 

645 000 

= 18% 

DM 26,27 

* 99% 

D i e K a l k u l a t i o n eines P r o d u k t s n immt bei dieser Vertei lungsart die in A b b i l 
dung 74 dargestellte F o r m an. 

Abb. 74: Beispiel einer Zuschlagskalkulation mit besonderen Gesamtzuschlagssätzen 
für mehrere Gemeinkostenarten 

DM 
Fertigungsmaterial 280,— 
Materialgemeinkosten 280 x 18% = 50,40 
Fertigungslohn 1 400,— 
Fertigungsgemeinkosten 210 x DM 26,27 - 5 516,70 
Sondereinzelkosten der Fertigung 120,— 
Restliche Gemeinkosten 1800 x 99% = 1 782,— 
Sondereinzelkosten des Vertriebs 160,— 
Selbstkosten je Stück 9 309,10 

Verrechnung von 
Stellenzuschlägcn 

Häufig w i r d die Zuschlagsrechnung auf der G r u n d l a g e einer ausgebauten K o 
stenarten- u n d Kostenstel lenrechnung durchgeführt. M a n verwendet dann für 
jede Endkostenstel le einen eigenen Gemeinkostenzuschlagssatz . 
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Für die Kostenstel len ( b z w . Kostenplätze) s ind Bezugs- oder Schlüsselgrößen 
z u wählen, die p r o p o r t i o n a l z u den jeweiligen K o s t e n s ind . M a n kann z u r V e r 
rechnung der K o s t e n einer Stelle ( b z w . eines Platzes) einen globalen Zuschlags
satz oder für mehrere Kostenarten je einen Zuschlagssatz verwenden. E i n e A u f 
te i lung nach Kostenarten ist nötig, wenn die verschiedenen Kostenarten sich 
nicht p r o p o r t i o n a l z u derselben Bezugsgröße verhalten. 

I m folgenden Beispie l w i r d v o n einer G l i e d e r u n g des Fertigungsbereichs in 
drei ( H a u p t - und) Endkostenste l len ausgegangen. D i e E i n z e l k o s t e n der abge
laufenen Abrechnungsper iode betragen: 

Beispiel einer Kal
kulation mit Stel
lenzuschlägen 

Fertigungsmaterial 
Fertigungslohn: 

Fertigungsstelle I 
Fertigungsstelle II 
Fertigungsstelle III 

DM 
250 0 0 0 -

80 0 0 0 -
95 0 0 0 -

125 0 0 0 -

Sondereinzelkosten 
der Fertigung 
Sondereinzelkosten 
des Vertriebs 

95 000,-

120 000,-
765 000,-

D i e H ö h e der G e m e i n k o s t e n sowie die Bezugsgrößen für die Kostenstel len 
und die Zuschlagssätze s ind in A b b i l d u n g 75 angegeben. 

Abb. 75: Beispiel für die Bestimmung von Gemeinkostenzuschlagssätzen je Kosten
stelle 

Gemeinkosten der Periode 
DM 

Zuschlagsgrundlage 
(Bezugsgröße) 

Zuschlagssatz 
Art des Zuschlags
satzes 

Materialgemein
kosten 45 000.-

Fertigungs
material DM 250 000,- 18 % 

wertmäßiger 
Materialzuschlag 

Fertigungsgemeinkosten 
Fertigungs
stelle I 260 0 0 0 -
Fertigungs-
stelle II 700 0 0 0 -
Fertigungs
stelle III 350 000.-

Fertigungs
stunden 
Produkt
gewicht 
Fertigungs
lohn 

40 000 h 

350 000 kg 

DM 125 000.-

DM 6.50 je Stunde 

DM 2 — je kg 

280 % 

mengenmäßiger 
Stundenzuschlag 
mengenmäßiger 
Gewichtszuschlag 
wertmäßiger 
Lohnzuschlag 

Verwaltungs-
gemeinkosten 400 0 0 0 -

Herstell
kosten DM 2 000 000.- 20 % 

wertmäßiger 
Zuschlag 

Vertriebs
gemeinkosten 240 000,-

Herstell
kosten DM 2 000 000,- 12 % 

wertmäßiger 
Zuschlag 

A u f g r u n d der ermittelten Zuschlagssätze lassen sich die Selbstkosten der er
zeugten P r o d u k t e ka lkul ie ren . Für eine P r o d u k t a r t erhält man z . B . die in A b 
b i l d u n g 76 dargestellte K a l k u l a t i o n . 

d) Maschinensatzrechnung 

W e n n in einer Kostenstel le verschiedenartige M a s c h i n e n eingesetzt wer
den, k a n n die V e r w e n d u n g eines einzigen Stel lenzuschlags zu ungenauen Er -
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Abb. 76: Beispiel für eine Zuschlagskalkulation mit mehreren Stellenzuschlägen 

DM DM 
Fertigungsmaterial 280,— 
Materialgemeinkosten 18% von 280,— 50,40 

Materialkosten 330,40 
Fertigungslohn 1 400,— 
Fertigungsgemeinkosten 

Fertigungsstelle I: 200 h zu 6,50 1 300,— 
Fertigungsstelle II: 700 kg zu 2,— 1 400,— 
Fertigungsstelle III: 280 % von 455,— 1 274,— 

Sondereinzelkosten der Fertigung 120,— 

Fertigungskosten 5 494,— 

Herstellkosten 5 824,40 
Verwaltungsgemeinkosten 20 % von 5 824,40 1 164,88 
Vertriebsgemeinkosten 12 % von 5 824,40 698,93 
Sondereinzelkosten des Vertriebs 160,— 
Selbstkosten je Stück 7 848,21 

gebnissen führen, w e i l für die einzelnen M a s c h i n e n unterschiedliche K o s t e n 
beziehungen gelten. Während beispielsweise eine wenig automatisierte A n 
lage niedrige A b s c h r e i b u n g e n u n d hohe Stromkosten aufweist , k a n n an ei
nem m o d e r n e n A u t o m a t e n der A n t e i l der Abschre ibungen gegenüber den 
laufenden Betr iebskosten sehr h o c h sein. Deshalb ist es viel fach üblich, zur 
K a l k u l a t i o n bis auf einzelne M a s c h i n e n als Kostenplätze h inunterzugehen. 

Maschinensatz A l l e K o s t e n , die v o n der L a u f z e i t einer M a s c h i n e abhängig s i n d , werden 
d a n n über einen M a s c h i n e n s t u n d e n - oder M a s c h i n e n m i n u t e n s a t z berück
sichtigt . Beispielsweise k a n n m a n oft annehmen, daß die A b s c h r e i b u n g e n , 
Z i n s - , S t r o m - , W e r k z e u g - , R e p a r a t u r - , Instandhaltungs- u n d R a u m k o s t e n an 
einer M a s c h i n e v o n deren L a u f z e i t abhängig s ind . D a n n addiert m a n die pe
r iodischen Beträge dieser Kostenar ten u n d div id ier t sie d u r c h die tatsächliche 
oder geplante Laufze i t der A n l a g e in der Periode. A u f diesem W e g erhält m a n 
einen M a s c h i n e n s a t z , der die antei l igen maschinenabhängigen G e m e i n k o s t e n 
je M a s c h i n e n s t u n d e b z w . - m i n u t e angibt . Für jede in der Kostenstel le einge
setzte M a s c h i n e ergibt s ich ein indiv idue l l e r Maschinensa tz , der die jewei l i 
gen Ver fahrensbedingungen u n d Kostenbeziehungen an der M a s c h i n e z u m 
A u s d r u c k br ingt . Für die Durchführung der K a l k u l a t i o n ermittelt m a n , wie 
lange die einzelnen P r o d u k t e i n h e i t e n v o n den M a s c h i n e n bearbeitet werden 
u n d m u l t i p l i z i e r t ihre Stückzeiten mit den Maschinensätzen. D i e G e m e i n k o 
sten, die nicht v o n den M a s c h i n e n l a u f z e i t e n abhängig s i n d , werden über an
dere Zuschlagssätze entsprechend dem üblichen Vorgehen der Zusch lags 
rechnung erfaßt. D i e M a s c h i n e n s a t z r e c h n u n g k a n n daher als verfeinerte 
F o r m einer Z u s c h l a g s r e c h n u n g interpretiert werden. 
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e) Kalkulation von Kuppelprodukten 
Eine Fer t igung v o n K u p p e l p r o d u k t e n liegt v o r , w e n n aus einem P r o d u k 

tionsprozeß zwangsläufig mehrere Güterarten hervorgehen [Riebel ( K u p p e l 
p r o d u k t i o n ) 27f f . ] . Derart ige P r o d u k t i o n s p r o z e s s e k o m m e n insbesondere i n 
der chemischen Industrie v o r . So entstehen verschiedenartige P r o d u k t e bei der 
Spaltung bestimmter Güter wie Erdöl oder K o h l e . Das Verhältnis z w i s c h e n den 
Ausbr ingungsmengen der K u p p e l p r o d u k t e k a n n dabei starr oder in G r e n z e n v a 
ri ierbar sein. Jedoch ist es aufgrund phys ika l i scher , chemischer oder technischer 
Zusammenhänge nicht möglich, ledigl ich eine Güterart i n dem P r o d u k t i o n s 
prozeß herzustel len. 

D i e K o s t e n einer K u p p e l p r o d u k t i o n können nach d e m V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p 
den erzeugten Gütern n u r gemeinsam zugerechnet w e r d e n . Deshalb ist eine 

^ V e r t e i l u n g der K o s t e n auf die verschiedenen K u p p e l p r o d u k t e nach dem V e r u r 
sachungsprinzip nicht durchführbar. D e n n o c h k a n n es für bestimmte Z w e c k e 
n o t w e n d i g sein, für jedes P r o d u k t Stückkosten festzulegen. Beispielsweise müs
sen Bestände an K u p p e l p r o d u k t e n i m R a h m e n des Jahresabschlusses bewertet 
werden . D i e Kostenver te i lung kann nach verschiedenen P r i n z i p i e n ausgerichtet 
werden . Sie erfolgt nach d e m Tragfähigkeitsprinzip, w e n n sie entsprechend den 
Marktpre i sen der K u p p e l p r o d u k t e v o r g e n o m m e n w i r d . D a n e b e n werden an
dere Verteilungsschlüssel wie die Bedeutung i m P r o d u k t i o n s p r o g r a m m , die E r 
zeugungsmengen, technische Eigenschaften oder bestimmte Kostenarten her
angezogen [vgl . H e n z e l (Kostenrechnung) 252f f . ; M e l l e r o w i c z ( K o s t e n II , 2) 
345ff . ] . 

In der V o l l k o s t e n r e c h n u n g verteilt man die gesamten K o s t e n einer A b r e c h 
nungsperiode auf die erzeugten K u p p e l p r o d u k t e . Für die K a l k u l a t i o n v o n K u p 
pe lprodukten bei V o l l k o s t e n r e c h n u n g s ind die Restwertrechnung u n d die V e r 
tei lungsrechnung entwickel t w o r d e n . 

D i e Restwertrechnung beruht auf einer Z u r e c h n u n g der K o s t e n nach der Be
deutung der P r o d u k t a r t e n i m P r o d u k t i o n s p r o g r a m m . Außerdem werden bei 
dieser K a l k u l a t i o n die Marktpre i se teilweise berücksichtigt. Dieses Ver fahren ist 
anwendbar, w e n n der Produktionsprozeß z u r H e r s t e l l u n g eines H a u p t p r o d u k 
tes und eines oder mehrerer N e b e n p r o d u k t e führt. D i e B e h a n d l u n g einzelner 
K u p p e l p r o d u k t e als N e b e n p r o d u k t e kann sich daraus ergeben, daß ihre P r o 
dukt ionsmengen, die ihnen direkt zurechenbaren K o s t e n oder ihre Marktpre i se 
i m Verhältnis z u m H a u p t p r o d u k t niedrig s i n d . A l s N e b e n p r o d u k t e können 
insbesondere A b f a l l p r o d u k t e angesehen w e r d e n . B e i der Restwertrechnung 
werden die Erlöse , welche die N e b e n p r o d u k t e erzie len, v o n den Gesamtkosten 
subtrahiert u n d der sich ergebende Restwert v o l l dem H a u p t p r o d u k t zugerech
net. Verschiedene F o r m e n der Restwertrechnung lassen sich danach unter
scheiden, in welchem U m f a n g die Erlöse der N e b e n p r o d u k t e u m direkt z u 
rechenbare K o s t e n dieser P r o d u k t e vermindert u n d v o n welchen K o s t e n -

Kennzeichnung 
der Kuppelpro
duktion 

Kostenverteilung 
bei Kuppelpro
duktion 

Kalkulationsverfc 
ren bei Kuppel
produktion 

Restwertrechnun 
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eispiel einer Kal-
lation nach Rest

wertrechnung 

arten des H a u p t p r o d u k t s die Erlöse abgezogen werden [Riebel (Kalkulat ion) 
996 f . ] . 

Z u r K e n n z e i c h n u n g der Restwertrechnung w i r d ein Produktionsprozeß mit 
drei K u p p e l p r o d u k t e n z u g r u n d e gelegt. Z w e i der P r o d u k t e werden als N e 
benprodukte behandelt. D i e während einer Abrechnungsper iode entstandenen 
K o s t e n i n H ö h e v o n D M 605 0 0 0 , - lassen sich nach ihrer Zurechenbarkeit auf 
die P r o d u k t e in E i n z e l k o s t e n jedes Produktes u n d in Kos ten des K u p p e l p r o z e s 
ses gl iedern. D i e E i n z e l k o s t e n , die dem H a u p t p r o d u k t b z w . den beiden N e b e n 
p r o d u k t e n direkt zurechenbar s i n d , können z . B . Kos ten der Weiterverarbei
tung u n d Sondereinzelkosten des Vertr iebs darstellen. A u s A b b i l d u n g 77 s ind 
neben den Kosten auch die während der Per iode erzeugten M e n g e n sowie die er
zielten Erlöse der P r o d u k t e ers icht l ich. 

Abb. 77: Beispiel für Kosten, Produktionsmengen und Erlöse einer Kuppelproduktion 

Direkt zurechenbare 
Kosten (Einzelkosten) 

DM 

Kosten des 
Kuppelprozesses 

DM 

Produktions
mengen 

Erlöse 

DM 

Hauptprodukt A 110 0 0 0 - 13 000 t 585 000 -
Nebenprodukt B 60 000 - 400 0 0 0 - 2 000 t 100 000 -
Nebenprodukt C 35 0 0 0 - 5 000 t 115 0 0 0 -

Z u r E r m i t t l u n g der Kos ten des H a u p t p r o d u k t s subtrahiert man die Di f fe ren
zen zwischen den Erlösen und den E i n z e l k o s t e n der N e b e n p r o d u k t e von den 
Kosten des Kuppelprozesses . Diese Di f fe renzen stellen Deckungsbeiträge der 
N e b e n p r o d u k t e z u den K o s t e n des Kuppelprozesses dar. A d d i e r t man z u den 
sich ergebenden Kostenbeträgen die E i n z e l k o s t e n des H a u p t p r o d u k t s und d i v i 
diert diese Summe durch die während der Abrechnungsper iode erzeugte Menge 
des H a u p t p r o d u k t s , so erhält man die Stückkosten des H a u p t p r o d u k t s [vgl. 
A b b i l d u n g 78]. 

Abb. 78: Beispiel für eine Kalkulation von Kuppelprodukten nach der Restwertrechnung 
DM 

Kosten des Kuppelprozesses 400 0 0 0 -
- Deckungsbeitrag von Nebenprodukt B 

(= Erlöse - Einzelkosten von 
Nebenprodukt B) 100 0 0 0 - - 60 0 0 0 - = 40 0 0 0 -

- Deckungsbeitrag von Nebenprodukt C 
(= Erlöse - Einzelkosten von 
Nebenprodukte) 115 000 - - 35 0 0 0 - = 80 000 -

Kosten des Hauptprodukts aus dem 
Kuppelprozeß 280 0 0 0 -
+ Einzelkosten des Hauptprodukts A 110 000 -
Gesamtkosten des Hauptprodukts A 390 0 0 0 -

390 0 0 0 -Stückkosten des Hauptprodukts A: 
13 000 t 

30 - DM/t 
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Bei der Verte i lungsrechnung w i r d jedem der K u p p e l p r o d u k t e ein A n t e i l an 
den Kosten des Kuppelprozesses zugeordnet . A l s Bezugs- oder Schlüsselgrößen 
der Kostenverte i lung verwendet man vor allem Mengenantei le , Marktpre ise so
wie technisch-physikal ische Größen wie H e i z w e r t e , Molekulargewichte und 
dergleichen. Sofern die K u p p e l p r o d u k t e mit H i l f e anderer Produkt ionsver fah
ren auch unabhängig voneinander erzeugt werden können, lassen sich ferner die 
K o s t e n der isolierten E r z e u g u n g als Verteilungsschlüssel heranziehen. Z u r E r 
läuterung der Verte i lungsrechnung werden i m folgenden die Kosten des herge
stellten Fertigungsprozesses mit den P r o d u k t e n A , B u n d C nach den M e n g e n 
anteilen und nach den Marktpre i sen verteilt. 

D i e P r o dukt io ns mengen der K u p p e l p r o d u k t e während der Abrechnungspe
riode bi lden die Bezugsgröße einer Ver te i lung der Kosten des Kuppelprozesses 
nach Mengenantei len . Dieses Verfahren entspricht der einfachen D i v i s i o n s r e c h 
n u n g . Es ist nur anwendbar , wenn die P r o d u k t i o n s m e n g e n der verschiedenen 
P r o d u k t e mit demselben Maßstab gemessen werden können. D i v i d i e r t man die 
K o s t e n des Kuppelprozesses durch die Summe der P r o d u k t i o n s m e n g e n , so er
hält man den Kostenantei l je Produkte inhe i t . W e n n man z u diesem A n t e i l an den 
K o s t e n des Kuppelprozesses die E inze lkos ten jedes K u p p e l p r o d u k t s addiert, 
ergeben sich die jeweiligen Stückkosten [vgl. A b b i l d u n g 79]. 

Verteilungs
rechnung 

Beispiele einer 
Kalkulation nach 
Verteilungsrech
nung 

Verteilung nach 
Men genant eilen 

Abb. 79: Beispiel für eine Kalkulation von Kuppelprodukten nach der Verteilungsrech
nung (Verteilung nach Mengenanteilen) 

Kosten des Kuppelprozesses 
Gesamte Produktionsmenge der 
Produkte A, B und C 
(13 000 t + 2 000 t + 5 000 t) 

DM 400 0 0 0 -

20 000 t 

Kostenanteil je Produkteinheit: 400 0 0 0 -
20 000 t 

20 - DM/t 

Produkt Kostenanteil je 
Produkteinheit (t) 

aus dem Kuppelprozeß 
DM 

Einzelkosten je 
Produkteinheit (t) 

DM 

Stückkosten je 
Produkteinheit (t) 

DM 

A 20 — 8,46 28,46 
B 20 — 30 — 50 — 
C 20,— 7 — 27 — 

Im Falle einer V e r t e i l u n g der Kosten des Kuppelprozesses nach Marktpre i sen Verteilung nach 
werden die Marktpre i se b z w . die Erlöse je Produkte inhe i t als Äquivalenzziffern Marktpreisen 
aufgefaßt. Dabei sind die Marktpreise b z w . die Erlöse gegebenenfalls u m Sonder
einzelkosten des Vertr iebs z u vermindern . M u l t i p l i z i e r t man die P r o d u k t i o n s 
mengen jedes K u p p e l p r o d u k t s mit dem Erlös je Produkte inhe i t , ergeben sich 
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Schlüsselzahlen. D e r Q u o t i e n t aus den K o s t e n des Kuppelprozesses u n d der 
Summe der Schlüsselzahlen stellt die K o s t e n je Schlüsseleinheit dar. Diese m u l 
t ipl iz iert man mit den Schlüsselzahlen der K u p p e l p r o d u k t e . Es ergeben sich für 
jedes P r o d u k t die A n t e i l e an den K o s t e n des K u p p e l p r o d u k t s . Entsprechend 
gewinnt man die für jede Produkte inhe i t z u verrechnenden Kostenantei le des 
Kuppelprozesses durch M u l t i p l i k a t i o n der Erlöse je Produkte inhe i t mit den K o 
sten je Schlüsseleinheit. A d d i e r t man h ierzu die jeweiligen E i n z e l k o s t e n , erhält 
man die Stückkosten für jedes K u p p e l p r o d u k t [vgl . A b b i l d u n g 80]. 

Abb. 80: Beispiel für eine Kalkulation von Kuppelprodukten nach der Verteilungsrech
nung (Verteilung nach Marktpreisen) 

Produkt Erlös je Pro Produktions Schlüssel Kostenanteil Kosten Einzel Stück
dukteinheit menge zahl je Produkt anteil kosten kosten 
(Marktpreis) (Erlöse) je Pro je Pro je Pro

duktein duktein duktein
heit (t) heit (t) heit (t) 

DM DM DM DM DM 

A 45 — 13 000 t 585 000 292 500— 22,50 8,46 30,96 
B 50 — 2 000 t 100 000 50 000— 25 — 30 — 55 — 
C 23 — 5 000 t 115 000 57 500— 11,50 7 — 18,50 

800 000 400 000 — 

Kosten je Schlüsseleinheit: 4 U U u u u » = 0 50 DM 
800 000 

Sofern es sich bei den K u p p e l p r o d u k t e n u m Z w i s c h e n p r o d u k t e handelt , für 
die keine Marktpre i se existieren, kann man die Preise der E n d p r o d u k t e als Be
zugsgrößen der Kostenverte i lung wählen. Des weiteren können auch die V e r 
wertungsüberschüsse als Schlüssel dienen. D i e Verwertungsüberschüsse erge
ben s ich, wenn man v o n den Erlösen der E n d p r o d u k t e die Kosten abzieht, w e l 
che für die Weiterverarbei tung der Z w i s c h e n p r o d u k t e nach dem Kuppelprozeß 
angefallen s ind. 

D i e Z u r e c h n u n g der K o s t e n des Kuppelprozesses nach M a r k t p r e i s e n oder 
Verwertungsüberschüssen beruht auf dem Ver te i lungspr inz ip der Tragfähig
keit . Jedes K u p p e l p r o d u k t w i r d dann u m so stärker mit den K o s t e n des K u p p e l 
prozesses belastet, je höher sein Erlös je Produkte inhe i t ist. 

D i e A n w e n d b a r k e i t der verschiedenen Verteilungsschlüssel hängt v o m ver
folgten Z w e c k der K a l k u l a t i o n von K u p p e l p r o d u k t e n ab. Dabe i ist stets z u be
achten, daß mit keinem Schlüssel eine venirsarhirngsgemäße Z u r e c h n u n g der 
K o s t e n von Küppelprozessen erreichbar ist. D i e ermittelten Stückkosten kön
nen daher in der Regel nicht als G r u n d l a g e für Planungs- und Entscheidungs
probleme herangezogen werden. 
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f) Einflußgrößen auf die Wahl des Kalkulationsverfahrens 

Für die W a h l eines Kalkulat ionsverfahrens s ind mehrere Größen maßgebend. 
A l s wichtigste Einflußgrößen kann man die Rechnungszie le , das P r o d u k t i o n s 
p r o g r a m m u n d das Produkt ionsver fahren der U n t e r n e h m u n g ansehen. 

M i t den Kalkulat ionsver fahren werden Informat ionen über die H ö h e der K o - Rechnungsziele 
sten je Kostenträgereinheit ermittelt . D i e S t ruktur des benötigten K a l k u l a t i o n s - a^s Einflußgröße 
Verfahrens ist davon abhängig, für welche Prob leme die Informat ionen ausge
wertet w e r d e n sol len. Somit b i lden die verfolgten Rechnungsziele eine erste E i n 
f lußgröße auf die W a h l des Kalkulat ionsverfahrens . D i e verschiedenen K a l k u l a 
t ionsverfahren lassen sich danach kennze ichnen , wie die Kos ten auf die K o s t e n 
träger verteilt w e r d e n . Das jeweils angewandte P r i n z i p der Kostenverte i lung 
muß sich ebenfalls nach dem verfolgten Rechnungsz ie l r ichten. D i e V e r r e c h 
nung der gesamten K o s t e n auf die Kostenträger in der V o l l k o s t e n r e c h n u n g ist 
v o n grundsätzlicher Bedeutung für die V e r w e n d b a r k e i t der ermittelten Infor
mat ionen . D e m Verursachungspr inz ip u n d dem Identitätsprinzip entspricht 
eine derartige V e r r e c h n u n g v o n V o l l k o s t e n nur d a n n , w e n n das P r o d u k t i o n s 
p r o g r a m m die einzige Kosteneinflußgröße darstellt. L e d i g l i c h in diesem F a l l 
können die Ergebnisse der Kalkulat ionsverfahren auf Vol lkostenbasis die 
G r u n d l a g e v o n Programmentscheidungen b i l d e n . Beeinflussen zusätzliche 
G r ö ß e n oder Entscheidungstatbestände die H ö h e der K o s t e n , können nach dem 
V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p u n d nach dem Identitätsprinzip nicht die gesamten K o 
sten auf die Kostenträger verteilt w e r d e n . D i e V e r t e i l u n g ist nach anderen P r i n 
z i p i e n w i e dem D u r c h s c h n i t t s p r i n z i p oder dem Tragfähigkeitsprinzip d u r c h z u 
führen. D a n n liefern die Kalkulat ionsverfahren auf Voj lkostenbasis keine I n 
f o r m a t i o n für P lanungs- , Entscheid-ungs- u n d K o n t r o l l p r o b l e m e der U n t e r 
n e h m u n g . Jedoch können sie z u r Erfüllung des Rechnungsziels >Bewertung v o n 
Beständen an Z w i s c h e n - und E n d p r o d u k t e n i m Jahresabschluß< dienen, sofern 
sie mit den gesetzlichen Vorschr i f t en vereinbar s ind . 

E ine zweite wicht ige Einflußgröße auf die W a h l des Kalkulat ionsverfahrens Produktionspro-
ist das P r o d u k t i o n s - oder Le is tungsprogramm der U n t e r n e h m u n g . Das P r o - gramm als Einflu 
d u k t i o n s p r o g r a m m ist d u r c h die A r t und Menge der P r o d u k t e charakterisiert, 
die v o n der U n t e r n e h m u n g in einer Periode erzeugt werden. Z u i h m können al
lein die E n d p r o d u k t e oder auch die Z w i s c h e n p r o d u k t e gerechnet werden . E n t 
sprechend lassen sich in der Kostenrechnung neben den E n d p r o d u k t e n die Z w i 
schenprodukte als Kostenträger behandeln. I m V o r d e r g r u n d der Kostenträger
rechnung stehen in der Regel die E n d p r o d u k t e der U n t e r n e h m u n g . Sie werden 
in der V o l l k o s t e n r e c h n u n g als die Kostenträger angesehen, denen die gesamten 
Kos ten zuzurechnen s i n d . Hieraus ergibt sich die Bedeutung der A r t des P r o 
d u k t i o n s p r o g r a m m s u n d insbesondere der E n d p r o d u k t e für die W a h l des K a l 
kulat ionsverfahrens. 

große 
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Das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m läßt sich nach verschiedenen M e r k m a l e n charak
terisieren. Für die Kostenträgerrechnung erscheinen vor allem die A n z a h l der 
Produktar ten u n d der G r a d an U b e r e i n s t i m m u n g zwischen den P r o d u k t e n we
sentl ich. 

Das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m einer U n t e r n e h m u n g kann eine oder mehrere A r 
ten v o n P r o d u k t e n umfassen. Jede P r o d u k t a r t ist durch bestimmte Eigenschaf
ten gekennzeichnet. N a c h dem M e r k m a l A n z a h l der Produktar ten unterschei
det man zwischen E i n p r o d u k t - u n d M e h r p r o d u k t u n t e r n e h m u n g e n . Z u r weite
ren Untersche idung von P r o g r a m m t y p e n dient der G r a d an U b e r e i n s t i m m u n g 
zwischen den erstellten P r o d u k t e n [vgl . K o s i o l ( A k t i o n s z e n t r u m ) 38f f . ] . Wäh
rend bei E i n p r o d u k t f e r t i g u n g eine völlige U b e r e i n s t i m m u n g zwischen den P r o 
dukten vorl iegt , kann die U b e r e i n s t i m m u n g bei M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g unter
schiedlich groß sein. In E i n p r o d u k t u n t e r n e h m u n g e n besteht das P r o d u k t i o n s 
p r o g r a m m aus homogenen P r o d u k t e n , die i m N o r m a l f a l l in sehr großer M e n g e 
erzeugt werden. Deshalb spricht man v o n Massenfert igung. D e r höchste G r a d 
an U b e r e i n s t i m m u n g zwischen den P r o d u k t e n ist i m Falle einer M e h r p r o d u k t 
unternehmung bei der H e r s t e l l u n g von Sor tenprodukten (Sortenfertigung) ge
geben. Sortenprodukte sind Realgüter, die z u einer gleichen Gütergattung gehö
ren. Sie s t immen in wesentlichen Eigenschaften überein, unterscheiden sich aber 
hins icht l ich ihrer D i m e n s i o n u n d Qualität . Beispiele für Sortenprodukte sind 
die verschiedenen Abmessungen v o n Stahl oder die Sorten v o n Schokolade. D a 
Sortenprodukte einen Verwandtschaftsgrad aufweisen, können sie als annä
hernd homogen b z w . als differenzierte homogene Leistungen betrachtet werden 
[ K o s i o l (Ka lkula t ion) 181]. Das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m w i r d aus Ser ienproduk
ten gebildet, wenn es verschiedenartige Güter umfaßt und v o n jeder Produktar t 
eine bestimmte A n z a h l produzier t w i r d . M a n spricht dann v o n Serienfertigung. 
Jede Serie ist eine M e n g e homogener P r o d u k t e . Z w i s c h e n den P r o d u k t e n ver
schiedener Serien besteht keine U b e r e i n s t i m m u n g , sie s ind auch nicht verwandt . 
D e n niedrigsten G r a d an U b e r e i n s t i m m u n g weist ein P r o d u k t i o n s p r o g r a m m 
auf, das lediglich E i n z e l p r o d u k t e enthält (Einzel fer t igung) . V o n jeder P r o d u k t 
art w i r d nur ein G u t hergestellt, so daß jedes P r o d u k t ein individuel les G u t ist. 

M a n kann davon ausgehen, daß die Produkt ionsprozesse und die Einsatz
mengen an W e r k s t o f f e n , Betr iebsmittel - u n d Arbeits leistungen v o n der U b e r 
einst immung zwischen den Produkten beeinflußt werden. Je höher der G r a d an 
U b e r e i n s t i m m u n g zwischen den P r o d u k t e n ist, desto eher w i r d eine F o r m der 
D i v i s i o n s r e c h n u n g z u r A n w e n d u n g k o m m e n . Dagegen w i r d u m so eher eine 
F o r m der Zuschlagsrechnung verwendet w e r d e n , je weniger die P r o d u k t e über
e inst immen. A u f g r u n d dieser H y p o t h e s e über die W a h l der Kalkula t ionsver fah
ren durch die U n t e r n e h m u n g e n läßt sich eine Z u o r d n u n g der Kalkula t ionsver 
fahren z u den gekennzeichneten T y p e n des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s vornehmen 
[vgl. H e b e r / N o w a k (Betriebstyp) 160ff. ; K o s i o l (Kostenrechnung) 109ff.] . D i e 
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K o s t e n je E inhei t des Kostenträgers (Stückkosten) werden bei E i n p r o d u k t f e r t i 
gung üblicherweise mit H i l f e der einfachen D i v i s i o n s r e c h n u n g ermittelt . Bei 
Sortenfert igung ermöglicht die hohe U b e r e i n s t i m m u n g zwischen den P r o d u k 
ten i n einer V i e l z a h l v o n Fällen eine U m r e c h n u n g verschiedenartiger P r o d u k t e 
mit Äquivalenzziffern. Deshalb w i r d bei diesem P r o g r a m m t y p häufig die Äqui
valenzzi f fernrechnung eingesetzt. Daneben kann die D i v i s i o n s r e c h n u n g bei 
Sortenfert igung als globale Uberschlagsrechnung dienen [ K o s i o l (Kalkula t ion) 
182]. Ist der G r a d an U b e r e i n s t i m m u n g nicht a l lzu h o c h , so k o m m t auch bei 
Sortenfert igung die Zuschlagsrechnung vor . Somit können bei diesem T y p des 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s alle drei Kalkulat ionsverfahren auftreten. Das am mei 
sten verwendete Ver fahren stellt bei diesem P r o g r a m m t y p jedoch die Äquiva
lenzzi f fernrechnung dar. D a die U b e r e i n s t i m m u n g zwischen den P r o d u k t e n 
verschiedener Serien gering ist, bildet die Zuschlagsrechnung i m Falle v o n Se
rienfert igung das am häufigsten angewandte Kalkula t ionsver fahren . Äquiva
lenzzi f fern sind ledigl ich i m R a h m e n einer Zuschlagsrechnung verwendbar , 
w e n n die P r o d u k t e einer Serie nicht völlig homogen s i n d , sondern z u eng ver
wandten Sorten gehören. Schließlich ist festzustellen, daß die starke D i f f e r e n 
z ierung zwischen indiv iduel len Gütern bei E inze l fer t igung die A n w e n d u n g der 
Zuschlagsrechnung z u r Folge hat. 

D i e Z u o r d n u n g der Kalkula t ionsver fahren z u den P r o g r a m m t y p e n ist in A b 
b i l d u n g 81 zusammenfassend dargestellt. Durchgezogene Pfeile kennzeichnen 
die üblicherweise u n d gestrichelte Pfeile die seltener angewandten K a l k u l a t i o n s 
verfahren. Dabei ist z u berücksichtigen, daß die vorgenommene Z u o r d n u n g 
sich in diesem Z u s a m m e n h a n g nur auf U n t e r n e h m u n g e n bezieht, die mit Syste
men der V o l l k o s t e n r e c h n u n g arbeiten. 

Abb. 81: Zuordnung der Kalkulationsverfahren zu Typen des Produktionsprogramms 
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D i e W a h l des Kalkulat ionsverfahrens w i r d ferner v o n der A r t des P r o d u k 
tionsverfahrens beeinflußt. U n t e r dem Produkt ionsver fahren versteht m a n die 
technischen Prozesse, die z u r H e r s t e l l u n g eines Produktes aus best immten E i n 
satzgütern führen. In der Kostenträgerrechnung s ind die Z a h l der P r o d u k t i o n s 
stufen, die Vergenz des Produkt ionsverfahrens u n d die Kontinuität des P r o d u k 
tionsablaufs als relevante M e r k m a l e z u betrachten. 

N a c h der Z a h l der Produkt ionss tufen gliedert man in einstufige u n d mehrstu
fige Produkt ionsver fahren . D i e Z a h l der P r o d u k t i o n s s t u f e n w i r d d u r c h die A r 
beitsverrichtungen (Arbeitsgänge) best immt, die z u r Hers te l lung des P r o d u k t s 
erforderl ich s ind . In der Regel faßt man die Arbe i t sverr i chtungen , die an einem 
Aggregat oder Arbe i t sp la tz an einem O b j e k t durch eine Person durchgeführt 
werden , z u einer Produkt ionss tufe z u s a m m e n . Während bei einstufigen P r o 
dukt ionsverfahren alle notwendigen Arbe i t sverr ichtungen an einem einzigen 
Arbe i t sp la tz oder Aggregat v o l l z o g e n w e r d e n , müssen bei mehrstufigen P r o 
duktionsverfahren die Arbe i t sverr ichtungen an mehreren Arbeitsplätzen oder 
Aggregaten hintereinander ausgeführt w e r d e n . A u f den verschiedenen Stufen 
werden normalerweise während einer Abrechnungsper iode nicht dieselben 
P r o d u k t m e n g e n erzeugt. Es entstehen zwischen den Produkt ionss tufen Lager 
an Z w i s c h e n p r o d u k t e n . D i e Beanspruchung der einzelnen Arbeitsplätze oder 
Aggregate durch die Kostenträger i n einer Abrechnungsper iode ist unterschied
l i c h . Dieser Tatbestand muß bei der W a h l des Kalkulat ionsverfahrens berück
sichtigt werden. Deshalb s ind bei unterschiedl ichen Ausbr ingungsmengen 
auf den Produkt ionss tufen i m Falle homogener oder annähernd homoge
ner P r o d u k t e die mehrstufige D i v i s i o n s r e c h n u n g oder eine entsprechende 
mehrstufige Äquivalenzziffernrechnung geeignet. W e n n die U n t e r n e h m u n g 
P r o d u k t e mit geringer U b e r e i n s t i m m u n g erzeugt, lassen sich die U n t e r 
schiede in der Beanspruchung der Produkt ionss tufen durch eine D i f f e r e n 
z ierung von Stellenzuschlägen in der Zuschlagsrechnung erfassen. B e i ein
stufigem Produkt ionsver fahren kann auf eine Di f fe renz ierung nach P r o d u k 
tionsstufen b z w . Kostenstel len verzichtet werden . Deshalb s ind bei diesem 
T y p des Produktionsverfahrens die einstufige D i v i s i o n s r e c h n u n g oder die Äqui
valenzzi f fernrechnung sowie die Zuschlagsrechnung mit Gesamtzuschlägen 
anwendbar. 

D u r c h die Vergenz des Produkt ionsverfahrens und die Kontinuität des P r o 
duktionsablaufs werden insbesondere der U m f a n g und die Genauigkei t der K o 
stenzurechnung beeinflußt [ K o s i o l (Ka lkula t ion) 183]. M i t dem M e r k m a l der 
Vergenz n i m m t man B e z u g auf die S t ruktur des Produkt ionsverfahrens u n d die 
K o m b i n a t i o n der Einsatzstoffe [ K o s i o l (Einführung) 190; Riebel (Erzeugungs
verfahren) 55f f . ] . E i n Produkt ionsver fahren hat divergierenden Charakter , 
wenn aus einem Stoff als Einsatzgut mehrere artmäßig verschiedene P r o d u k t e 
erzeugt werden. Fal len dabei zwangsläufig verschiedenartige P r o d u k t e an, so 
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handelt es sich u m K u p p e l p r o d u k t i o n . Das Produkt ionsver fahren w i r d als 
durchgängig (glatt) bezeichnet, wenn i n den Produktionsprozeß ein Einsatzstoff 
eingeht, aus d e m nur eine P r o d u k t a r t hergestellt w i r d . H i n g e g e n werden bei 
konvergierendem Produkt ionsver fahren z u r E r z e u g u n g einer P r o d u k t a r t ver
schiedenartige Stoffe eingesetzt. Das Produkt ionsver fahren führt hierbei z u ei
ner V e r e i n i g u n g der unterschiedlichen Einsatzstoffe . D i e Z a h l der erstellten G ü 
ter verringert sich mit zunehmender Absatzre i fe . Dies bedeutet, daß bei konver 
gierendem Produkt ionsver fahren die Z a h l der Kostenträger, auf welche die K o 
sten le tzt l ich z u verteilen s i n d , relativ gering ist. In divergierenden P r o d u k t i o n s 
verfahren n i m m t dagegen die Z a h l der erzeugten Güter bis z u r letzten P r o d u k 
tionsstufe h in z u . H i e r d u r c h tritt i m R a h m e n einer V o l l k o s t e n r e c h n u n g eine 
V i e l z a h l v o n Ver te i lungsproblemen auf. Besonders schwierige Probleme der 
Kos tenver te i lung ergeben s ich , w e n n bei divergierenden Produkt ionsver fahren 
K u p p e l p r o d u k t e erzeugt werden . 

E i n e n entsprechenden Einfluß auf die W a h l des Kalkulat ionsverfahrens hat 
die Kontinuität des Produkt ionsablaufs . K o n t i n u i e r l i c h e Produkt ionsver fahren 
laufen über längere Zei t h inweg ohne U n t e r b r e c h u n g ab. E ine derartige K o n t i 
nuität ist in der Regel nur solange möglich, wie dieselbe P r o d u k t a r t gefertigt 
w i r d . Deshalb k o m m e n kont inuier l i che Produkt ionsver fahren in reiner F o r m 
ledigl ich bei Massenfert igung vor . Ferner müssen die Produkt ionsprozesse für 
die verschiedenen Güter derselben Produktar t gleich sein. D a in diesem F a l l die 
Produkt ionss te l l en durch die Gütereinheiten in gleicher Weise beansprucht 
w e r d e n , ist eine Kostenverte i lung gemäß der D i v i s i o n s r e c h n u n g durchführbar. 
Bei d i s k o n t i n u i e r l i c h e n Produkt ionsprozessen tritt regelmäßig eine U n t e r b r e 
chung des Produkt ionsablaufs e in , die in den technologischen Bedingungen des 
Verfahrens begründet ist. So kann in einem Schmelzprozeß wegen des begrenz
ten Fassungsvermögens des Schmelzofens nur eine bestimmte Menge an P r o 
d u k t e n , eine C h a r g e , erstellt werden . Anschließend muß ein neuer P r o d u k 
tionsprozeß in G a n g gesetzt werden. Wesentl iche Unterbrechungen ergeben 
sich ferner durch die U m s t e l l u n g der Produkt ionsanlagen für die Fert igung an
derer P r o d u k t a r t e n . Derart ige Umrüstungen sind für die Werkstatt fert igung ty
pisch . Jedoch können sie auch bei Fließfertigung auftreten, wenn z u m Beispiel 
auf einer Fließstraße nacheinander verschiedene Serien hergestellt werden. 
D u r c h die U m s t e l l u n g der Produkt ionsanlagen entstehen K o s t e n . Somit hängen 
die auf die einzelne Produkte inhe i t entfallenden K o s t e n auch v o n der Güter
menge ab, die in einer Charge oder in einem L o s ohne U n t e r b r e c h u n g des P r o 
dukt ionsablaufs miteinander b z w . hintereinander erzeugt w i r d . Es kann daher 
bei d i skont inu ier l i chen Produkt ionsver fahren notwendig sein, »für jede E r 
zeugnisart so viele Kostenträger z u führen, wie einzelne Abschni t te in der H e r 
stel lung auftreten« [ K o s i o l (Kalkula t ion) 184]. 
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II. Plankostenrechnungen auf Vollkostenbasis 
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Plankostenrechnungen sind dadurch gekennzeichnet, daß sie eine V o r r e c h 
nung umfassen. In dieser werden die geplanten Kos ten einer zukünftigen A b 
rechnungsperiode best immt. N a c h A b l a u f der Abrechnungsper iode stellt man 
die geplanten K o s t e n den tatsächlich entstandenen gegenüber u n d ermittelt die 
A b w e i c h u n g e n zwischen P lan- und Istkosten. D u r c h die A n a l y s e der A b w e i 
chungen werden Erkenntnisse für die Steuerung des Unternehmungsprozesses 
gewonnen. Systeme der Plankostenrechnung bestehen demnach in der Regel 
aus den drei Bestandtei len: V o r r e c h n u n g , N a c h r e c h n u n g u n d A b w e i c h u n g s 
analyse. 

In Plankostenrechnungen auf Vol lkostenbas is werden die gesamten G e m e i n 
kosten auf die Kostenstel len verteilt . Best immte Ausprägungen der P lankosten
rechnung auf Vol lkostenbasis sehen einen getrennten Ausweis v o n fixen u n d va
riablen K o s t e n für jede Kostenstelle vor . Ferner werden in der Kostenträger
rechnung die gesamten Kosten den Kostenträgern zugerechnet. 

1. Arten der Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis 

Begriff der Plan- D e r Begriff P lankostenrechnung w i r d s o w o h l in der Wissenschaft wie in der 
kostenrechnung Praxis unterschiedlich abgegrenzt. Im Anschluß an K o s i o l [(Gegenüberstellung) 

54 ff.] werden hier als Plankostenrechnungen die Kostenrechnungssysteme be
zeichnet, die durch V o r r e c h n u n g e n charakterisiert s ind . A l s wichtigste Erschei 
nungsformen v o n Plankostenrechnungen lassen sich Standardkostenrechnun
gen und Prognosekostenrechnungen unterscheiden. Für diese Kostenrech
nungssysteme sind auch die Begriffe N o r m k o s t e n r e c h n u n g (Standard cost ac-
counting) und Budgetkostenrechnung (budgetary control) gebräuchlich. D i e 
Kos ten einer zukünftigen Abrechnungsper iode werden s o w o h l in der Standard-
wie in der Prognosekostenrechnung als Plankosten bezeichnet. 

a) Standardkostenrechnung 

Rechnungsziele Im V o r d e r g r u n d der Standardkostenrechnung stehen die Rechnungsziele der 
der Steuerung a m p r j n 2 : i p der Technizität ausgerichteten Steuerung und K o n t r o l l e des U n t e r -
und Kontrolle n e h m u n e s p r o z e s s e s f K o s i o l (Standardkostenrechnung) 22ff.1. D i e geplanten 

n der Standard- h V 1
 / ? \ L J r 

i , i Kos ten werden a s Maisstab oder Standard vorgegeben, an dem die mengenma-
kostenrecbnung b b ' b 

ßige Wirtschaf t l ichkei t des Unternehmungsprozesses b z w . der einzelnen T e i l 
prozesse gemessen w i r d . Standardkostenrechnungen stellen in erster L i n i e In
strumente z u r Steuerung und K o n t r o l l e mitt lerer und unterer Instanzen der U n 
ternehmung dar. Sie s ind innerbetriebl ich orientiert . U m diese Rechnungsziele 
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erfüllen z u können, müssen die Plankosten jene Kosten umfassen, deren H ö h e 
von den Entscheidungen und dem H a n d e l n dieser Instanzen abhängig ist. E i n 
flüsse auf die Kostenhöhe v o n außerhalb der U n t e r n e h m u n g sind weitgehend 
auszuschalten. A u s diesem G r u n d werden Marktpre i sschwankungen el iminiert , 
indem die Verbrauchsgüter mit Festpreisen bewertet werden . Dabe i bewertet 
man s o w o h l den geplanten als auch den tatsächlichen Güterverbrauch mit Fest
preisen. D u r c h die K o n s t a n z der Preise werden P l a n - und Istverbrauchsmengen 
über einen längeren Z e i t r a u m hinweg vergleichbar gemacht. D a m i t läßt sich die 
E n t w i c k l u n g der Technizität erkennen. 

D u r c h die Bewertung des Güterverbrauchs mit Festpreisen w i r d in der Stan
dardkostenrechnung die M e n g e n k o m p o n e n t e der Kos ten besonders hervorge
hoben . D i e Festpreise erfüllen eine doppelte F u n k t i o n . Sie machen z u m einen 
die M e n g e n verschiedener Güterarten vergleichbar und addierbar. Deshalb kann 
jeder Kostenstelle ein Plankostenbetrag vorgegeben werden , der eine Z u s a m 
menfassung verschiedener Planverbrauchsmengen ist. Z u m anderen bringen 
Festpreise eine G e w i c h t u n g der Verbrauchsgüter z u m A u s d r u c k [Käfer (Stan
dardkostenrechnung) 73ff . ] . A u s den Preisen w i r d ersicht l ich, bei welchen G ü 
tern ein erhöhter V e r b r a u c h z u starken Kostensteigerungen führt. Deshalb wer
den Festpreise häufig in A n l e h n u n g an die Marktpre ise festgelegt, so daß sie die 
Relat ionen zwischen den Marktpre isen der Güter annähernd widerspiegeln 
[ M e l l e r o w i c z (Planung) 86]. D a Festpreise über längere Zeit h inweg konstant 
gehalten w e r d e n , treten laufend Di f ferenzen z u den tatsächlichen Marktpre isen 
auf. Im H i n b l i c k auf die Rechnungsziele der Steuerung und K o n t r o l l e des U n 
ternehmungsprozesses sind diese Di f ferenzen jedoch nicht störend [ K o s i o l 
(Standardkostenrechnung) 34]. 

A u s den Rechnungszie len der Steuerung u n d K o n t r o l l e ergibt s ich, daß in der 
Standardkostenrechnung das H a u p t g e w i c h t auf der Kostenstel lenrechnung liegt 
[ K o s i o l (Standardkostenrechnung) 37]. D i e G l i e d e r u n g in Abrechnungsbez i rke 
richtet sich vor allem nach organisatorischen Ges ichtspunkten . D i e Kostenstel
len sind nicht nur rechnungstechnisch, sondern auch kompetenzmäßig abge
grenzte B e z i r k e . Für jede Kostenart w i r d jeder Kostenstelle ein bestimmter K o 
stenbetrag als Plankosten vorgegeben. D e r Kostenstellenleiter ist dann für alle 
A b w e i c h u n g e n von den Plankosten verantwort l i ch , die in seinem Bereich verur
sacht w o r d e n s ind. A b w e i c h u n g e n , die außerhalb seines Bereichs ihre Ursache 
f inden, fallen nicht unter seine V e r a n t w o r t u n g . 

Eine Vorgabe v o n Plankosten setzt voraus, daß man H y p o t h e s e n über die Be
ziehungen zwischen Kostenhöhe und ihren wesentlichen Einflußgrößen kennt 
b z w . entsprechende A n n a h m e n zugrunde legt. M i t H i l f e dieser H y p o t h e s e n 
(oder A n n a h m e n ) läßt sich der vorzugebende Kostenbetrag für eine bestimmte 
Ausprägung der Kosteneinflußgrößen ableiten. A b w e i c h u n g e n zwischen den 
vorgegebenen Plankosten und den realisierten Istkosten sind auf A b w e i c h u n g e n 
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in den Ausprägungen der Kosteneinflußgrößen zurückzuführen. Z u r A n a l y s e 
der Kostenabweichungen muß daher geprüft w e r d e n , bei welchen Kostene in
flußgrößen Änderungen gegenüber dem Plan aufgetreten s ind . A l s wichtigste 
Einflußgröße der K o s t e n w i r d in der P lankostenrechnung die Beschäftigung an
gesehen. Für die B e s t i m m u n g v o n Plankosten können verschiedene Beschäfti
gungsgrade herangezogen werden. N a c h K o s i o l lassen sich dementsprechend 
Standardkostenrechnungen auf der Basis v o n Optimalbeschäftigung und Stan
dardkostenrechnungen auf der Basis v o n Normalbeschäft igung als z w e i g r u n d 
legende F o r m e n unterscheiden [ K o s i o l (Gegenüberstellung) 59f f . ] . 

Bei der Standardkostenrechnung auf der Basis einer Optimalbeschäftigung 
w i r d der Bes t immung v o n Plankosten die kostengünstigste Beschäftigung z u 
grunde gelegt. Sie liegt vielfach nicht bei der technisch möglichen Maximalaus 
nutzung der Kapazität, wei l dort die Uberbeanspruchung v o n Einsatzgütern z u 
überproportionalen Kos ten führt. V i e l m e h r sind die K o s t e n je P r o d u k t i o n s e i n 
heit häufig bei einer A u s n u t z u n g etwas unterhalb der Kapazitätsgrenze am nied
rigsten. D i e Optimalbeschäftigung ist dann »die wirtschaft l ich vertretbare, real 
mögliche Höchstausbringung . . . « [ K o s i o l (Gegenüberstellung) 61]. D i e P o 
tentialgüter, welche in der Unternehmung eingesetzt werden, weisen meist nicht 
dieselben Kapazitäten auf. D i e Teilkapazitäten der Kostenstel len sind in der Re
gel nicht v o l l aufeinander abgestimmt. Beispielsweise kann in der Kostenstelle A 
eine Produkt ionsmenge v o n 1000 Stück je Tag realisierbar sein, während in K o 
stenstelle B die Höchstausbringung 800 Stück je Tag beträgt. Sofern in diesen 
Kostenstellen aufeinanderfolgende Arbeitsgänge durchgeführt werden, bildet 
die Kostenstelle B einen Engpaß. Dieser b e w i r k t , daß auch in Kostenstelle A le
digl ich 800 Stück je Tag bearbeitet werden können, wenn kein Lager an Z w i 
schenprodukten aufgebaut werden sol l . A l s Optimalbeschäftigung kann z u m 
einen die Höchstausbringung der Engpaßstelle u n d damit die Optimalbeschäfti
gung des Gesamtbetriebes angesehen werden . Z u m anderen kann für jede K o 
stenstelle von der Optimalbeschäftigung ihrer Teilkapazität ausgegangen wer
den. D a n n enthalten die A b w e i c h u n g e n zwischen Plan- und Istkosten auch Be
träge, die ihre Ursache in der mangelnden A b s t i m m u n g der Teilkapazitäten ha
ben. In den A b w e i c h u n g e n werden in diesem Falle die gesamten Leerkosten 
[vgl. S. 279] jeder Kostenstelle ausgewiesen, die durch eine bessere A u s n u t z u n g 
ihrer Kapaz i tä t abgebaut werden könnten. 

D i e Standardkostenrechnung auf der Basis einer Normalbeschäftigung geht 
von einer durchschnit t l ich erzielbaren, mitt leren A u s n u t z u n g der Kapazität aus. 
A l s »normal« können verschiedenartige Beschäftigungen angesehen werden. 
»Von der in der Vergangenheit erzielten Beschäftigungslage über die kurzfr i s t ig 
erwarteten Ausbringungsmöglichkeiten bis z u m Ausgle i ch der K o n j u n k t u r 
schwankungen auf lange Sicht lassen sich A b s a t z - und Engpaßperspektiven be
liebig konstruieren« [ K o s i o l (Gegenüberstellung) 61 ]. D i e Kostenabweichungen 
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geben bei dieser F o r m der Standardkostenrechnung nicht alle Leerkosten an, die 
ihre Ursache in mangelnder Kapazitätsausnutzung haben. 

D i e beiden F o r m e n der Standardkostenrechnung führen in den meisten Fällen 
nicht z u denselben Di f fe renzen zwischen P lan- und Istkosten. V i e l m e h r werden 
in der Regel nach beiden Verfahren unterschiedlich hohe Kostenabweichungen 
ausgewiesen. E ine Standardkostenrechnung auf der Basis der Optimalbeschäfti
gung läßt alle Möglichkeiten sichtbar werden , durch eine bessere Auslas tung der 
Kapazitäten wirtschaft l icher z u p r o d u z i e r e n . Sie macht deut l i ch , in welchem 
U m f a n g eine Steigerung der Ausbr ingungsmengen und ggf. eine bessere A b 
s t i m m u n g der Teilkapazitäten z u einer Senkung der K o s t e n je A u s b r i n g u n g s 
einheit führen k a n n . Dagegen muß in einer Standardkostenrechnung auf der B a 
sis der Normalbeschäftigung eine zusätzliche A n a l y s e der Leerkosten vorge
n o m m e n werden , u m diese Rationalisierungsmöglichkeiten z u erkennen. D a h e r 
kann gesagt werden , daß mit einer Standardkostenrechnung auf der Basis der 
Optimalbeschäftigung das Rechnungsz ie l , über Möglichkeiten z u r Steigerung 
der Wir tschaf t l i chke i t z u in formieren , besser u n d einfacher erfüllt werden k a n n . 

D i e P lankos ten , welche für die Optimalbeschäftigung vorgegeben werden, 
stellen die niedrigsten erzielbareri K o s t e n dar, w e n n auch für die anderen K o 
steneinflußgrößen die kostengünstigsten Ausprägungen angegeben werden . 
D a n n können alle realisierten Istkosten nicht unter diesen Plankosten liegen. Bei 
der Zugrundelegung einer Normalbeschäftigung ist die D i f f e r e n z zwischen 
P l a n - u n d Istkosten in der Regel kleiner als bei Unters te l lung der O p t i m a l b e 
schäftigung. Es kann auch der Fa l l eintreten, daß die Istkosten niedriger als die 
Plankosten s ind. Für den Kostenstellenleiter kann der A n r e i z z u r E insparung 
von K o s t e n stärker sein, w e n n die D i f f e r e n z zwischen Plankosten und praktisch 
erzielbaren Istkosten nicht z u groß ist und er die Plankosten möglicherweise so
gar unterschreiten k a n n . Außerdem kann das Streben nach Kostenwirtschaf t 
l ichkeit gebremst werden , wenn die Plankosten k a u m erfüllt werden können 
und die Kostenabweichungen sehr groß s ind. D i e leichter erfüllbaren P l a n k o 
sten der Standardkostenrechnung auf der Basis v o n Normalbeschäftigung kön
nen deshalb unter psychologischen Ges ichtspunkten für die L e n k u n g s z w e c k e 
der Plankostenrechnung besser geeignet sein [Käfer (Standardkostenrechnung) 
93f.|. 

Unterschiede der 
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der Standard
kostenrechnung 

Anreizwirkung 
der Kostenvorga 

b) Prognosekostenrechnung 

E i n e zweite Ersche inungsform v o n Plankostenrechnungen stellt die P r o g n o - Abgrenzung zur 
sekostenrechnune dar. In ihr werden tatsächlich anfallende Istkosten einer z u - Standardkosten-
künftigen Abrechnungsper iode vorausgesagt. D e r Prognose ist der z u erwar- r e c n u n < & 
tende Beschäftigungsgrad zugrunde z u legen. M a n geht nicht von dem kosten
günstigsten Güterverbrauch aus und berücksichtigt voraussehbare M e h r v e r -



242 Darstellung von Kostenrechnungssystemen 

Information über 
erwartete Kosten 
in der Prognose

kostenrechnung 
ls Rechnungsziel 

Progn ose kosten-
rechnung als 

Instrument der 
Planung 

brauche gegenüber dem kostenminimalen V e r b r a u c h . D i e vorausgesagten V e r 
brauchsmengen werden mit den erwarteten Beschaffungspreisen bewertet. 
Schwankungen der Marktpre i se k o m m e n damit in der Prognoserechnung v o l l 
z u m A u s d r u c k und werden nicht ausgeschaltet. 

Während Standardkostenrechnungen die mengenmäßige Wir tschaf t l i chkei t 
des Produkt ionsprozesses u n d Möglichkeiten ihrer Verbesserung sichtbar ma
chen sol len, besteht das Rechnungszie l v o n Prognosekostenrechnungen in der 
Informat ion über die erwarteten tatsächlichen Kosten u n d damit über eine 
K o m p o n e n t e der wertmäßigen Wir tschaf t l i chkei t einer zukünftigen Per iode . 
A u s der Prognosekostenrechnung w i r d nicht ersicht l ich, ob und wie eine Sen
k u n g der Kos ten möglich ist. D i e A b w e i c h u n g e n zwischen P l a n - u n d Istkosten 
zeigen in Prognosekostenrechnungen an, ob die Erwar tungen mit dem tatsäch
l ichen V o l l z u g des Produkt ionsprozesses übereingestimmt haben. M i t P r o g n o 
sekosten lassen sich die innerbetr iebl ichen Güterverbräuche nicht steuern und 
kontro l l i e ren . V i e l m e h r können die A b w e i c h u n g e n zwischen prognost iz ier ten 
und realisierten Istkosten z u einer Überprüfung der H y p o t h e s e n u n d A n n a h 
men herangezogen werden , die bei der Kostenprognose verwendet werden . Sie 
stellen ein Maß für die Richt igke i t u n d Genauigkei t der Prognose dar. A u s den 
A b w e i c h u n g e n lassen sich Schlüsse für eine Änderung dieser H y p o t h e s e n u n d 
A n n a h m e n ziehen, durch die eine Verbesserung der Kostenprognose für künf
tige Per ioden erreicht werden k a n n . A u f diese Weise w i r d die P l a n u n g der U n 
ternehmung einer K o n t r o l l e unterworfen . 

Prognosekostenrechnungen sind Instrumente z u r P lanung des U n t e r n e h 
mungsprozesses. Im Gegensatz zu Standardkostenrechnungen sind sie nicht auf 
die Steuerung u n d K o n t r o l l e mittlerer u n d unterer Instanzen ausgerichtet, son
dern dienen der Unternehmungsführung als Planungsinstrument . D u r c h die 
Gegenüberstellung v o n prognost iz ier ten Istkosten u n d Erlösen w i r d eine V o r 
aussage des künftigen Erfolgs möglich. D a h e r umfaßt die Prognosekostenrech
nung auch eine Prognoseerfolgsrechnung. Sie vermittelt der U n t e r n e h m u n g s 
führung Informat ionen darüber, inwiewei t das übergeordnete Er fo lgsz ie l der 
U n t e r n e h m u n g in der künftigen Abrechnungsper iode voraussicht l ich erfüllt 
w i r d . D a m i t bildet sie die Grundlage für Maßnahmen, durch die ein höherer 
Zielerreichungsgrad v e r w i r k l i c h t werden k a n n . Insbesondere gibt sie der U n 
ternehmungsführung Informationen über den Einfluß v o n M a r k t e n t w i c k l u n g e n 
auf Kosten und Erlöse, auf welche die Unternehmungsführung zielorientiert 
reagieren kann. Für diese Z w e c k e ist eine detaillierte Prognose der einzelnen 
Kosten jeder Kostenstelle in der Regel nicht er forder l ich . Häufig reicht eine glo
bale Kostenvorgabe für die Kostenstel len aus, so daß sich innerbetriebliche A b 
weichungen ausgleichen können. So besitzen die Kostenstellenleiter eine grö
ßere Bewegl ichkei t bei der Erre i chung der vorgegebenen Kosten [ K o s i o l ( G e 
genüberstellung) 73]. 
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Aufgabe der Prognosekostenrechnung kann es auch sein, der U n t e r n e h 
mungsführung Informat ionen über kosten- (und erfolgs-)mäßige Konsequenzen 
mehrerer künftiger Handlungsa l ternat iven z u l iefern. Es können z . B . die A u s 
w i r k u n g e n verschiedener Anpassungsmaßnahmen an Marktänderungen p r o 
gnostiziert werden . Beispielsweise k a n n untersucht w e r d e n , welche K o n s e 
quenzen verschiedene mögliche Reakt ionen der U n t e r n e h m u n g auf eine erwar
tete Preissenkung v o n K o n k u r r e n t e n für den U n t e r n e h m u n g s e r f o l g haben. So
mit bi lden die Ergebnisse der Prognosekostenrechnung eine Basis für Entschei 
dungen der Unternehmungsführung. 

G r u n d l a g e n für die Prognose v o n K o s t e n sind Daten der Beschaffungs-, Fer-
tigungs- und A b s a t z p l a n u n g sowie gut bestätigte Kostenhypothesen . Erst bei 
Kenntnis der verfügbaren Einsatzgüter, des Fert igungsprogramms sowie der ab
setzbaren P r o d u k t m e n g e n und der Produktpre ise lassen sich die Per iodenko
sten, die Periodeneriöse und der Per iodenerfolg planen. D i e Ergebnisse der 
Plankostenrechnung können ferner die P lanung der Investit ionen und der F i 
nanzierung beeinflussen. Z w i s c h e n den verschiedenen Teilplänen der U n t e r 
nehmung besteht ein enger Zusammenhang . Deshalb ist die Prognosekosten
rechnung in das Planungssystem der U n t e r n e h m u n g z u integrieren. Diese enge 
V e r b i n d u n g z u den anderen Tei lp lanungen liegt bei der Standardkostenrech
nung nicht v o r [ K o s i o l (Gegenüberstellung) 67]; sie ist vie lmehr in das Steue-
rungs- und K o n t r o l l s y s t e m der U n t e r n e h m u n g e inzuordnen . 
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In der Praxis w i r d die Standardkostenrechnung häufiger als die Prognoseko
stenrechnung angewendet. Vie l fach werden auch Elemente beider Rechnungs
formen verbunden. D a n n kann das Schwergewicht der Steuerung u n d K o n t r o l l e 
bei jenen Kostenarten l iegen, die wie der V e r b r a u c h an Stoffen u n d Arbe i t s le i 
stungen in den einzelnen Kostenstellen beeinflußbar s ind . A n d e r e Kostenarten 
wie A b s c h r e i b u n g e n , Z i n s e n , Wagniskosten und die Kos ten für Rechtsgüter 
sind dagegen in erster L i n i e durch Entscheidungen der Unternehmungsle i tung 
beeinflußbar. Bei diesen Kostenarten können die Rechnungsziele der Prognose 
und der P lanung im V o r d e r g r u n d stehen. Jedoch trägt eine V e r b i n d u n g der 
beiden Erscheinungsformen der Plankostenrechnung die Gefahr in s ich, daß 
keines der Rechnungsziele v e r w i r k l i c h t w i r d [ K o s i o l (Gegenüberstellung) 
74ff . ] . Deshalb ist in einem System der Plankostenrechnung, das beide F o r m e n 
umfaßt, eine strenge Untersche idung zwischen den jeweils verfolgten Rech
nungszielen und den sich aus ihnen ergebenden Ansätzen der Plankosten 
zweckmäßig. 
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a) Theoretische Grundlagen der Kostenplanung 

D i e wichtigsten G r u n d l a g e n der P l a n u n g v o n K o s t e n bi lden Kenntnisse über 
die Beziehungen zwischen den K o s t e n u n d ihren Best immungsgrößen. Diese 
gesetzmäßigen Beziehungen werden in der Betriebswirtschaftslehre durch K o 
stenfunktionen abgebildet u n d stellen den Gegenstand der Kostentheor ie dar. In 
der Kostentheorie werden die wichtigsten Best immungsgrößen der Kos ten ana
lysiert und K o s t e n f u n k t i o n e n formul ie r t . E i n e K o s t e n f u n k t i o n kann z . B . aus
drücken, wie die K o s t e n eines Arbeitsganges während einer Per iode v o n der ge
fertigten P r o d u k t i o n s m e n g e , der Intensität eingesetzter M a s c h i n e n und A r 
beitskräfte, der Zeitdauer ihres Einsatzes u n d den Preisen der Werks tof fe , Be
triebsstoffe, Maschinenleis tungen u n d Arbei ts le is tungen abhängen. D i e Bezie
hungen zwischen den Gütereinsatz- u n d Güterausbringungsmengen, welche 
neben den Aussagen über die Güterpreise i n K o s t e n f u n k t i o n e n eingehen, wer
den i,n der betriebswirtschaft l ichen P r o d u k t i o n s t h e o r i e untersucht. Das p r o 
duktionstheoretische Aussagensystem befaßt sich lediglich mit den mengenmäßi
gen Beziehungen zwischen Realgütern. P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n b i lden den ge
setzmäßigen Z u s a m m e n h a n g zwischen den M e n g e n an Einsatzgütern und den 
erstellten P r o d u k t i o n s m e n g e n ab. D u r c h die Berücksichtigung der P r e i s k o m 
ponente lassen sich P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n in K o s t e n f u n k t i o n e n überführen. 

M i t H i l f e v o n P r o d u k t i o n s - u n d K o s t e n f u n k t i o n e n können die K o s t e n einer 
zukünftigen Abrechnungsper iode geplant w e r d e n . Sie s ind s o w o h l für die Stan
dardkostenrechnung als auch für die Prognosekostenrechnung er forder l i ch . In 
der Standardkostenrechnung, bei welcher der mengenmäßige E insatz oder V e r 
brauch v o n Gütern i m V o r d e r g r u n d steht, s ind P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n eine we
sentliche Planungsgrundlage. D i e Uberführung der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n in 
K o s t e n f u n k t i o n e n ist ohne weiteres möglich, w e n n die Einsatzgüter mit Fest
preisen bewertet werden . D u r c h die A u s s c h a l t u n g der Preiseinflüsse v o m M a r k t 
ergeben sich hierbei K o s t e n f u n k t i o n e n , die nur hins icht l ich der M e n g e n k o m 
ponente empirischen Charakter haben. Dagegen sind in der Prognosekosten
rechnung auch die Einflüsse v o n Beschaffungspreisen und deren Änderungen z u 
berücksichtigen. N o m o l o g i s c h e H y p o t h e s e n über die Abhängigkeit der Kosten 
von Preisänderungen gehören in den Bereich der Kostentheorie . Desha lb bilden 
empirische K o s t e n f u n k t i o n e n eine wesentliche Planungsgrundlage der P r o g n o 
sekostenrechnung. 

S o w o h l eine Prognose künftiger ( Is t - )Kosten als auch-eine Feststel lung des 
K o s t e n m i n i m u m s als Standard setzen die K e n n t n i s p r o d u k t i o n s - u n d kosten
theoretischer Zusammenhänge voraus. W e n n eine U n t e r n e h m u n g die für sie 
geltenden P r o d u k t i o n s - u n d K o s t e n f u n k t i o n e n nicht kennt , muß sie ihrer Pla
nung entsprechende A n n a h m e n über die Bez iehungen zwischen Gütereinsatz 
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(sowie Kostenhöhe) u n d Güterausbringung zugrunde legen. D i e P lanung ist u m 
so zuverlässiger, je genauer ihre K e n n t n i s der p r o d u k t i o n s - u n d kostentheoreti
schen Beziehungen ist u n d je besser die verwendeten P r o d u k t i o n s - u n d K o s t e n 
f u n k t i o n e n bestätigt s ind . 

A l s Kosteneinflußgrößen s ind bei der B e s t i m m u n g v o n Plankosten insbeson
dere das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m , die A r t u n d Qualität der Einsatzgüter, die Be
schäftigung, die technischen Eigenschaften u n d die Kapazität der eingesetzten 
M a s c h i n e n , die Fähigkeiten u n d das Leistungsvermögen der Arbeitskräfte sowie 
die Güterpreise z u berücksichtigen. Ferner s ind die Einflüsse des P r o d u k t i o n s 
verfahrens, der A r b e i t s - u n d Maschinenbelegungen, der Auflagengrößen, des 
Ausschusses u n d der Bestimmungsgrößen des Kapita lverbrauchs z u beachten 
[vgl . Schmalenbach (Kostenrechnung) 41 f f . ; H e n z e l (Kosten) 141 ff . ; G u t e n 
berg ( P r o d u k t i o n ) 332ff . ; H e i n e n (Kostenlehre) 469ff . ; Schweitzer/Küpper 
(Produktionstheorie) 175ff . ] . D i e Ausprägungen dieser Kosteneinflußgrößen 
hängen z u einem großen T e i l v o n den Entscheidungen der Unternehmungsfüh
rung ab. 

N e b e n einer Kenntn i s der p r o d u k t i o n s - u n d kostentheoretischen Z u s a m m e n 
hänge müssen z u r Prognose v o n Plankosten die Ausprägungen der jeweils gel
tenden Kosteneinflußgrößen festgelegt b z w . vorausgesagt werden . Erst dann 
lassen sich aus den K o s t e n f u n k t i o n e n die z u erwartenden (P lan- )Kosten herlei
ten. In der Standardkostenrechnung tritt bei einer Reihe v o n Kosteneinflußgrö
ßen an die Stelle der Prognose ihrer Ausprägungen die Zie lvors te l lung einer gün
stigsten Technizität . Z u diesen Kosteneinflußgrößen können vor allem der L e i 
stungseinsatz v o n Arbeitskräften, der Ausschuß, die Beschäftigung, die T e i l k a 
pazitäten der M a s c h i n e n , die Auflagengrößen, das Produkt ionsver fahren , die 
Arbe i t s - u n d Maschinenbelegung sowie die Intensität der Maschinenleistungen 
gehören. A u f g r u n d der Zie lvors te l lung sind bei der Kostenvorgabe die kosten
minimalen Ausprägungen dieser Kosteneinflußgrößen anzugeben. A b w e i c h u n 
gen zwischen P l a n - u n d Istkosten sind dann darauf zurückzuführen, daß eine 
oder mehrere dieser Größen bei der Durchführung des Produktionsprozesses 
andere Ausprägungen angenommen haben. 

Z u r Bes t immung v o n Plankosten in der Standardkostenrechnung ist von P r o 
d u k t i o n s f u n k t i o n e n auszugehen, die durch eine Bewer tung der Einsatzgüter mit 
vorgegebenen Festpreisen in Kos tenfunkt ionen transformiert werden. W e n n die 
Standardkostenrechnung auf der Basis der Optimalbeschäftigung konzip ier t 
w i r d und Leerkosten wegen mangelnder A b s t i m m u n g der Teilkapazitäten aus
gewiesen werden sol len , ist für jede Kostenstelle das M i n i m u m ihrer K o s t e n je 
Produkt ionse inhei t z u ermitte ln. A u s der K o s t e n f u n k t i o n der Kostenstelle 
w i r d die F u n k t i o n ihrer K o s t e n je Produkt ionse inhei t hergeleitet und deren M i 
n i m u m festgestellt. D i e Gesamtkosten , die bei diesem M i n i m u m auftreten, gibt 
man als Plankosten v o r . Bei einer Standardkostenrechnung auf der Basis v o n 
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Normalbeschäftigung ist der >normale< Beschäftigungsgrad in die K o s t e n f u n k 
t ion einzusetzen. D a n n können für diese Planbeschäftigung die minimalen K o 
sten als Plankosten vorgegeben werden . In der Praxis werden häufig neben der 
Beschäftigung auch die Verbrauchsmengen normalis iert . 

D i e grundsätzliche S t r u k t u r der K o s t e n v o r g a b e sol l an einem v e r e i n f a c h 
ten Beispiel gekennzeichnet w e r d e n . Es w i r d d a v o n ausgegangen, daß in 
einer Kostenstel le während einer Per iode ein W e r k s t o f f sowie die L e i s t u n 
gen einer M a s c h i n e u n d einer A r b e i t s k r a f t z u r E r z e u g u n g eines P r o d u k t e s 
eingesetzt werden . D i e Ausbr ingungsmenge x sei v o n der Ze i tdauer t der 
P r o d u k t i o n u n d der Intensität d abhängig. Bis z u der Ausbr ingungsmenge 
X! werde nur die P r o d u k t i o n s d a u e r bei konstanter Intensität u n d über die
se Ausbringungsmenge hinaus l e d i g l i c h die Intensität bei konstanter P r o 
dukt ionsdauer v a r i i e r t . D a h e r ist es möglich, die ursprünglich dre id imens io 
nale Bez iehung zwischen Verbrauchsmenge , P r o d u k t i o n s d a u e r u n d Intensi
tät als zweidimens ionale Bez iehung z w i s c h e n Verbrauchsmenge u n d A u s 
bringungsmenge darzuste l len [ v g l . Schwei tzer /Küpper ( P r o d u k t i o n s t h e o 
rie) 240 f f . ] . Für den W e r k s t o f f e i n s a t z gi l t bis z u r Ausbr ingungsmenge X! 

eine L e o n t i e f - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n . D e m n a c h ist bis z u r Ausbr ingungsmenge 
xx der W e r k s t o f f v e r b r a u c h p r o p o r t i o n a l z u r Ausbr ingungsmenge. Darüber 
hinaus steigt er überproportional an , w e i l z . B . ein Ausschuß entsteht, der 
auf Ungenauigke i ten der M a s c h i n e b z w . U n a c h t s a m k e i t der A r b e i t s k r a f t 
bei erhöhter Intensität zurückzuführen ist. 

D i e empirische P r o d u k t i o n s f u n k t i o n für den W e r k s t o f f e i n s a t z rj stellt 
ein B a n d dar , wenn m a n berücksichtigt , daß d u r c h S c h w a n k u n g e n in der 
Leistungsqualität v o n A r b e i t s k r a f t u n d M a s c h i n e unterschiedliche V e r b r a u 
che auftreten können. D i e untere G r e n z e W[ dieses Bandes b i ldet den gün
stigsten W e r k s t o f f v e r b r a u c h ab, während die K u r v e w n i n A b b i l d u n g 82 
den wahrscheinl ichsten Güterverbrauch wiedergibt . 

Abb. 82: Beispiel für eine Produktionsfunktion des Werkstoffeinsatzes 
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D i e A r b e i t s k r a f t werde i m A k k o r d ent lohnt , während die K o s t e n des 
Maschineneinsatzes in F o r m v o n zeitabhängigen Abschre ibungen berück
sichtigt w e r d e n . 

I n der S tandardkostenrechnung werden die Verbrauchsmengen xx des 
Werks to f fes m i t einem konstanten Festpreis p i bewertet, i n d e m jeder 
P u n k t der P r o d u k t i o n s f u n k t i o n m i t p i m u l t i p l i z i e r t w i r d . D a b e i ist die 
K u r v e w r z u v e r w e n d e n , welche den günstigsten W e r k s t o f f v e r b r a u c h ab
bi ldet . M a n erhält die K o s t e n f u n k t i o n K t des W e r k s t o f f v e r b r a u c h s [ v g l . 
A b b i l d u n g 83 a ] . B e i m Arbeitskräfteeinsatz w i r d ein konstanter A k k o r d 
lohnsatz Ii je Ausbr ingungseinhei t festgelegt. D i e K o s t e n f u n k t i o n KL> des 
Arbeitseinsatzes verläuft deshalb p r o p o r t i o n a l z u r Ausbringungsmenge x 
[ v g l . A b b i l d u n g 83 b ] . Dagegen s ind die K o s t e n K ^ des Maschineneinsat 
zes unabhängig v o n der A u s b r i n g u n g . Sie ver laufen als F i x k o s t e n p a r a l l e l 
z u r Abszisse [ v g l . A b b i l d u n g 83 c ] . A d d i e r t m a n die K o s t e n f u n k t i o n e n K b 

K o u n d K : i für den E i n s a t z an W e r k s t o f f e n , Arbei t s le i s tung u n d M a s c h i 
nenleistung, so ergibt sich die Gesamtkos tenkurve der Kostenstel le [ v g l . 
A b b i l d u n g 84] . 

Abb. 83: Beispiele von Kostenkurven für den Einsatz a) an Werkstoffen, b) an Arbeitslei
stung und c) an Maschinenleistung in der Standardkostenrechnung 
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Aus der Gesamtkostenkurve K ist die Kurve k der Kosten je Ausbrin
gungseinheit (Stückkosten) herzuleiten, indem jeder Punkt durch die dazu
gehörige Ausbringungsmenge x dividiert wird [vgl. Abbildung 84]. Das 
Minimum dieser Stückkostenkurve gibt die Optimalbeschäftigung x 0 an. 
Die bei dieser Ausbringung entstehenden Gesamtkosten K 0 werden in der 
Standardkostenrechnung auf der Basis von Optimalbeschäftigung als Plan
kosten vorgegeben. Abweichungen der Istkosten, bei denen ebenfalls die 
Festpreise anzusetzen sind, können durch eine andere Ausbringungsmenge 
und/oder einen Mehrverbrauch des Werkstoffes verursacht sein. Beispiels
weise kann eine Unachtsamkeit bei der Einstellung der Maschine einen er
höhten Ausschuß bewirken. Wenn dagegen im anderen Falle der Kosten
vorgabe eine Normalbeschäftigung von xn zugrunde gelegt wird, stellen die 
Gesamtkosten K n bei dieser Ausbringung die Plankosten dar. 

U m die Plankosten der Prognosekostenrechnung zu bestimmen, sind die 
erwarteten Einsatzgütermengen zu erwarteten Preisen der Einsatzgüter an
zusetzen. Es werde angenommen, daß bei dem Werkstoff ab einer bestimm
ten Einsatzmenge ein Rabatt wirksam wird. Als Produktionsfunktion des 
Werkstoffeinsatzes wird die Kurve w n des wahrscheinlichsten Verbrauchs 
zugrunde gelegt. Die sich ergebende Kostenfunktion Kj des Werkstoffver
brauchs hat wegen der Rabattstaffelung bei xL> einen Sprung [vgl. Abbil 
dung 85 a]. Für die im Akkord entlohnte Arbeitskraft gelte bis zu einer Aus
bringungsmenge von x;5 ein Mindestlohn. Deshalb enthält die Kurve K 2 der 
Lohnkosten entsprechend Abbildung 85 b einen fixen Teil. Für den Maschi
neneinsatz gelte dieselbe Kostenkurve K : ] wie bei der Standardkostenrech
nung [vgl. Abbildung 85 c]. Durch die Addition der drei Kostenkurven für 
den Einsatz an Werkstoffen, Arbeitsleistung und Maschinenleistung erhält 

Abb. 85: Beispiele von Kostenkurven für den Einsatz a) an Werkstoffen, b) an Arbeitslei
stung und c) an Maschinenleistung in der Prognosekostenrechnung 



Systeme der Vollkostenrechnung 249 

m a n d ie empirische K o s t e n f u n k t i o n der Kostenste l le . A u s ihr lassen sich für 
die prognost iz ier te Beschäft igung v o n x p die erwarteten P l a n k o s t e n K p be
s t i m m e n [ v g l . A b b i l d u n g 86 ] . 

N a c h den Untersuchungen der betr iebswir tschaf t l i chen P r o d u k t i o n s - u n d 
Kostentheor ie ist der V e r b r a u c h bei einer R e i h e v o n Einsatzgütern d i r e k t 
v o n der erstellten Menge an Z w i s c h e n - oder E n d p r o d u k t e n abhängig. V i e l 
f a c h besteht dabei eine p r o p o r t i o n a l e Bez iehung zwischen V e r b r a u c h s - u n d 

Abb. 86: Beispiel für die Gesamtkostenkurve einer Kostenstelle in der Prognosekosten
rechnung 

Ausbr ingungsmengen , d . h . es liegen konstante P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
v o r . D e r a r t i g e Beziehungen s ind in der R e g e l b e i m E i n s a t z v o n R o h - u n d 
H i l f s s t o f f e n sowie v o n Arbeitskräften gegeben, w e n n die E n t l o h n u n g i m 
A k k o r d erfolgt . Sie gelten v o r a l l em für E i n z e l k o s t e n . D e r V e r b r a u c h v o n 
Betr iebsstoffen w i r d häufig v o n den technischen Eigenschaften der einge
setzten M a s c h i n e n u n d deren Intensität best immt. D i e Ergebnisse der P r o 
dukt ionstheor ie machen deut l i ch , daß in v ie len Fällen auch für diese Stof fe 
eine p r o p o r t i o n a l e Abhängigkeit v o n der Ausbr ingungsmenge angenommen 
w e r d e n k a n n , sofern die Maschinenintensität konstant gehalten w i r d [ G u 
tenberg ( P r o d u k t i o n ) 324; K i l g e r ( P r o d u k t i o n s - u n d Kostentheorie) 63 f f . ] . 
D i e technischen Eigenschaften der M a s c h i n e n , die Beziehungen zwischen 
dem V e r b r a u c h an Betriebsstoffen und der Maschinenintensität sowie die 
günstigste Maschinenintensität lassen sich v i e l f a c h den Berechnungen des 
Maschinenherstel lers entnehmen. 

D e r K o s t e n v e r l a u f ergibt sich des weiteren daraus, welche Kostenbes t im
mungsgrößen bei Beschäftigungsänderungen var i i e r t w e r d e n . A l s A n p a s -
sungs- oder V a r i a t i o n s f o r m e n unterscheidet m a n insbesondere Änderungen 
der P r o d u k t i o n s d a u e r t (zeit l iche Anpassung) , Änderungen der Inten
sität d (intensitätsmäßige Anpassung) u n d Änderungen der Z a h l an 
eingesetzten M a s c h i n e n u n d Arbeitskräften m (quant i ta t ive Anpassung) 
[Gutenberg ( P r o d u k t i o n ) 342 f f . ] ( b z w . dimensionale V a r i a t i o n ) [ K o s i o l 

Kostenvorgabe 
in der Prognose
kostenrechnung 

K os tenabhängigk i 
ten bei verschiede 
nen Einsatzgütert 

Küstenverlauf 
bei verschiedenen 
A npassungsforme) 
an Beschäftigungs 
änderungen 



250 Darstellung von Kostenrechnungssystemen 

Isolierte zeitliche 
Anpassung 

Isolierte intensi-
itsmäßige Anpas

sung 

Isolierte quanti
tative Anpassung 

(Kostenrechnung) 53 f f . ] . Be i einer Verlängerung oder Verkürzung der 
P r o d u k t i o n s d a u e r t u n d K o n s t a n z der Intensität d sowie der Z a h l einge
setzter M a s c h i n e n u n d Arbei tskräf te m hat die K o s t e n f u n k t i o n in A b h ä n 
gigkeit v o n der Ausbr ingungsmenge in der Regel einen l inearen V e r l a u f 
[ v g l . A b b i l d u n g 87 a ] . W e n n jedoch Überstundenzuschläge bezahl t w e r d e n 
müssen, k a n n die P r o d u k t i o n s a u s d e h n u n g eine nicht l ineare Kostensteige
rung z u r Folge haben. D i e kostenmäßigen W i r k u n g e n einer isol ierten 
V a r i a t i o n der Intensität d v o n M a s c h i n e n - oder Arbe i t s le i s tung bei K o n 
stanz der P r o d u k t i o n s d a u e r t u n d der Z a h l eingesetzter M a s c h i n e n u n d A r 
beitskräfte m hängt v o n den technischen Eigenschaften der M a s c h i n e n b z w . 
v o m V e r h a l t e n der Arbei tskräf te ab. Generel le Aussagen über den K o s t e n 
v e r l a u f bei Intensitätsänderungen lassen sich n u r begrenzt aufstel len. M a n 
geht a l lgemein d a v o n aus, daß Intensitätssteigerungen über eine bestimmte 
Intensität hinaus z u überproportionalen Kostensteigerungen führen [ v g l . 
A b b i l d u n g 87 b ] . D u r c h die V a r i a t i o n der Z a h l an eingesetzten M a s c h i n e n 
b z w . Arbei tskräf ten u n d bei konstanter P r o d u k t i o n s d a u e r t u n d Intensität d 
w i r d die H ö h e der f i x e n K o s t e n verändert . D i e K o s t e n f u n k t i o n bei isol ier
ter quant i ta t iver A n p a s s u n g besteht streng genommen aus P u n k t e n , deren 
A b s t a n d v o n der K a p a z i t ä t der zusätzlich eingesetzten b z w . stil lgelegten 
Potentialgüter abhängig ist [ v g l . A b b i l d u n g 87 c ] . 

Abb. 87: Beispiele für den Verlauf der Kostenfunktion bei a) zeitlicher, b) intensitätsmä
ßiger und c) quantitativer Anpassung an Beschäftigungsänderungen (kon
stante Größen sind durch Querstriche markiert) 
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Diese Anpassungsformen werden i n der Real i tä t v i e l f a c h k o m b i n i e r t . 
E i n e Steigerung der Intensität w i r d i n der Regel nur durchgeführt , w e n n 
eine A u s d e h n u n g der P r o d u k t i o n s d a u e r nicht mehr möglich ist. A u s der 
K o m b i n a t i o n v o n zei t l icher A n p a s s u n g bis z u r Ausbr ingungsmenge Xi u n d 
intensitätsmäßiger A n p a s s u n g über x i hinaus ergibt sich der in A b b i l d u n g 
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88 a dargestellte V e r l a u f der K o s t e n f u n k t i o n . Dagegen k a n n die K o s t e n 
f u n k t i o n bei K o m b i n a t i o n v o n ze i t l i cher u n d quant i ta t iver A n p a s s u n g 
einen V e r l a u f entsprechend A b b i l d u n g 88 b nehmen. 

In der Praxis geht man bei der K o s t e n p l a n u n g üblicherweise v o n linearen K o 
stenfunkt ionen aus. Für nichtlineare Beziehungen zwischen der Kostenhöhe 
und ihren Einflußgrößen werden approximat iv lineare Kostenverläufe unter
stellt. Beispielsweise k a n n eine nichtlineare K o s t e n f u n k t i o n entsprechend A b 
b i l d u n g 89 a durch eine stetige Kostengerade approximiert werden. D i e P l a 
nungsgenauigkeit läßt sich erhöhen, indem entsprechend A b b i l d u n g 89 b die 
nichtlineare K o s t e n f u n k t i o n durch eine stückweise lineare F u n k t i o n ersetzt 
w i r d . 

Annahme lineart 
Kostenfunktione 
in der Praxis 

Abb. 88: Verlauf der Kostenfunktion bei der Kombination von zeitlicher mit a) intensi
tätsmäßiger bzw. b) quantitativer Anpassung 
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Abb. 89: Approximation einer nichtlinearen Kostenfunktion durch a) eine stetige lineare 
bzw. b) durch eine stückweise lineare Kostenfunktion 
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h) Verfahren zur Bestimmung empirischer Kostenfunktionen 

Notwendigkeit 
von Hypothesen 
oder Annahmen 
*er Kostenhezie-

hungen 

pezielle Kosten
analysen 

fistisehe Schätz -
verjähren 

Die Art der Kostenplanung ist davon abhängig, inwieweit eine Unterneh
mung die maßgeblichen Kosteneinflußgrößen und die Kostenfunktionen für 
ihre Kostenarten und Kostenstellen kennt, sie durch eine Analyse der Zusam
menhänge herausfinden kann oder aufgrund von Annahmen Kostenschätzun
gen durchführen muß. Für die H ö h e der Kosten können technische Gesetzmä
ßigkeiten des Produktionsprozesses sowie das Verhalten von in der Unterneh
mung tätigen Personen und von Marktpartnern bestimmend sein. Des weiteren 
hängen mehrere Kostenarten wie Steuern, Beiträge, Abgaben sowie Löhne und 
Gehälter (auch) von festgelegten Normen ab. 

Bei der Planung werden stets Hypothesen oder Annahmen über die Bezie
hungen zwischen den Kosten und ihren Einflußgrößen explizit oder implizit be
rücksichtigt. Wenn einer Unternehmung die relevanten Produktions- und Ko
stenfunktionen nicht bekannt sind, kann sie versuchen, die empirischen Kosten
funktionen durch Kostenanalysen oder statistische Schätzverfahren zu bestim
men. Ferner ist es auch möglich, die Plankosten ohne explizite Berücksichtigung 
kostentheoretischer Zusammenhänge zu schätzen. 

Zur Bestimmung der Kostenfunktionen durch spezielle Kostenanalysen un
tersucht man für die einzelnen Kostenarten und Kostenstellen, welche Kosten
einflußgrößen maßgeblich sind und wie die Kosten von ihnen abhängen. Bei
spielsweise werden die Kostenarten daraufhin analysiert, wie sie sich bisher bei 
unterschiedlicher Kapazitätsauslastung der Kostenstellen verhalten haben. 
Dann wird untersucht, ob die ermittelten Zusammenhänge auf die zukünftige 
Produktion übertragbar sind oder ob sich wesentliche Größen geändert haben. 
Im Fall der Herstellung neuer Produkte oder des Einsatzes neuer Produktions
verfahren kann die Kostenanalyse mit Hilfe von Musterfertigungen oder Probe
läufen ausgeführt werden [Mellerowicz (Planung) 116ff.]. Es wird z. B. gemes
sen, welcher Zeitbedarf der Maschinen und Arbeitskräfte bei den einzelnen Ar
beitsgängen erforderlich ist und welcher Verbrauch an Roh- , Hilfs- und Be
triebsstoffen auftritt. Anhand von Probeläufen oder Musterfertigungen kann 
auch untersucht werden, inwieweit die Güterverbräuche schwanken. Ferner 
kann die Unternehmung die Ergebnisse externer Forschungsinstitute, Analysen 
von Lieferanten sowie veröffentlichte Richtzahlen von Verbänden auswerten. 
Vor einer Übernahme derartiger Informationen ist aber zu prüfen, ob die Ver
hältnisse der externen Untersuchungen mit denen in der analysierten Unter
nehmung übereinstimmen. 

Für die Bestimmung der empirischen Kostenfunktionen lassen sich vielfach 
Methoden und Erkenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung verwenden. Mit 
den einfachen statistischen Schätzverfahren wird der Versuch unternommen, 
aus den Daten der Vergangenheit auf die H ö h e zukünftiger Kosten zu schließen. 
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Z u diesen einfachen Ver fahren gehören Streupunktdiagramme und Trendbe
rechnungen. In S t reupunktdiagrammen werden für die einzelnen Kostenarten 
die i n vergangenen Per ioden entstandenen Istkosten u n d die dabei realisierten 
Ausprägungen einer als maßgebend erachteten Bezugsgröße aufgezeichnet [vgl. 
A b b i l d u n g 90 a]. M a n erhält eine M e n g e v o n P u n k t e n , deren Ordinatenwer te 
Kos ten u n d deren Abszissenwerte die Ausprägungen der Bezugsgröße wieder
geben. D u r c h diese P u n k t e w i r d eine Gerade gezogen, deren A b w e i c h u n g v o n 
den Streupunkten möglichst gering z u halten ist. D i e sich ergebende K o s t e n 
kurve w i r d direkt als P lankostenkurve oder nach einer Veränderung u m eine an
genommene U n w i r t s c h a f t l i c h k e i t vorgegeben. 

Abb. 90: Bestimmung der Kostenkurve aus einer Menge realisierter Kostenpunkte a) im 
Streupunktdiagramm und b) durch Trendberechnung 

Streupunktdia
gramme 

a) b) 

D i e Trendberechnung beruht ebenfalls auf einer A u s w e r t u n g v o n Istzahlen Trendherechnun^ 
der Vergangenheit . D i e B e s t i m m u n g der K o s t e n f u n k t i o n w i r d i m Gegensatz 
z u m Streupunktdiagramm mit exakten Ver fahren durchgeführt. V o r allem w e n 
det man die M e t h o d e n der statistischen Regressionsanalyse an. Für die Bez ie 
hungen zwischen den K o s t e n und der Bezugsgröße, die als Einflußgröße der 
Kosten interpretiert werden k a n n , ist eine bestimmte funkt ionale B e z i e h u n g an
zunehmen. Meis t w i r d eine lineare F u n k t i o n vorgegeben. D i e Koef f iz ienten die
ser F u n k t i o n können z . B . über die M e t h o d e der kleinsten Quadrate oder die 
M a x i m u m - L i k e l i h o o d - M e t h o d e geschätzt werden . Z u m Beispiel w i r d bei der 
M e t h o d e der kleinsten Quadra te die Summe der quadrierten A b w e i c h u n g e n v o n 
den Werten der K o s t e n f u n k t i o n m i n i m i e r t [vgl . A b b i l d u n g 90 b] . In diesem 
Fal le liegt eine genauere Festlegung der K o s t e n f u n k t i o n als i m Streupunktdia
gramm v o r . K o m p l i z i e r t e r e Beziehungen zwischen den Istkosten u n d der Be
zugsgröße lassen sich d u r c h die Vorgabe nichtl inearer F u n k t i o n s t y p e n erfassen. 
Ferner können mit den M e t h o d e n der m u l t i p l e n Regressionsanalyse mehrere 
Bezugsgrößen berücksichtigt werden . 

Die B e s t i m m u n g v o n P lankostenkurven über Streupunktdiagramme oder 
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Beurteilung von 
Streupunktdia
grammen und 

endberechnungen 

Statistische Stich
probentheorie 

Bayesschcs 
Theorem 

Trendberechnungen ist einfach. Ihre A n w e n d u n g setzt jedoch voraus , daß die 
benötigten Istzahlen in ausreichendem U m f a n g z u r Verfügung stehen. Es müs
sen s o w o h l die H ö h e der Istkosten als auch die Ausprägungen der Bezugsgrößen 
aufgezeichnet sein. D i e Bezugsgrößen müssen in einem größeren Bere ich ge
schwankt haben. Beispielsweise läßt sich die Abhängigkeit einer Kostenart v o n 
der Beschäftigung nicht angeben, w e n n die Beschäftigung in den vergangenen 
Per ioden annähernd konstant war . Bei der Fer t igung neuer P r o d u k t e oder geän
derten Produkt ionsver fahren sind diese M e t h o d e n nicht brauchbar . D i e gefun
denen K o s t e n f u n k t i o n e n s ind des weiteren nur dann auf die Z u k u n f t übertrag
bar, wenn die Istzahlen u m die Einflüsse nicht berücksichtigter Bes t immungs
größen der K o s t e n , u m Erfassungsfehler sowie u m Veränderungen der Preise, 
der Kapazitäten, der Güterqualitäten u n d der Intensitäten bereinigt s i n d . E i n 
P r o b l e m der Übertragung realisierter Kos tenzahlen auf die Z u k u n f t ist darin z u 
sehen, daß Unwir t schaf t l i chke i ten der Vergangenheit nur schwer z u erkennen 
u n d auszuschalten s ind . D i e Berücksichtigung einer oder mehrerer Bezugsgrö
ßen sowie die Vorgabe eines best immten linearen oder nichtl inearen F u n k t i o n s 
typs setzen voraus, daß die U n t e r n e h m u n g gewisse Vors te l lungen über die k o 
stentheoretischen Beziehungen hat. Somit ergibt s ich, daß diese statistischen 
Verfahren ebenfalls eine A n a l y s e der kostentheoretischen Zusammenhänge er
fordern , sofern ihre Ergebnisse zuverlässig sein sollen [ K i l g e r (Plankostenrech
nung) 372 f f . ] . 

Z u r Schätzung v o n Plankosten erscheint es auch möglich, die Erkenntnisse 
der statistischen St ichprobentheorie sowie des Bayesschen Theorems auszunut
zen . Gegenstand der statistischen St ichprobentheorie ist die U n t e r s u c h u n g , in 
welchem U m f a n g ein Schluß v o n Eigenschaften einer Tei lmenge (Stichprobe) 
auf die Eigenschaften der entsprechenden Gesamtmenge (Grundgesamtheit ) ge
rechtfertigt ist. Beispielsweise könnte sie herangezogen w e r d e n , u m v o n der 
Ausschußquote , der benötigten Arbe i t sze i t u n d dem Stoffverbrauch bei weni 
gen Probeläufen auf die Ausprägungen dieser G r ö ß e n bei der G e s a m t p r o d u k 
t ion einer Periode z u schließen. D i e St ichprobentheorie läßt sich ferner z u r Be
urtei lung v o n A b w e i c h u n g e n der Istkosten v o n prognost iz ier ten Sol lkosten an
wenden. E ine statistische K o n t r o l l e v o n A b w e i c h u n g e n gibt H i n w e i s e darauf, 
ob die A b w e i c h u n g e n als zufällig z u betrachten sind oder eine R e v i s i o n der K o 
stenprognose angebracht erscheint. M i t H i l f e des Bayesschen Theorems werden 
Maße für die Zuverlässigkeit (Wahrscheinl ichkei t ) der Ausprägung einer zu 
schätzenden G r ö ß e auf der Basis einer vorgegebenen Schätzung u n d den Ergeb
nissen zusätzlicher Beobachtungen best immt [vgl. Buchner (Buchprüfungen) ; 
Weber (Anwendungsmöglichkeiten)] . Z u m Beispiel kann eine U n t e r n e h m u n g 
eine V o r s t e l l u n g über die Ausschußquote in einem Arbei tsgang besitzen. Wenn 
man zusätzlich die H ö h e des Ausschusses bei einer St ichprobe v o n wenigen 
Durchläufen des Arbeitsgangs ermittelt , läßt sich aus diesen beiden Informatio-
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nen eine Aussage über die Wahrsche in l i chkei t eines bestimmten Ausschusses ab
leiten. D i e Verfahren der St ichprobentheorie u n d des Bayesschen Theorems 
w e r d e n bisher k a u m in der betriebl ichen Kostenrechnung angewendet. Für eine 
praktische N u t z u n g dieser Ver fahren sind zusätzliche Forschungen n o t w e n d i g , 
welche auf die spezif ischen P r o b l e m e der Kos tenrechnung ausgerichtet s ind. 

B e i einer Reihe v o n Ver fahren der Kos tenplanung schätzt man die Kostenhö
he, ohne daß kostentheoretische Zusammenhänge expl iz i t analysiert u n d stati
stische Verfahren berücksichtigt werden . H i e r z u gehören die Kostenschätzun
gen durch den K o n t r o l l i e r t e n selbst oder d u r c h einen b z w . mehrere unabhän
gige Spezialisten. Im Falle einer Schätzung durch den K o n t r o l l i e r t e n , bei dem es 
sich meist u m den Kostenstellenleiter handelt , w i r d dessen E r f a h r u n g ausgewer
tet. D u r c h dieses Ver fahren kann der A n r e i z z u r Erfüllung der Kostenvorgabe 
gesteigert werden. Andererseits ist eine K o s t e n k o n t r o l l e i m R a h m e n der Stan
dardkostenrechnung mit i h m k a u m erreichbar. Deshalb ist dieses Schätzverfah
ren eher für die Z w e c k e der Prognosekostenrechnung geeignet. E ine größere 
Unabhängigkeit liegt bei der Schätzung durch einen oder mehrere neutrale Spe
zialisten vor . Dabe i ist wesentl ich, daß die Schätzer die untersuchten P r o d u k 
tionsprozesse genau kennen u n d nicht in unzulässiger Weise Erfahrungen ande
rer Bereiche oder Betriebe auf die beobachtete Kostenstelle übertragen [Mel le -
r o w i c z (Planung) 117]. 

Des weiteren können Verfahren der S imulat ion für die Kos tenplanung einge
setzt werden. Sie s ind dadurch gekennzeichnet, daß kostenverursachende P r o 
zesse unter der Angabe best immter Regeln auf Rechenanlagen simuliert werden. 
A u s den Ergebnissen der s imulierten Prozesse können Schlüsse für die Schät
zung der Plankosten gezogen werden . Derartige Verfahren sind bislang noch 
wenig für die K o s t e n p l a n u n g entwickelt w o r d e n . Weitere Forschungen und 
E n t w i c k l u n g e n müssen zeigen, ob ihre V e r w e n d u n g für die Kostenvorgabe z u 
verlässig und zweckmäßig ist. 

Kostens ch ätzung 
durch den Kontroi 
Herten 

Kostenschätzung 
durci) neutrale 
Spezialisten 

Verwendung der 
Simulation für 
die Kostenplanung 

c) Planung der Einzelkosten 

D i e P lanung der E inze lkos ten erfolgt in der Kostenartenrechnung und be
zieht sich auf die Kostenträgereinheiten der U n t e r n e h m u n g . D e n Ausgangs
punkt der P lanung bildet das geplante P r o d u k t i o n s p r o g r a m m einer A b r e c h 
nungsperiode. A l s E i n z e l k o s t e n sind Mater ia le inzelkosten , L o h n e i n z e l k o s t e n , 
Sondereinzelkosten der Fer t igung und des Vertr iebs sowie Ausschußkosten zu 
planen. V o r allem Mater ia le inze l - und L o h n e i n z e l k o s t e n stellen häufig einen 
wesentlichen T e i l der Gesamtkosten einer U n t e r n e h m u n g dar. Deshalb k o m m t 
der P lanung dieser K o s t e n u n d ihrer K o n t r o l l e besondere Bedeutung z u . 

Das Einzelmater ia l besteht aus den in der U n t e r n e h m u n g eingesetzten W e r k - Planung des Ein-
stoffen. D i e geplanten Mater ia lmengen setzen sich aus den Net toplanmengen zelmatenals 
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der Mater ia lar ten, welche in die Kostenträger eingehen, u n d den geplanten A b 
fallmengen z u s a m m e n . M u l t i p l i z i e r t man die sich ergebenden B r u t t o p l a n m e n -
gen mi t den Planpreisen, so erhält man die Mater ia le inze lkos ten . D i e geplanten 
Abfa l lmengen können nach verschiedenen Abfa l lursachen untergliedert wer 
den. E ine wesentliche Planungsgrundlage für die Mater ia lmengen sind F e r t i 
gungsunterlagen wie Stücklisten u n d R e z e p t u r e n . Sie geben an, welche M e n g e n 
an Fert igungs- , Bezugs- u n d N o r m t e i l e n für die P r o d u k t i o n benötigt werden . 
Stücklisten u n d Rezepturen informieren über die P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n , 
welche für den V e r b r a u c h dieser Tei le gelten. Sofern die benötigten p r o d u k 
tionstheoretischen Aussagen über den Materiale insatz nicht vor l iegen, können 
die geplanten Einzelmater ia lmengen mit statistischen oder sonstigen Verfahren 
geschätzt werden [ M e l l e r o w i c z (Planung) 174ff . ] . D i e P lanung v o n A b f a l l m e n 
gen bezieht sich in der Standardkostenrechnung ledigl ich auf technisch unver
meidbare Abfälle. Vermeidbare Materialabfälle werden als A b w e i c h u n g e n ge
genüber dem wirtschaft l ichsten Mater ia lverbrauch ausgewiesen. Dagegen s ind 
in der Prognosekostenrechnung die erwarteten Materialverbräuche einschließ
l ich der erwarteten vermeidbaren Abfälle anzusetzen. 

D i e geplanten Einzelmater ia lkosten s ind eine wichtige G r u n d l a g e für die E r 
stellung v o n P lanka lkula t ionen u n d für die laufende K o s t e n k o n t r o l l e des E i n 
zelmaterials. Sie werden i n der Regel nicht für die verschiedenen Kostenstel len, 
sondern für die einzelnen Kostenträger u n d gegebenenfalls für Aufträge be
st immt. 

änung der Lohn- L o h n e i n z e l k o s t e n s ind K o s t e n der Betriebsarbeit , die den Kostenträgerein-
einzelkosten heiten direkt zugerechnet werden können. Sie beziehen sich auf die menschl i 

chen Arbei ts le is tungen, welche in den Arbeitsgängen an den Kostenträgern er
bracht werden . D i e P lanung der Arbe i t sze i ten ist häufig auch G r u n d l a g e eines 
Stück- oder A k k o r d l o h n s y s t e m s . Z u r B e s t i m m u n g der Arbei tsze i tvorgaben 
können verschiedene Verfahren angewandt werden . D i e bekanntesten V e r f a h 
ren sind das R E F A - V e r f a h r e n , das M T M - V e r f a h r e n (Methods T i m e Measure-
ment) , das M T A - V e r f a h r e n ( M o t i o n T i m e Analys i s ) und das B M T - V e r f a h r e n 
(Basic M o t i o n T i m e s t u d y ) . Z u m Beispiel w i r d beim R E F A - V e r f a h r e n die Zei t 
zur Bearbeitung eines Auftrags (Auftragszeit ) in mehrere Tei lze i ten wie Rüst-
u n d Ausführungszeit sowie G r u n d - , E r h o l u n g s - u n d Vertei lzei t untergliedert. 
D i e einzelnen Tei lze i ten werden durch Arbe i t s s tudien , Zei ts tudien u n d Stück
zei termit t lung best immt. Sofern die Z e i t p l a n u n g s o w o h l für die Kostenrech
nung als auch für die Lohnfest legung verwendet w i r d , ist z u berücksichtigen, 
daß die Vorgabezei ten für Akkordlöhne weder die erwarteten noch die w i r t 
schaftlichsten Arbei tsze i ten darstellen. Sie beziehen sich auf eine f ikt ive N o r 
malleistung, die häufig unter der tatsächlichen Le is tung der A r b e i t e r liegt. Für 
die P lanung v o n Lohne inze lkos ten müssen die Vorgabezei ten bei N o r m a l l e i 
stung in der Standardkostenrechnung auf die wirtschaftl ichste Vorgabezei t u n d 
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in der Prognosekostenrechnung auf die erwartete Bearbeitungszeit umgerechnet 
werden . A u c h bei einer E n t l o h n u n g i m Z e i t l o h n sind die Bearbeitungszeiten mit 
H i l f e v o n Zeitanalysen z u best immen. D i e B e w e r t u n g der Planarbeitszeiten er
folgt i n der Regel m i t M i n u t e n f a k t o r e n . D a b e i w i r d für jede A r b e i t s m i n u t e ein 
Geldbetrag ( D M je M i n u t e ) vorgegeben, der aus einem verrechneten oder er
warteten L o h n s a t z abgeleitet ist. 

D i e L o h n e i n z e l k o s t e n werden häufig für jede Kostenstelle vorgegeben. D a 
mit w i r d eine kostenstellenweise K o n t r o l l e dieser K o s t e n ermöglicht, deren 
H ö h e v o n den Kostenstel lenlei tern beeinflußt w i r d . Ferner werden die Fer t i 
gungszeiten vielfach als Bezugsgrößen v o n Fert igungsgemeinkosten gewählt. 
D a n n kann die kostenstellenweise P l a n u n g der Fert igungszeiten s o w o h l für die 
P l a n u n g der Fert igungsgemeinkosten einer Kostenstelle als auch für die Be
s t i m m u n g v o n Zuschlagssätzen in der P l a n k a l k u l a t i o n erforderl ich sein [Ki lger 
(Plankostenrechnung) 272]. Somit kann die P l a n u n g der L o h n e i n z e l k o s t e n 
G r u n d l a g e für eine kostenstellenweise K o n t r o l l e der Einzel löhne, die P l a n u n g 
der G e m e i n k o s t e n in der Fer t igung , die Ers te l lung v o n P lanka lkula t ionen und 
die L o h n b e s t i m m u n g bei A k k o r d l o h n sein. 

Z u den Sondereinzelkosten der Fer t igung können K o s t e n für Spezia lwerk-
zeuge, L i z e n z e n , F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g sowie insbesondere i n chemi
schen Prozessen auch K o s t e n für Energie gehören. Diese K o s t e n lassen sich in 
einer Reihe v o n Fällen ledigl ich den Produktar ten u n d nicht den P r o d u k t e i n h e i 
ten d irekt zurechnen. Beispielsweise können Spezialwerkzeuge wie V o r r i c h t u n 
gen entwickel t u n d gefertigt w e r d e n , die nur für die H e r s t e l l u n g einer P r o d u k t 
art eingesetzt werden . L i z e n z e n in F o r m v o n Pauschal l izenzen fallen ebenfalls 
für die H e r s t e l l u n g einer P r o d u k t a r t an. Dagegen entstehen bei Stücklizenzen 
K o s t e n für die E r z e u g u n g der einzelnen Produkte inhe i t . D i e für eine P r o d u k t a r t 
anfallenden Sonderkosten werden häufig auf die Produkte inhe i t verrechnet, u m 
möglichst viele Kostenarten als E i n z e l k o s t e n z u erfassen. M a n dividier t dann die 
geplanten Sonderkosten durch die insgesamt geplante Stückzahl der z u erstellen
den P r o d u k t a r t . D a b e i handelt es sich aber u m eine V e r t e i l u n g v o n K o s t e n , bei 
denen keine echte direkte Zurechenbarkei t auf die Produkte inhe i t gegeben ist. 
Besondere Probleme treten bei der P l a n u n g u n d V e r r e c h n u n g v o n K o s t e n für 
F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g auf, da es ungewiß sein k a n n , ob Forschungs- u n d 
Entwicklungsaufträge z u m gewünschten Ergebnis führen. M a n c h m a l ist i m 
voraus nicht genau best immbar , für welche P r o d u k t e die gefundenen Ergebnisse 
ausgenützt werden können. 

Sondereinzelkosten des Vertr iebs lassen sich in der Regel leichter planen. Bei 
ihnen kann es sich insbesondere um K o s t e n für Verpackungsmater ia l , Vertre
terprovis ion , Fracht u n d Steuern wie B r a n n t w e i n - oder Tabaksteuer handeln. 
Ihre H ö h e kann z . B . bei Ver t re terprovis ionen , Frachtkosten oder Steuern v o m 
Preis der Absatzgüter abhängen. Daneben können Größen wie der Auf t rags -
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wert , die Rabattgruppe des K u n d e n , die A r t der V e r p a c k u n g u n d der Lie ferung 
u . a. für sie maßgebend sein. 

B e i m Ausschuß handelt es sich u m bearbeitete Z w i s c h e n - oder E n d p r o d u k t e 
der U n t e r n e h m u n g , die Mängel aufweisen u n d deshalb nicht in der geplanten 
Weise weiterverarbeitet b z w . abgesetzt werden können. I m Gegensatz z u m A b 
fall an Einzelmater ia l s ind in den K o s t e n für Ausschuß auch Fert igungskosten 
enthalten. Mangelhafte P r o d u k t e können Schrott darstellen oder durch N a c h a r 
beit in den Produktionsprozeß eingegliedert werden . A l s Sondereinzelkosten 
lassen sich Ausschußkosten vor allem bei E i n z e l - und Kle inser ienfer t igung pla
nen. Ferner ist bei diesen Ausprägungen des Fer t igungsprogramms eine auf
tragsweise Erfassung der Ausschußkosten gebräuchlich. Im F a l l einer Fer t igung 
größerer Serien werden Ausschußkosten vielfach als Fert igungsgemeinkosten 
verrechnet, während man sie bei Massenfert igung auch durch Ausschußkoeff i 
zienten bei der K o s t e n p l a n u n g berücksichtigen kann [Ki lger (Plankostenrech
nung) 305 f f . ] . 

d) Planung der Gemeinkosten 

D i e P lanung der wichtigsten Gemeinkostenarten w i r d für die einzelnen K o 
stenstellen v o r g e n o m m e n . Sie stellt neben der K o s t e n k o n t r o l l e die wesentliche 
Aufgabe der Kostenstel lenrechnung in der Plankostenrechnung dar. D i e G l i e 
derung der Kostenarten u n d der Kostenstel len richtet sich nach den Er fordern is 
sen der P l a n u n g u n d K o n t r o l l e . D i e G e m e i n k o s t e n s ind derart in Kostenarten z u 
gliedern, daß für jede Gemeinkostenart eine P l a n u n g mit H i l f e einer oder meh
rerer geeigneter Bezugsgrößen möglich w i r d . Besondere Bedeutung besitzt in 
der Plankostenrechnung die Kostenstel lengl iederung. Im V o r d e r g r u n d steht 
dabei die E i n t e i l u n g nach organisatorischen Ges ich tspunkten . Jede Kostenstelle 
muß einen selbständigen Verantwortungsbere ich b i lden . D a n n ist der jeweilige 
Kostenstellenleiter für die Kostenabweichungen seines A b r e c h n u n g s b e z i r k s 
verantwort l i ch . Daneben muß die Zer legung in A b r e c h n u n g s b e z i r k e so erfol
gen, daß der Kos tenplanung geeignete Bezugsgrößen zugrunde gelegt werden 
können. Insbesondere ist z u prüfen, ob d u r c h eine entsprechend tiefgehende 
E i n t e i l u n g in Abrechnungsbez i rke erreichbar ist, daß zwischen der Kostenhöhe 
und ihren Bestimmungsgrößen eindeutige Beziehungen bestehen. 

D i e Beschäftigung der Kostenstel len w i r d in der Plankostenrechnung als 
wichtigste Best immungsgröße der K o s t e n angesehen. Für die Kos tenplanung ist 
wesentl ich, wie die verschiedenen Gemeinkostenarten von der Beschäftigung 
abhängig s i n d . Z u r Messung der Beschäftigung einer Kostenstelle können unter
schiedliche Maßstäbe verwendet werden . N e b e n der Z a h l an hergestellten Z w i 
schen- oder E n d p r o d u k t e n können insbesondere Arbei tsze i ten v o n A r b e i t s 
kräften sowie Laufze i ten von M a s c h i n e n als Maßstab der Beschäftigung einer 
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Kostenstelle dienen. Es können auch unterschiedliche G r ö ß e n z u r M e s s u n g der 
Beschäftigung verschiedener Kostenstel len b z w . der gesamten U n t e r n e h m u n g 
herangezogen w e r d e n . D i e H ö h e einer Reihe v o n Gemeinkostenarten ändert 
sich in Abhängigkeit v o m Beschäftigungsgrad einer Kostenstel le , o b w o h l sie 
den erzeugten Produkte inhe i ten nicht direkt zurechenbar s ind . Beispielsweise 
kann die Verbrauchsmenge an Betriebsstoffen wie ö l oder an S t r o m v o n der 
Laufze i t einer Masch ine abhängig sein. E ine direkte Z u r e c h n u n g auf die herge
stellten P r o d u k t e ist jedoch bei diesen Gütern nicht möglich. D e m n a c h ist z u 
untersuchen, welche G e m e i n k o s t e n sich in bezug auf die Beschäftigung der K o 
stenstelle fix oder variabel verhalten b z w . aus f ixen u n d variablen Te i len zusam
mengesetzt s i n d . D i e Berücksichtigung der Beschäftigung ist in der Standardko
stenrechnung n o t w e n d i g , w e i l Beschäftigungsänderungen in der Regel nicht v o n 
den Kostenstel lenleitern verursacht werden u n d daher v o n diesen auch nicht z u 
verantworten s i n d . In der Prognosekostenrechnung ist die Kenntn is der Bezie 
hungen zwischen Kostenhöhe u n d Beschäftigung er forder l ich , u m die Kos ten 
für den erwarteten Beschäftigungsgrad voraussagen z u können. 

D i e verschiedenen Gemeinkostenarten sind i m R a h m e n der Standardkosten- Beeinflußbarkeit 
rechnung ferner daraufhin z u untersuchen, inwiewei t ihre H ö h e v o n den K o - ^er Gemeinkoste) 
stenstellen beeinflußbar ist. Z u den nicht beeinflußbaren G e m e i n k o s t e n gehören a r t e n 

neben den beschäftigungsfixen K o s t e n kalkulatorische K o s t e n u n d Schlüssel
gemeinkosten, deren V e r t e i l u n g nicht nach leistungsabhängigen Bezugsgrößen 
erfolgt. Z u m Beispiel kann die P l a n u n g der Stromkosten für den Gesamtbetrieb 
global vorgenommen werden , w e n n Maßgrößen z u r Erfassung des Istver
brauchs je Kostenstelle fehlen. E i n e E r m i t t l u n g v o n Kostenabweichungen ist 
dann bei den Kostenstel len nicht zweckmäßig, w e n n die P l a n - u n d die Istkosten 
des Stromverbrauchs je Kostenstel le mit H i l f e leistungsunabhängiger Ver te i 
lungsschlüssel wie R a u m i n h a l t best immt werden . D i e H ö h e der k a l k u l a t o r i 
schen Kos ten ist in der Regel ebenfalls v o m Verhal ten der Kostenstellenleiter 
unabhängig. So w i r d die H ö h e der Abschre ibungen v o n den Investitionsent
scheidungen der Unternehmungs le i tung u n d bei Gebrauchsverschleiß v o n der 
Beschäftigung beeinflußt. A u f die kalkulator ischen Zinsen können Kostenstel 
lenleiter höchstens einen geringfügigen Einfluß besitzen, w e n n ihre Entschei 
dungen (z . B . über die Bearbeitungsreihenfolge v o n Aufträgen) für die Menge an 
gelagerten Stoffen oder Z w i s c h e n p r o d u k t e n maßgebend s ind . Bei den Kostenar
ten, deren H ö h e v o n den Kostenstellenleitern nicht beeinflußt werden kann , ist 
eine dezentrale Wir tschaf t l i chke i t skontro l le nicht durchführbar. Deshalb kann 
man in der Standardkostenrechnung auf die Vorgabe nicht beeinflußbarer K o 
sten verzichten. Ihre V o r g a b e ist in der Standardkostenrechnung aber dann 
n o t w e n d i g , wenn diese als vollständige Plankostenrechnung mit Erfo lgsrech
nung und P l a n k a l k u l a t i o n k o n z i p i e r t w i r d [ K o s i o l (Standardkostenrechnung) 
31; M e l l e r o w i c z (Planung) 232f . ] . 
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Planung der Ge- A l s G e m e i n k o s t e n der Betriebsarbeit fallen vor allem Hilfs löhne, Zusatzlöh-
meinkosten der n e > Gehälter u n d Sozia lkosten an. Hil fs löhne beziehen sich auf Hilfstätigkeiten 

Betnebsarbiit D e j Transpor t , K o n t r o l l e , R e i n i g u n g u n d dergleichen. Für die K o s t e n p l a n u n g ist 
z u untersuchen, i n welchem U m f a n g derartige Arbei ts le is tungen bei den be
rücksichtigten Beschäftigungsgraden eingesetzt werden müssen. Zusatzlöhne 
beziehen sich u . a. auf A n l e r n - u n d Wartezei ten sowie auf Störungen der M a 
schinen b z w . des Arbei tsablaufs . Während sie i n der Prognosekostenrechnung 
i m erwarteten Ausmaß anzusetzen s i n d , enthält die Vorgabe der Standardko
stenrechnung ledigl ich unvermeidbare Zusatzlöhne. D i e P l a n u n g v o n Gehal ts 
kosten richtet sich nach der Z a h l der Angeste l l ten , die in den Kostenstel len be
schäftigt w e r d e n . D a b e i k a n n ein Angestel l ter i n mehreren Kostenstel len tätig 
sein, so daß sein Gehal t entsprechend den jeweiligen Arbei t sze i ten auf die Stel
len z u verteilen ist. D i e Sozialkosten werden vielfach den L o h n k o s t e n u n d den 
Gehaltskosten der Kostenstel len p r o p o r t i o n a l zugerechnet. 

Planung des Ver- D e r V e r b r a u c h an H i l f s s t o f f e n könnte vielfach je Produkte inhe i t d irekt erfaßt 
brauchs an werden , w e i l Hi l f ss to f fe für das einzelne P r o d u k t anfallen, ohne z u einem we-

Hlfist°ffen> ^ sentlichen T e i l desselben z u werden . A u s Vereinfachungsgründen verrechnet 

,v> / man K o s t e n für Hi l f ss to f fe dennoch oft als G e m e i n - u n d nicht als E i n z e l k o s t e n . 
Werkzeugen 

Dagegen werden Betriebsstoffe w i e Schmierstoffe , ö l e , Kraftstoffe oder R e i n i 
gungsmittel z u m Betreiben b z w . z u r Pflege anderer Güter eingesetzt. Ihr V e r 
brauch w i r d v o r allem durch die technischen Eigenschaften v o n A n l a g e n be
s t immt. G r u n d l a g e der K o s t e n p l a n u n g s ind V e r b r a u c h s f u n k t i o n e n oder V e r 
brauchsanalysen, aus welchen sich die Abhängigkeit des Betriebsstoffver
brauchs v o n den technischen Eigenschaften, der Intensität sowie der Laufze i t 
u n d damit der Beschäftigung v o n A n l a g e n ergibt. I m Gegensatz h i e r z u ist der 
V e r b r a u c h an Energie für L i c h t u n d H e i z u n g v o n der Beschäftigung einer K o 
stenstelle w e i t h i n unabhängig. G e m e i n k o s t e n des Werkzeugverbrauchs entste
hen für H a n d w e r k z e u g e , M a s c h i n e n w e r k z e u g e , Meßwerkzeuge u n d K l e i n b e 
tr iebsmittel . Sie unterliegen vielfach ledigl ich einem Gebrauchsverschleiß. D i e 
ser kann v o n der Gebrauchsdauer sowie v o n anderen G r ö ß e n wie der Bearbei 
tungsintensität und der Qualität der z u bearbeitenden Güter abhängig sein. Für 
die P l a n u n g v o n W e r k z e u g k o s t e n ist daher z u analysieren, in welcher Weise 
diese in den Kostenstel len eingesetzt w e r d e n . 

Planung der Ab- D i e H ö h e der z u planenden A b s c h r e i b u n g e n w i r d best immt d u r c h die w i r k -
schreibungen samen Abschreibungsursachen sowie den Einfluß von Reparaturen u n d I n 

standhaltungsleistungen an den A n l a g e n . Sofern bei einer Anlage der Verschleiß 
durch Fristablauf (Zeitverschleiß) maßgebend ist, stellen die A b s c h r e i b u n g e n 
fixe K o s t e n dar. Liegt dagegen ein Gebrauchsverschleiß v o r , ergibt sich die 
H ö h e der A b s c h r e i b u n g e n aus der Beschäftigung der A n l a g e . W e n n bei der K o 
stenplanung ungewiß ist, welche der Abschre ibungsursachen überwiegt, k a n n 
eine T r e n n u n g der Gesamtabschreibung i n einen beschäftigungsfixen u n d einen 
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beschäftigungsvariablen T e i l v o r g e n o m m e n w e r d e n . Für die P l a n u n g der K o 
sten vQn Instandhaltungen u n d Reparaturen ist wesent l ich , i n welchem U m f a n g 
diese Leis tungen aufgrund der technischen Beschaffenheit der A n l a g e n sowie 
der geplanten Laufze i ten n o t w e n d i g s ind . Häufig können der P l a n u n g v o n I n 
standhaltungskosten systematische Wartungspläne zugrunde gelegt werden , 
während Reparaturen bei unvermuteten Schäden erforderl ich werden u n d daher 
nicht in gleicher Weise geplant werden können. 

D i e P lanung der kalkulator ischen Z i n s e n muß v o n dem i n der Planungspe
riode gebundenen betr iebsnotwendigen K a p i t a l ausgehen. A u s der A n l a g e n 
rechnung läßt sich der W e r t der Anlagegüter best immen, die in einer K o s t e n 
stelle eingesetzt s i n d . D i e exakte H ö h e des gebundenen Kapita ls ergibt sich aus 
den Restwerten der A n l a g e n . M a n erhält diese Restwerte, i n d e m man v o n den 
Anschaffungskosten (-ausgaben) die A b s c h r e i b u n g e n vergangener Per ioden ab
zieht. Setzt man aus Vereinfachungsgründen einen i m D u r c h s c h n i t t gebundenen 
Kapitalbetrag an, w i r d die tatsächliche K a p i t a l b i n d u n g nicht sichtbar. Wesent
l ich schwieriger als bei den Anlagegütern ist die B e s t i m m u n g des i n Umlaufgü
tern gebundenen Kapi ta l s . D i e P l a n u n g der Bestände an R o h - , H i l f s - u n d Be
triebsstoffen, an Z w i s c h e n - u n d E n d p r o d u k t e n sowie der Debitorenbestände 
muß auf einer genauen P l a n u n g der Beschaffungs- , Fert igungs- u n d A b s a t z p r o 
zesse aufbauen. V ie l fach begnügt man sich mit einer globalen P l a n u n g des in 
Umlaufgütern gebundenen Kapi ta l s . E i n gewisser Bestand an Umlaufgütern ist 
z u r Aufrechterha l tung der Betriebsbereitschaft nötig. Jedoch hängt der U m f a n g 
der Güterbestände auch v o n der Beschäftigung der U n t e r n e h m u n g b z w . der 
einzelnen Kostenstel len ab. 

D i e P lanung v o n Steuern, Beiträgen u n d Vers icherungen erfolgt i m Gegensatz 
z u den oben genannten G e m e i n k o s t e n nach A r t e n orientiert . Sie richtet sich 
nach deren Bemessungsgrundlagen. Be i den K o s t e n für Postgebühren u n d den 
Werbungskosten s ind detaillierte u n d k o m p l i z i e r t e Kostenanalysen n o t w e n d i g . 
Diese ermöglichen eine Prognose der z u erwartenden Kostenhöhe u n d gegebe
nenfalls die E r k e n n u n g v o n mangelnder Wir tschaf t l i chke i t . 

W e n n bei der Kostenvorgabe v o n einem Beschäftigungsgrad ausgegangen 
w i r d und andere mögliche Ausprägungen der Beschäftigung unberücksichtigt 
bleiben, spricht man v o n einem System der starren Plankostenrechnung. Bei 
i h m w i r d nicht erkennbar , in welchem U m f a n g A b w e i c h u n g e n zwischen P l a n -
und Istkosten durch Beschäftigungsänderungen verursacht w e r d e n . D a m i t w i r d 
in der Prognosekostenrechnung die Möglichkeit einer A n a l y s e u n d Verbesse
rung der verwendeten P r o g n o s e f u n k t i o n eingeschränkt. In der Standardkosten
rechnung läßt sich dann keine genaue Wir tschaf t l i chke i t skontro l le durchführen, 
weil die Kostenstellenleiter für jene Kos tenabweichungen , die auf Beschäfti
gungsänderungen beruhen, nicht verantwort l i ch s ind . Deshalb ist es s o w o h l für 
die Z w e c k e der Prognose- als auch der Standardkostenrechnung n o t w e n d i g , den 
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Einfluß v o n Beschäftigungsänderungen auf die Kostenhöhe bei der Kostenpla 
nung z u berücksichtigen. E i n System, das dieser A n f o r d e r u n g genügt, w i r d als 
f lexible P lankostenrechnung bezeichnet. 

D e r Einfluß v o n Beschäftigungsänderungen läßt sich bei beschäftigungspro
port ionalen u n d beschäftigungsfixen Kostenarten leicht erfassen. W e n n die K o 
stenkurve p r o p o r t i o n a l z u r Ausprägung der Beschäftigung verläuft, erhält man 
die K o s t e n eines A b r e c h n u n g s b e z i r k s d u r c h die M u l t i p l i k a t i o n der K o s t e n je 
Beschäftigungseinheit mi t dem Beschäftigungsgrad. Dagegen s ind beschäfti
gungsfixe K o s t e n bei allen Beschäftigungsgraden gleich h o c h . Setzen sich die 
K o s t e n aus beschäftigungsfixen u n d beschäftigungsvariablen Te i l en zusammen, 
so s ind Verfahren z u r V e r r e c h n u n g der Kostenvorgabe auf mehrere Beschäfti
gungsgrade anwendbar . In Systemen der V o l l k o s t e n r e c h n u n g s ind insbesondere 
die U m r e c h n u n g mit H i l f e v o n Var ia toren u n d das Aufs te l l en v o n Stufenplänen 
gebräuchlich. Sofern auch in der V o l l k o s t e n r e c h n u n g eine konsequente D i f f e 
renzierung v o n beschäftigungsfixen u n d beschäftigungsvariablen Kos ten d u r c h 
geführt w i r d , lassen sich Beschäftigungsänderungen d u r c h eine differenzierte 
Behandlung v o n f ixen u n d variablen K o s t e n bei der K o s t e n p l a n u n g u n d 
- k o n t r o l l e berücksichtigen. 

D i e Var ia tormethode k a n n bei linearen b z w . stückweise linearen K o s t e n 
f u n k t i o n e n verwendet werden . Be i diesem Ver fahren geht man v o n einer be
st immten Planbeschäftigung aus, die mit 1 0 0 % angesetzt w i r d . D e r V a r i a t o r 
gibt an, u m welchen Prozentsatz sich die Gesamtkosten bei der Beschäftigungs
variat ion v o n 10 % ändern. M i t i h m lassen sich die K o s t e n der Planbeschäftigung 
v o n 1 0 0 % in K o s t e n bei anderen Beschäftigungsgraden umrechnen. 

A l s Beispiel so l l davon ausgegangen w e r d e n , daß die K o s t e n für die H i l f s - u n d 
Betriebsstoffe in einer Kostenstelle entsprechend der linearen F u n k t i o n 

K = 2880 + 43,2 x 

v o m Beschäftigungsgrad x abhängen [vgl . A b b i l d u n g 91]. D i e Planbeschäfti
gung, bei der es sich u m die Optimalbeschäftigung oder eine erwartete Beschäf
t igung handeln k a n n , w i r d mit x = 100 angesetzt. Entsprechend rechnet man 
den Maßstab der Beschäftigung, die z . B . in Fer t igungsminuten gemessen w i r d , 
in Beschäftigungsgrade u m . W e n n die Planbeschäftigung 1 000 000 Fert igungs
minuten beträgt, ist ein Beschäftigungsgrad v o n x = 8 0 % bei 800 000 F e r t i 
gungsminuten realisiert. 

D i e Gesamtkosten der Kostenstel le für H i l f s - u n d Betriebsstoffe betragen bei 
der Planbeschäftigung D M 7200,- . Sie setzen sich aus F i x k o s t e n v o n D M 2 8 8 0 , -
und propor t iona len K o s t e n v o n D M 4320 , - zusammen. D e m n a c h betragen die 
propor t iona len K o s t e n 6 0 % der Gesamtkos ten . W e n n der Beschäftigungsgrad 
u m 100 % abnimmt u n d die Beschäftigung x = 0 v e r w i r k l i c h t w i r d , entstehen le
dig l i ch die F i x k o s t e n . D i e Änderung der Gesamtkosten beträgt dann 60 % . V a -
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riiert die Beschäftigung u m 10 % , so ändern sich die Gesamtkosten entsprechend 
u m 6 % . Somit ist der V a r i a t o r i n diesem Beispiel gleich 6. 

Abb. 91: Beispiel einer linearen Kostenfunktion für den Verbrauch an Hilfs- und Be
triebsstoffen einer Kostenstelle 

7200 

2880 

K- 2880 + 43,2x 

1000000 

A u s der angegebenen K o s t e n f u n k t i o n läßt sich der V a r i a t o r v best im- Bestimmung des 
men, i n d e m m a n die K o s t e n d i f f e r e n z bei einer Änderung des Beschäft i - Variators 
gungsgrades u m 10 °/o ins Verhältnis setzt z u r Kostenhöhe der Planbeschäf
t igung u n d m i t 100 m u l t i p l i z i e r t . 

I m Beispie l s ind die K o s t e n Kioo der Planbeschäft igung D M 7 2 0 0 , — 
u n d die K o s t e n K 9 0 bei einem Beschäftigungsgrad v o n 90 °/o D M 6768,—. 
Es gilt a lso : 

v = ( K i o o - K o o ) J 7 2 0 0 , 6 7 6 8 , - ) , 1 Q Q = 432_ . 1 Q Q = 43200 = 

K 1 0 0 7200 7200 7200 

Bezeichnet m a n den A n t e i l der F i x k o s t e n m i t K f u n d die K o s t e n je 
Beschäftigungseinheit m i t k , so lautet die l ineare G e s a m t k o s t e n f u n k t i o n : 

K = K f + k • x 

= 2880 + 43,2 • x 

D i e Gesamtkosten K l o u der Planbeschäft igung setzen sich aus den F i x 
kosten K f u n d den p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n K p z u s a m m e n : 

Km = K f + K„ = 2880 — + 4320 — 

= K f + 43,2 x = 2880 + 43,2 • 100 

Für den V a r i a t o r v gi l t somit a l lgemein 

1 0 k 1 Q 0 = IQ'» K p = 1 0 ( K 1 0 o — K f ) 

K i n o K i n n K i o o 
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b z w . für das Z a h l e n b e i s p i e l : 

1 0 - 4 3 , 2 . 1 0 0 = 1 0 - 4 3 2 0 _ 10 (7200 — 2880) = 43200 

7200 7200 7200 7200 
= 6 

Ändert sich der Beschäftigungsgrad u m b °/o gegenüber der P lanbe

schäftigung, so ist die K o s t e n d i f f e r e n z A K gegenüber den K o s t e n der 

Planbeschäft igung: K 1 0 n • v • b 
A K = 

1000 

A l s K o s t e n K : ; ' d e r neuen Beschäftigung ( 1 0 0 % ± b °/o) erhält m a n : 

K 1 0 0 • v • b 
K * = K i n n i 

1000 

I m betrachteten Zahlenbeispie l s ind z . B . die K o s t e n bei einem Be
schäftigungsgrad v o n 80 °/o: 

K 1 0 0 - 6 - 2 0 
K 8 0 — Kio 

1000 
- 7200 — 

7200 - 6 - 2 0 
1000 

\/aria tor hei rein 
proportionalen 
und rein fixen 

Kosten 

riator bei stück
weise linearer 

(.ostenkurve und 
Kostensprüngen 

Beurteilung der 
änatormethode 

= 7200 — 864 - 6 3 3 6 , — D M 

D i e H ö h e des Variators ist bei rein propor t iona len Kosten stets gleich 10 und 
bei rein f ixen K o s t e n gleich 0. Bei anderen Kostenarten, die sich aus f ixen und 
propor t iona len Te i len zusammensetzen, liegt sie zwischen 0 u n d 10. Wählt man 
eine andere Beschäftigung zur G r u n d l a g e , so ergibt sich ein anderer Wer t des 
Variators . 

W e n n die K o s t e n k u r v e gemäß A b b i l d u n g 92 a stückweise linear verläuft oder 
gemäß A b b i l d u n g 92 b Kostensprünge aufweist , gilt ein Var ia tor jeweils nur für 
einen begrenzten Beschäftigungsbereich. Für jeden Bere ich , in dem die K o s t e n 
kurve stetig verläuft, ist ein besonderer Var ia tor z u best immen und vorzugeben. 
Nicht l ineare K o s t e n k u r v e n lassen sich durch eine stückweise lineare F u n k t i o n 
approx imieren , für die in entsprechender Weise mehrere Var ia toren gelten. 
D e m n a c h läßt sich die Var ia tormethode auch bei K o s t e n k u r v e n anwenden, die 
nicht i m gesamten Beschäftigungsbereich stetig s ind . Jedoch erfordert die Be
s t i m m u n g mehrerer Variatoren zahlreiche Kostenanalysen bei unterschiedl i 
chen Beschäftigungsgraden. D a m i t nähert man sich der A u f s t e l l u n g v o n sog. 
Stufenplänen. 

E i n wesentlicher V o r t e i l der Var ia tormethode liegt in ihrer Einfachhei t . D i e 
Kosten werden lediglich bei einem Beschäftigungsgrad analysiert . Sofern sie im 
gesamten Beschäftigungsbereich linear verlaufen, kann der V a r i a t o r aus der Z u 
sammensetzung der fixen und propor t iona len Kosten bei der Pianbeschäftigung 
bestimmt werden . D i e U m r e c h n u n g auf andere Beschäftigungsgrade mit H i l f e 
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Abb. 92: Beispiele für Kostenkurven a) mit stückweise linearem Verlauf und b) mit 
Kostensprüngen 

des Variators hat aber z u r F o l g e , daß mögliche Fehler der Kostenanalyse bei der 
Planbeschäftigung auf die K o s t e n anderer Beschäftigungsgrade übertragen wer
den [ K o s i o l (Kostenrechnung) 242]. 

Unterschiedl iche Beschäftigungsgrade können bei der K o s t e n p l a n u n g auch Aufstellung von 
durch die A u f s t e l l u n g v o n Stufenplänen berücksichtigt werden . B e i diesem V e r - Stufenplänen 
fahren werden die Güterverbräuche u n d ihre K o s t e n für mehrere als realisierbar 
angesehene Beschäftigungsgrade best immt. D i e K o s t e n p l a n u n g beruht auf V e r 
brauchsstudien u n d Kostenanalysen , die für jeden der berücksichtigten Beschäf
tigungsgrade u n d für jede Kostenart durchgeführt werden . Es erfolgt eine ge
naue U n t e r s u c h u n g der Beziehungen zwischen Güterverbrauch b z w . K o s t e n 
höhe u n d Beschäftigung. M i t diesem Verfahren lassen sich sprungfixe K o s t e n , 
Veränderungen der p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n u n d nichtlineare Kostenverläufe 
eher erkennen als m i t der Var ia tormethode . Jedoch setzt die A u f s t e l l u n g v o n 
Stufenplänen umfangreichere Kostenanalysen voraus. 

Bei der Erarbe i tung v o n Stufenplänen w i r d die H ö h e der K o s t e n nicht für alle, Berücksichtigung 
sondern nur für einige Beschäftigungsgrade best immt. M a n bezieht ledigl ich Be- einzelner Beschäf 
schäftigungsgrade e i n , die unter gewöhnlichen Umständen realisiert werden tlgl4ngsgradi 
können. Vie l fach wählt man dabei Intervalle des Beschäftigungsgrades v o n 
10 % . D i e K o s t e n v o n Beschäftigungsgraden innerhalb dieses Intervalls können 
durch Interpolat ion aus den jeweiligen E c k w e r t e n ermittelt werden . Sie stellen 
aber Näherungswerte dar, w e i l ihnen keine Kostenanalysen zugrunde liegen. 

D i e F ixkosten s ind v o n den Ausprägungen der Beschäftigung unabhängig u n d Differenzierte 
können von der jeweil igen Kostenstelle nicht beeinflußt werden . Deshalb bietet Behandlung von 
sich als drittes Ver fahren eine differenzierte Behandlung v o n f ixen u n d variablen ^ c n v c l Y i a ^ 
Kosten bei der Kostenvorgabe u n d K o s t e n k o n t r o l l e an [vgl. K o s i o l ( K o s t e n 
rechnung) 245f . ] . M a n gibt die f ixen u n d die variablen Tei le der Gesamtkosten 
für jede Kostenart getrennt an. Kos tenabweichungen , die v o m Kostenstel lenlei 
ter z u verantworten s i n d , können dann nur bei den variablen K o s t e n auftreten. 
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I m Falle linearer Kostenverläufe verändern sich die variablen K o s t e n p r o p o r t i o 
nal z u r Beschäftigung. D i e variablen K o s t e n je Beschäftigungseinheit s ind hier 
konstant u n d s t immen mit den G r e n z k o s t e n überein. K e n n t man die p r o p o r t i o 
nalen Kos ten je Beschäftigungseinheit, so lassen sich die variablen K o s t e n für 
jede Beschäftigung durch M u l t i p l i k a t i o n mit dem Beschäftigungsgrad leicht be
s t immen. Be i nichtl inearen Kostenverläufen s ind die variablen Kos ten je Be
schäftigungseinheit nicht konstant u n d nicht gleich den G r e n z k o s t e n . A u s der 
Kenntnis der variablen K o s t e n oder der G r e n z k o s t e n je Beschäftigungseinheit 
bei einem best immten Beschäftigungsgrad lassen sich die variablen K o s t e n oder 
die G r e n z k o s t e n anderer Beschäftigungsgrade nicht best immen. V i e l m e h r setzt 
bei nichtl inearen Kostenverläufen eine E r m i t t l u n g der Kostenhöhe verschiede
ner Beschäftigungsgrade die Kenntnis der gesamten K o s t e n f u n k t i o n oder E i n 
zelanalysen für die betrachteten Beschäftigungsgrade voraus. 

tfhau des Kosten- D i e geplanten G e m e i n k o s t e n einer Kostenstel le werden in einem Kostenste l -
stellenplans lenplan zusammengefaßt. In diesen gehen die verschiedenen Gemeinkos tenar 

ten mit den jeweiligen Plankosten ein. Ferner w i r d die Bezugsgröße angegeben, 
mit der die Beschäftigung der Kostenstelle gemessen u n d v o n der die H ö h e der 
variablen G e m e i n k o s t e n als abhängig angesehen w i r d . Sofern die unterschiedl i 
chen Gemeinkostenarten auf verschiedene Größen z u beziehen s i n d , muß für 
jede Bezugsgröße ein eigener T e i l p l a n erstellt werden [vgl. K i l g e r (P lankosten
rechnung) 451 f f . ] . D a n n b i lden die Teilpläne zusammen den Kostenste l lenplan. 
Schließlich enthält der Kostenstel lenplan einen b z w . bei verschiedenen Bezugs 
größen mehrere Planverrechnungssätze. M a n ermittelt den Planverrechnungs
satz, indem man die gesamten G e m e i n k o s t e n der Planbeschäftigung d u r c h die 
Bezugsgröße der Planbeschäftigung div id ier t . D e r Plankostenverrechnungssatz 
gibt demnach an, welcher A n t e i l der G e m e i n k o s t e n einer Kostenstel le auf eine 
Bezugsgrößeneinheit entfällt. 

N e b e n den Plankos ten , der Planbezugsgröße u n d dem Plankostenverrech
nungssatz werden in einem Kostenstel lenplan für jede Gemeinkostenart die 
Verbrauchseinhei ten, die geplanten Verbrauchsmengen u n d die Planpreise auf
geführt. Des weiteren werden das Planjahr, die Beze ichnung sowie die N u m m e r 
der Kostenstelle u n d der verantwort l iche Kostenstellenleiter angegeben. 
Schließlich w i r d der vorgegebene Kostenstel lenplan mit dem D a t u m der A u s 
stellung u n d der Unterschr i f t des für die Kostenvorgabe V e r a n t w o r t l i c h e n ge
zeichnet [vgl . A b b i l d u n g 93]. 

D e r A u f b a u des Kostenstellenplans ist insbesondere davon abhängig, ob u n d 
nach welchem Verfahren unterschiedliche Beschäftigungsgrade berücksichtigt 
werden. Z u r Erläuterung w i r d je ein Kostenstel lenplan für die drei gekenn
zeichneten Verfahren z u r Berücksichtigung des Beschäftigungsgrades darge
stellt. D i e Kostenarten u n d die Kostenhöhe der Planbeschäftigung s t immen bei 
allen drei Beispielen überein. Vere infachend w i r d angenommen, daß die K o -
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Abb. 93: Grundaufbau von Kostenstellenplänen 

Kostenstellenplan 

Planjahr: Kostenstelle: 
Kostenstellenleiter: 

Ko 
Nr. 

stenarten 
Bezeichnung Einheit Planver

brauchsmenge 
Planpreis 

DM/Einheit 
Plankosten 

DM 

Summe: 
Planbezugsgröße: Plankostenverrechnungssatz: 

Datum: Unterschrift: 

stenarten stetig linear verlaufen und auf die Fert igungszeit bezogen werden kön
nen. L e d i g l i c h bei H i l f s - u n d Betriebsstoffen sol l i m Falle einer Beschäftigung 
über 1 0 0 % eine stärkere Verbrauchszunahme eintreten. D i e Planbezugsgröße 
beträgt 1 000 000 Fer t igungsminuten . Sie stellt die geplante Beschäftigung dar 
u n d w i r d gleich 1 0 0 % gesetzt. 

W e n n die U m r e c h n u n g der Plankosten auf andere Beschäftigungsgrade mit 
V a r i a t o r e n v o r g e n o m m e n w i r d , ist in einer zusätzlichen Spalte des Kostenstel 
lenplanes für jede Kostenart der geltende V a r i a t o r anzugeben. A u s dem K o s t e n 
stellenplan v o n A b b i l d u n g 94 erkennt m a n , daß die K o s t e n für Gehälter , U r 
laubs- u n d Feiertagslöhne, Z i n s e n , Steuern u n d Vers icherungen als fix angese
hen w e r d e n u n d ihr V a r i a t o r somit nu l l ist. Andererseits handelt es sich bei den 
K o s t e n für Hil fs löhne, S t r o m u n d Wasser in dem betrachteten Beispiel u m p r o 
port ionale Kos ten mi t einem Var ia tor v o n 10. Be i den Kos ten für H i l f s - u n d Be
triebsstoffe s ind z w e i Var ia toren anzugeben, we i l diese K o s t e n bei Uberbeschäf
t igung stärker z u n e h m e n . A u s der Summe der verschiedenen Gemeinkostenar
ten v o n D M 175 090, - u n d der Planbezugsgröße v o n 1 000 000 Fer t igungsminu
ten w i r d ein Verrechnungssatz von D M 0,175 je Fert igungsminute ermittelt . 

In e inem Stufenplan treten an die Stelle der Variatorspalte mehrere Spalten mit 
den als realisierbar angesehenen Beschäftigungsgraden. D e r in A b b i l d u n g 95 
wiedergegebene Kostenstel lenplan geht davon aus, daß Beschäftigungsgrade 
z w i s c h e n 8 0 % u n d 1 1 0 % unter üblichen Bedingungen auftreten können. Für 
jeden berücksichtigten Beschäftigungsgrad s ind getrennte Kostenanalysen 
durchzuführen. D a b e i kann sich für eine Reihe v o n Kostenarten ein linearer 
oder nichtl inearer Kostenverlauf ergeben. Insbesondere können bei Beschäfti
gungsgraden über 1 0 0 % überproportionale Steigerungen der variablen Kos ten 
auftreten, wie sie hier für den V e r b r a u c h an H i l f s - u n d Betriebsstoffen ange
n o m m e n s ind. 



Abb. 94: Beispiel für einen Kostenstellenplan mit Umrechnung der Plankosten durch Variatoren 

Kostenstellenplan 

Planjahr: 1974 
Kostenstelle. Fräsen 

Kostenstellenleiter: Müller 

Kc 

Nr. 

>stenarten 

Bezeichnung Einheit 

Planver
brauchsmenge 
bei Plan
bezugsgröße 

Planpreis 
DM/Einheit 

Plankosten 
DM Variator 

1 Gehälter Monat 12 2350- 28200- 0 
2 Hilfslöhne Std. 4000 5,045 20180- 10 
3 Sozialaufwendungen geplante Lohn- u. 

Gehaltskosten 
48380- 21,8 % 

der Planmenge 
10550- 4 

4 Urlaubs- und 
Feiertagslöhne dito 48380- 17,16% 

der Planmenge 
8300- 0 

5 Instandhaltungsmaterial kg 70 5 - 3 5 0 - 6 
6 Hilfs- und Betriebs

stoffe kg 4000 2,52 10080- bis 100% 7, darüber 8 
7 Strom kWh 23200 0,25 5800- 10 
8 Wasser m 3 2000 0.75 1500- 10 
9 Abschreibungen gebundenes 

Kapital bzw. 
Maschinenstunden 

342500- 21 % der 
Planmenge 

71800- 6 

10 Zinsen dito 342500- 4,52 % 
der Planmenge 

15500- 0 

11 Steuern Einheitswert 50000- 1 % Vermögen
steuer, Grund-
u. Gewerbekapi
talsteuer 
Hebesatz 300% 

2300- 0 

12 Versicherungen gebundenes 
Kapital 

342500- 1,537 % der 
Planmenge 

5 3 0 - 0 

Summe: 175090-
Planbezugsgröße: 1 000 000 Fertigungsminuten = 100% Plankostenverrechnungssatz: 0,175 DM/Min. 

Datum: 2. 12. 1973 Unterschrift: 



Abb. 95: Beispiel für einen mehrstufigen Kostensteilenpian 

Kostenstellenplan 

Planjahr: 1974 Kostenstelle: Fräsen 
Kostenstellenleiter: Müller 

Kostenarten Planver
brauchsmenge 
bei Plan-
bezugsgröße 

Planpreis 
DM/Einheit 

Plankosten (DM) 
bei Kapazitätsausnutzung von 

Nr. Bezeichnung Einheit 

Planver
brauchsmenge 
bei Plan-
bezugsgröße 

Planpreis 
DM/Einheit 80% 90% 100% 110% 

1 Gehälter Monat 12 2350- 28200- 28200- 28200,- 28200-
2 Hilfslöhne Std. 4000 5,045 16144- 18162- 20180,- 22198-
3 Sozialaufwendungen geplante Lohn- u. 

Gehaltskosten 
48380- 21,8% 

der Planmenge 
9706- 10128- 10550- 10972-

4 Urlaubs- und 
Feiertagslöhne 

dito 48380- 17,16% 
der Planmenge 

8300- 8300- 8300- 8300-

5 Instandhaltungsmaterial kg 70 5 - 3 0 8 - 3 2 9 - 350,- 3 7 1 -
6 Hilfs- u. Betriebsstoffe kg 4000 2,52 8669- 9374- 10080- 10886-
7 Strom kWh 23200 0,25 4640- 5220- 5800,- 6380-
8 Wasser m 3 2000 0,75 1200- 1350- 1500- 1650-
9 Abschreibungen gebundenes 

Kapital bzw. 
Maschinenstunden 

342500- 21 % der 
Planmenge 

63184- 67492- 71800- 76108-

10 Zinsen dito 342500- 4,52 % der 
Planmenge 

15500- 15500- 15500- 15500-

11 Steuern Einheitswert 50000- 1 % Vermögen
steuer, Grund-
u. Gewerbe
kapitalsteuer 
Hebesatz 300 % 

2300,- 2300- 2300- 2300-

12 Versicherungen gebundenes 
Kapital 

342500- 1,537 % der 
Planmenge 

5 3 0 - 5 3 0 - 5 3 0 - 5 3 0 -

Summe: 158681 - 166885- 175090- 183395-
Planbezugsgröße: 1000 000 Fertigungsminuten = 100% Plankostenverrechnungssatz: 0,175 DM/Min. 

Datum: 2. 12. 1973 Unterschrift: 
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Kostenstellenplan 
fei differenzierter 
Behandlung von 

en und variablen 
Kosten 

B e trieb sabrech-
•mgsbogen in der 
Plankostenrech
nung auf Voll

kostenbasis 

Schließlich können die Plankosten i m Kostenstel lenplan in fixe und variable 
Tei le aufgespalten sein. Sofern es sich bei allen variablen Kosten u m p r o p o r t i o 
nale handelt , genügt ihre Angabe bei einem Beschäftigungsgrad. D i e Spalte 
Plankosten i m Kostenstel lenplan ist dann in zwei Spalten gegliedert, in welchen 
fixe b z w . variable Kos ten je Kostenart eingetragen s i n d . D e r Plankostenver-
rechnungssatz bezieht sich bei diesem Verfahren lediglich auf die proport ionalen 
K o s t e n . M i t i h m lassen sich die gesamten proport ionalen K o s t e n für jede Be
schäftigung errechnen. Ver laufen die K o s t e n k u r v e n dagegen stückweise linear 
oder nichtl inear , lassen sich aus den variablen Kosten oder den G r e n z k o s t e n der 
Planbeschäftigung die Kos ten anderer Beschäftigungsgrade nicht best immen, so 
daß die Einführung mehrerer Spalten für verschiedene Beschäftigungsgrade er
forder l ich w i r d [vgl. A b b i l d u n g 96]. 

A u s den Kostenstellenplänen sämtlicher H a u p t - , N e b e n - und H i l f s k o s t e n -
stellen läßt sich ein Betriebsabrechnungsbogen b i lden . Dieser vermittelt einen 
Überbl ick über die geplanten G e m e i n k o s t e n der U n t e r n e h m u n g und ihre A u f 
tei lung auf Kostenstel len. D i e B e s t i m m u n g der Plankosten je Kostenstelle be
ruht bei den meisten Kostenarten nicht auf einer Ver te i lung der insgesamt für die 
U n t e r n e h m u n g anfallenden K o s t e n . V i e l m e h r setzt die P lanung an dem V e r 
brauch der einzelnen Kostenstellen an. D i e geplante H ö h e einer G e m e i n k o s t e n 
art für die U n t e r n e h m u n g ergibt sich aus der Summe der Plankosten je Kos ten
stelle. L e d i g l i c h bei Kostenarten, die v o n den Kostenstel len nicht beeinflußt 
werden können, w i r d die P lanung durch eine Ver te i lung der insgesamt entste
henden Kosten auf Kostenstellen v o r g e n o m m e n , W e n n in dem Betriebsabrech
nungsbogen auch die geplanten E i n z e l k o s t e n aufgeführt werden , gibt er einen 
U b e r b l i c k über die geplanten Gesamtkosten der Planungsperiode. A u f der Basis 
des geplanten innerbetrieblichen Leistungsaustausches läßt sich eine U m l a g e der 
Plankosten v o n Vorkostenste l len auf Endkostenste l len durchführen, so daß 
Planzuschlagssätze für die K a l k u l a t i o n ermittelt werden können. D e r Betriebs
abrechnungsbogen mit Plankosten stellt in der Standardkostenrechnung die 
Grundlage für die Abweichungsanalyse dar. E r bildet eine Basis der Wirtschaft 
l i chkei tskontro l le . Ferner ist der Betriebsabrechnungsbogen mit Plankosten 
Grundlage für die Erste l lung von Planerfolgsrechnungen und Plankalkula t io 
nen. In der Prognosekostenrechnung ermöglicht er die A n a l y s e von Di f ferenzen 
zwischen vorausgesagten und realisierten Kosten u n d damit die Uberprüfung 
der Kostenprognose . 

e) Planerfolgsrechnung und Plankalkulation 

D i e Kostenträgerrechnung läßt sich auch in Systemen der Plankostenrech
nung als Kostenträgerzeit- und Kostenträgerstückrechnung durchführen. Im 
formalen A u f b a u s t immen Planper iodenrechnungen u n d Plankalkula t ionen mit 



Abb. 96: Beispiel für einen Kostenstellenplan mit Aufspaltung in fixe und variable Kosten 

Kostenstellenplan 

Planjahr: 1974 Kostenstelle: Fräsen 
Kostenstellenleiter: Müller 

Kostenarten 
Planver
brauchsmenge 

Planpreis 
DM/Einheit 

Plankosten (DM) 
bei Kapazitätsausnutzung von 

Nr. Bezeichnung Einheit 
bei Plan
bezugsgröße 

Planpreis 
DM/Einheit 

fix variabel Nr. Bezeichnung Einheit 
bei Plan
bezugsgröße 

Planpreis 
DM/Einheit 100% 110% 

1 Gehälter Monat 12 2350,- 28200-
2 Hilfslöhne Std. 4000- 5,045 20180- 22198-
3 Sozialaufwendungen geplante Lohn- u. 

Gehaltskosten 
48380- 21,8% 

der Planmenge 
6330- 4220- 4642-

4 Urlaubs- und 
Feiertagslöhne 

dito 48380- 17.16% 
der Planmenge 

8300-

5 Instandhaltungsmaterial kg 70 5 - 140- 210.- 2 3 1 -
6 Hilfs- u. Betriebsstoffe kg 4000 2,52 3024- 7056,- 7862-
7 Strom kWh 23200 0.25 5800- 6380-
8 Wasser m 3 2000 0,75 1500- 1650-
9 Abschreibungen gebundenes 

Kapital bzw. 
Maschinenstunden 

342500- 21 % der 
Planmenge 

28720- 43080- 47388-

10 Zinsen dito 342500- 4,52 % 
der Planmenge 

15500-

11 Steuern Einheitswert 50000- 1 % Vermögen
steuer. Grund-
u. Gewerbekapital
steuer 
Hebesatz 300% 

2300-

12 Versicherungen gebundenes 
Kapital 

342500- 1.537% der 
Planmenge 

530-

Summe. 93044- 82046- 90351 -

Planbezugsgröße: 1 000 000 Fertigungsminuten = 100 0 / o Plankostenverrechnungssatz der var. Kosten: 0,082 DM Min. 
Datum: 2. 12. 1973 Unterschrift: 
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Planerfolgsrech
nung nach dem 
Gesamtkosten-

)der dem Umsatz
kostenverfahren 

Plane rjolgsrech -
iung als Standard

oder Prognose
rechnung 

Verwendung von 
Plankalkulationen 

den entsprechenden Istkostenrechnungen überein. Jedoch geben die enthalte
nen Zahlen geplante K o s t e n (und Erlöse) als Prognose- oder Standardkosten 
(und -erlöse) wieder . D a b e i werden i m R a h m e n der V o l l k o s t e n r e c h n u n g die ge
samten Plankosten einer Planungsperiode den Kostenträgern zugerechnet. 

D u r c h die E i n b e z i e h u n g der geplanten Periodeneriöse kann die Kostenträ
gerzeitrechnung z u einer Planerfolgsrechnung ausgebaut werden [vgl . K i lger 
(Plankostenrechnung) 624ff . ] . D i e Planerfolgsrechnung läßt sich grundsätzlich 
nach dem Gesamtkostenverfahren oder nach dem Umsatzkostenverfahren auf
bauen [vgl . S. 188ff . ] . Vie l fach w i r d sich das Umsatzkostenverfahren als 
zweckmäßiger erweisen, we i l die meisten Gemeinkostenarten nicht global für 
die gesamte U n t e r n e h m u n g , sondern für jede Kostenstelle geplant werden . D e r 
V o r t e i l , daß die H ö h e der G e m e i n k o s t e n für die gesamte U n t e r n e h m u n g durch 
die Kostenerfassung vor l iegt , ist in der Plankostenrechnung nicht gegeben. Z u 
dem ist das Gesamtkostenverfahren bei Bestandsänderungen nicht ohne eine 
K a l k u l a t i o n der Z w i s c h e n - und E n d p r o d u k t e durchführbar. Für eine Planer
folgsrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren müssen Plankalkulat ionen der 
E n d p r o d u k t e vor l iegen. Ferner ist eine P l a n u n g der Absatzmengen und A b s a t z 
preise n o t w e n d i g . 

D i e Planerfolgsrechnung kann als Standarderfolgsrechnung oder als P r o g n o 
seerfolgsrechnung k o n z i p i e r t werden. Diese Rechnungstypen sind auf unter
schiedliche Rechnungsziele ausgerichtet. A l s Standardrechnung kann die P l a n 
erfolgsrechnung der Er fo lgskontro l l e u n d dem innerbetrieblichen Zeitvergleich 
dienen. Dagegen ist sie als Prognoserechnung auf die P lanung des U n t e r n e h 
mungsprozesses u n d die A b s t i m m u n g mit den anderen Teilplänen der U n t e r 
nehmung ausgerichtet. Beide T y p e n der Planerfolgsrechnung unterscheiden 
sich auch in bezug auf den A n s a t z der P lankosten u n d der Planerlöse. In der 
Standarderfolgsrechnung beruhen die P lankosten meist auf wirtschaftl ichsten 
Güterverbräuchen u n d auf Festpreisen. D i e geplanten Absatzgüter sind eben
falls mit Festpreisen z u bewerten. H i e r d u r c h w i r d die Vergleichbarkei t mit den 
Er fo lgen anderer Per ioden erheblich verbessert. Eine Standardisierung der A b 
satzmengen erscheint nur dann zweckmäßig, w e n n die vorgegebenen A b s a t z 
mengen Zielgrößen für den Vertr iebsbereich darstellen. Somit ist auch in der 
Standarderfolgsrechnung v o m erwarteten Güterabsatz auszugehen. Bei der 
Prognoseerfolgsrechnung sind stets die erwarteten Güterverbräuche und E i n 
satzgüterpreise sowie die erwarteten Absatzmengen und Absatzpreise einzuset
zen . 

A l s Kostenträgerstückrechnung werden in Systemen der Plankostenrechnung 
Plankalkula t ionen erstellt. In diesen werden die Kos ten je Kostenträgereinheit 
best immt, die in einer künftigen Abrechnungsper iode entstehen werden. D e n 
V o r k a l k u l a t i o n e n können N a c h k a l k u l a t i o n e n gegenübergestellt werden, w e l 
che die tatsächlich angefallenen K o s t e n je Kostenträgereinheit ermitteln. A u s 



Systeme der Vrollkostenrechnung 273 

den A b w e i c h u n g e n zwischen V o r - u n d N a c h k a l k u l a t i o n lassen sich Schlüsse 
über die Zuverlässigkeit u n d Genauigkei t der Prognose oder die Wir t schaf t l i ch 
keit der P r o d u k t e r z e u g u n g ziehen. 

P lanka lkula t ionen können als Prognose- oder als Standardrechnungen k o n z i 
piert werden . In U n t e r n e h m u n g e n , die keine ausgebaute Plankostenrechnung 
besitzen, ist es in der Regel üblich, P lanka lkula t ionen ( V o r k a l k u l a t i o n e n , A n g e 
botskalkulat ionen) auf der Basis normalis ierter Istkosten z u erstellen. Derart ige 
N o r m a l k a l k u l a t i o n e n beruhen auf der A n n a h m e , daß durchschnit t l iche oder 
bereinigte Istkosten vergangener Per ioden auch i n der Z u k u n f t anfallen werden. 
I m Gegensatz z u Standard- u n d Prognosekalkula t ionen werden bei N o r m a l k a l 
kulat ionen die Kosteneinflußgrößen u n d ihre kostengünstigsten b z w . z u erwar
tenden Ausprägungen nicht analysiert. W i r d die N o r m a l k a l k u l a t i o n als Z u 
schlagsrechnung durchgeführt, beruhen die Gemeinkostenzuschläge nicht auf 
einer P l a n u n g der K o s t e n je Kostenstel le . Sie werden aus der Istkostenrechnung 
vergangener Per ioden abgeleitet. Daher können N o r m a l k a l k u l a t i o n e n als V o r 
läufer der P l a n k a l k u l a t i o n e n angesehen werden . Be i P lanka lkula t ionen w i r d je
doch eine echte P l a n u n g der Kostenbeträge v o r g e n o m m e n . 

Für die K a l k u l a t i o n der Stückkosten lassen sich in der Plankostenrechnung 
alle Kalkulat ionsverfahren verwenden [vgl . S. 193ff . ] . In ihrer formalen Struk
tur und in ihrer A n w e n d b a r k e i t gleichen sich P lanka lkula t ionen u n d Istkalkula
t ionen. D i e Unterschiede bestehen im Kostenansatz u n d damit i m materiellen 
Inhalt der K a l k u l a t i o n . D i e enthaltenen Kostenzahlen müssen bei N o r m a l k a l 
kulat ionen d u r c h eine N o r m a l i s i e r u n g v o n Istkosten vergangener P e r i o d e n , bei 
Prognosekalkula t ionen d u r c h eine Voraussage der erwarteten Istkosten und bei 
Standardkalkulat ionen durch eine Bewer tung v o n wirtschaft l ichsten Güterver-
bräuchen mi t Festpreisen bestimmt werden . 

Sofern eine A n a l y s e und Planung der Gemeinkos ten je Kostenstelle und der 
E i n z e l k o s t e n v o r g e n o m m e n w i r d , kann die P l a n k a l k u l a t i o n auf den Ergebnis
sen der Kostenarten- und Kostenstel lenplanrechnung aufbauen. Grundlage der 
P l a n k a l k u l a t i o n bei Standard- und Prognoserechnung sind die geplanten E i n 
zelkosten je Kostenträgereinheit. Es ist deshalb z u ermitte ln, welche E i n z e l k o 
stenarten in welcher H ö h e durch eine Kostenträgereinheit verursacht werden. 
W e n n die L o h n e i n z e l k o s t e n in der Plankostenrechnung je Kostenstelle geplant 
werden , verrechnet man sie hä*ufig nicht als E i n z e l k o s t e n , sondern als Fer t i 
gungsgemeinkosten [ M e l l e r o w i c z (Planung) 192; K i l g e r (Plankostenrechnung) 
580]. Bei Durchführung einer Zuschlagsrechnung ergeben sich die Zuschlags
sätze für G e m e i n k o s t e n aus den Kostenstellenplänen und dem Betriebsabrech
nungsbogen der P lankosten . D i e geplanten G e m e i n k o s t e n je Kostenträgerein
heit werden mit H i l f e der Bezugsgrößen den geplanten E inze lkos ten zugeschla
gen, welche in der Kostenstel lenrechnung z u r P lanung der G e m e i n k o s t e n her
angezogen w o r d e n s i n d . D a in Systemen der Plankostenrechnung umfangreiche 
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Kostenanalysen v o r g e n o m m e n werden müssen, zeichnen sich Standard- u n d 
Prognosekalkulat ionen in der Regel durch mehr und genauere Bezugsgrößen 
aus als K a l k u l a t i o n e n in Systemen der Istkostenrechnung [Ki lger (Plankosten
rechnung) 581 f f . ] . A u f g r u n d der Kostenanalysen läßt sich in Systemen der 
Plankostenrechnung zusätzlich eine genauere Z u r e c h n u n g der realisierten Ist
kosten auf die Kostenträgereinheiten vo l lz iehen . D i e Ergebnisse der Kostenana
lysen werden nicht nur für V o r k a l k u l a t i o n e n , sondern auch für N a c h k a l k u l a 
tionen ausgewertet. 

Besondere Probleme der P l a n k a l k u l a t i o n treten bei der K a l k u l a t i o n neuer 
P r o d u k t e auf. D i e U n t e r n e h m u n g k a n n bei ihnen lediglich i n begrenztem Maße 
auf Erfahrungen i n der Fer t igung zurückgreifen. Deshalb muß sich die P lanung 
auf Musterfer t igungen u n d Probeläufe sowie Ergebnisse externer Insti tutionen 
stützen. Vie l fach ist es üblich, die H ö h e der Stückkosten auftragsweise z u pla
nen, da eine Reihe v o n G e m e i n k o s t e n v o n Auftragsumfang u n d A u f t r a g s z u 
sammensetzung abhängig ist. 

Das verfolgte Rechnungsz ie l ist maßgebend dafür, ob eine P l a n k a l k u l a t i o n als 
Standard- oder als Prognoserechnung konzip ier t w i r d . E i n e Standardkalkula
t ion ist insbesondere für die K o s t e n - u n d Er fo lgskontro l le der P r o d u k t e geeig
net. A u s ihr w i r d ers icht l ich, i n w i e w e i t bei einzelnen P r o d u k t e n durch eine 
wirtschaftl iche Fer t igung K o s t e n eingespart werden können. Für die P r e i s p o l i 
tik vermittelt die S tandardkalkula t ion auch Informationen darüber, ob sich 
Preisnachlässe d u r c h eine wirtschaft l ichere Herste l lung auffangen lassen. Dage
gen sind für preispoli t ische Z w e c k e v o r allem Prognosekalkula t ionen v o n Be
deutung. W e n n z . B . bei allen P r o d u k t e n als Absatzpreise mindestens die p r o 
gnostizierten Selbstkosten auf Vol lkostenbas is erzielt we rde n , ist z u erwarten, 
daß die U n t e r n e h m u n g in der Planungsperiode keinen V e r l u s t erleidet. 

3. Kostenkontrolle und Abweichungsanalyse auf Vollkostenbasis 
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a) Bedeutung und Inhalt der Kostenkontrolle 

D i e K o s t e n k o n t r o l l e erfüllt i n der Prognosekostenrechnung u n d in der Stan
dardkostenrechnung unterschiedliche A u f g a b e n . In der Prognosekostenrech
nung dient die Gegenüberstellung v o n P l a n - und Istkosten der E r k e n n u n g v o n 
Prognosefehlern. H i e r d u r c h läßt sich eine Verbesserung der Kos tenprognosen 
erreichen. Hingegen sollen in der Standardkostenrechnung d u r c h die K o s t e n 
kontro l le unwirtschaft l iche Güterverbräuche festgestellt u n d eine Verbesserung 
der Wirtschaf t l ichkei t erzielt w e r d e n . N e b e n der E r m i t t l u n g v o n K o s t e n a b w e i 
chungen verfolgt die K o s t e n k o n t r o l l e auch die Analyse ihrer U r s a c h e n . D a die 
Standardkostenrechnung auf eine möglichst wirtschaftl iche Steuerung des U n 
ternehmungsprozesses ausgerichtet ist, hat die K o s t e n k o n t r o l l e i n ihr eine be-
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sonders große Bedeutung. Im M i t t e l p u n k t steht hier die kostenmäßige K o n 
trol le der Kostenstel len. Jedoch kann i n der Sta^idardkostenrechnung ebenso 
wie i n der Prognosekostenrechnung auch eine K o s t e n k o n t r o l l e der Kostenarten 
u n d der Kostenträger durchgeführt w e r d e n . D i e E r k e n n u n g u n d Ausschal tung 
exogener Einflüsse wie Preisänderungen auf die Kostenhöhe kann als G e g e n 
stand einer K o s t e n k o n t r o l l e in der Kostenar tenrechnung angesehen werden . 
D u r c h die K o s t e n k o n t r o l l e und Abweichungsana lyse in der Kostenträgerrech
n u n g lassen sich vor allem Informationen für die P r o g r a m m - u n d die Pre ispol i t ik 
g e w i n n e n . 

Grundsätzl ich k a n n eine K o n t r o l l e der K o s t e n als Ze i tverg le i ch , So l l - I s t -Ver -
gleich oder Betriebsvergleich erfolgen [vgl . S. 68 f f . ] . In Plankostenrechnungen 
w i r d ein So l l - I s t -Verg le i ch durchgeführt, i n d e m man Plankosten den tatsächlich 
realisierten Istkosten gegenüberstellt. D a b e i unterscheidet m a n zwischen einem 
vollständigen (geschlossenen) und einem teilweisen (partiellen) So l l - I s t -Ver -
gleich [ K i l g e r (Plankostenrechnung) 505]. D e r geschlossene Sol l - Is t -Vergle ich 
umfaßt alle Kos tenar ten , während in einem partiel len So l l - I s t -Verg le ich ledig
lich die v o n den Kostenstellenleitern beeinflußbaren Kostenarten einbezogen 
w e r d e n . 

V o r a u s s e t z u n g der Kos tenkontro l l e ist die Vergle ichbarkei t der ermittelten 
P l a n - u n d Istkosten. D i e Kostenzahlen müssen sich auf dieselben Kostenarten, 
Kostenste l len oder Kostenträger beziehen, w o b e i die K o s t e n z u r e c h n u n g nach 
gleichen P r i n z i p i e n vorgenommen w e r d e n m u ß . D i e verschiedenen Kostene in
f lußgrößen müssen in gleichem U m f a n g berücksichtigt sein. W e n n z . B . in der 
Standardkostenrechnung bei den Plankosten Preiseinflüsse durch Festpreise 
ausgeschaltet w e r d e n , müssen zur E r m i t t l u n g der vergleichbaren Istkosten die
selben Festpreise angesetzt werden. E ine aussagefähige K o s t e n k o n t r o l l e ver
langt ferner die U b e r e i n s t i m m u n g der Planungs- u n d Kontro l lbere i che . A u s 
Vereinfachungsgründen werden die Istkosten manchmal für größere A b r e c h 
nungsbezirke erfaßt, als sie der K o s t e n p l a n u n g z u g r u n d e liegen. D a m i t gehen 
Möglichkeiten der E r k e n n u n g und A n a l y s e v o n Abweichungsursachen verlo
ren. Deshalb ist es zweckmäßiger, die A b r e c h n u n g s b e z i r k e bei der Erfassung 
v o n Istkosten ebenso tief zu gliedern wie bei der K o s t e n p l a n u n g [Ki lger (Plan
kostenrechnung) 505ff . ; M e l l e r o w i c z (Planung) 245f . ] . 

A n die K o n t r o l l e der Kosten s ind mehrere A n f o r d e r u n g e n z u stellen. Sie 
sollte möglichst schnell nach Abschluß der Planungsper iode erfolgen, u m P r o 
gnosefehler oder Unwir t schaf t l i chke i ten früh erkennen u n d Verbesserungen 
einleiten z u können . Des weiteren müssen möglichst alle Ursachen der K o s t e n 
abweichungen herausgefunden w e r d e n . D i e V e r a n t w o r t l i c h k e i t für fehlerhafte 
Prognosen oder unwirtschaft l iche Güterverb rauche läßt sich nur dann Personen 
z u o r d n e n , w e n n die verschiedenen U r s a c h e n u n d ihre W i r k u n g e n präzise be
st immt w e r d e n . A u f die Abweichungsanalyse müssen Anpassungsmaßnahmen 
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fo lgen, die z u r Verbesserung künftiger Prognosen b z w . z u r Senkung künftiger 
K o s t e n führen. Wei te r können die Kostenabweichungen in der Standardkosten
rechnung m i t einem Prämiensystem gekoppelt werden . D a n n erhalten die K o 
stenstellenleiter b z w . die in den Kostenstel len tätigen Personen Prämien vergü
tet, w e n n sie die vorgegebenen K o s t e n möglichst genau erreichen oder unter
schreiten. D a m i t k a n n der A n r e i z z u r V e r w i r k l i c h u n g der Kostenvorgabe u n d 
z u r Kosteneinsparung erhöht werden . Schließlich sollte die Zie lvors te l lung ei
ner wirtschaft l ichen K o s t e n k o n t r o l l e verfolgt w e r d e n . 

basen der Kosten- A u f g r u n d der erwähnten A n f o r d e r u n g e n vo l lz ieht sich die Kos tenkontro l l e 
hontrolle m mehreren Schri t ten. N a c h d e m die geplanten K o s t e n vorgegeben und die reali

sierten K o s t e n ermittelt s i n d , besteht der erste Schritt i n der Gegenüberstellung 
v o n P l a n - u n d Istkosten z u r E r m i t t l u n g der Kostenabweichungen. In einem 
zweiten Schritt werden die A b w e i c h u n g e n analysiert . H i e r b e i s ind die Ursachen 
der Kostenabweichungen festzustellen u n d in der Standardkostenrechnung die 
nicht v o n den Kostenstel lenleitern z u verantwortenden A b w e i c h u n g e n z u e l i 
minieren . D a n n werden in einem drit ten Schritt die Kostenabweichungen mit 
den für sie verantwort l i chen Personen durchgesprochen. M a n sucht herauszu
f inden , welche Gründe für die A b w e i c h u n g e n maßgebend waren. Schließlich 
sind i n einem vierten Schritt i n Prognose- u n d Standardkostenrechnung A n p a s 
sungsmaßnahmen e inzule i ten, die z u einer Verbesserung der Prognose b z w . der 
Wir tschaf t l i chkei t führen. 

b) Ermittlung der Abweichungsarten 

E i n e n wesentl ichen Bestandteil der K o s t e n k o n t r o l l e bildet die A n a l y s e der 
Abweichungsursachen u n d ihrer A u s w i r k u n g e n auf die Kostenhöhe. Sofern 
keine Planungsfehler oder Planungsungenauigkeiten vorl iegen, sind A b w e i 
chungen zwischen geplanten u n d realisierten Kos ten darauf zurückzuführen, 
daß die v e r w i r k l i c h t e n Ausprägungen v o n Kosteneinflußgrößen nicht mit den 
bei der P l a n u n g zugrunde gelegten übereinstimmen. A l s Ursache v o n K o s t e n -

Änderungen von abweichungen sind demnach Änderungen v o n Kosteneinflußgrößen anzusehen. 
Kosteneinflußgro- \n c\tx Abweichungsanalyse sucht man herauszuf inden, welche Kosteneinfluß-

ßen als Abwci- g r ö ß e n \ n ( j e r P lanungsperiode anders als geplant ausgeprägt waren u n d in w e l -
cjungsnrsai en c j i e m T j m f a r i g die einzelne Änderung eine Kos tenabweichung z u r Folge gehabt 

hat. Ferner ist z u untersuchen, welche Tatbestände u n d welche Personen für 
diese Änderungen verantwort l i ch s ind . Änderungen i n den Ausprägungen v o n 
Kosteneinflußgrößen können durch unternehmungsexterne Einflüsse, d u r c h 
Entscheidungen der Unternehmungs le i tung u n d untergeordneter Instanzen, 
d u r c h Entscheidungen des jeweiligen Kostenstellenleiters u n d durch das V e r h a l 
ten der i n einer Kostenstelle tätigen Personen hervorgerufen werden . D i e E r 
kennung der Ursachen v o n Kostenabweichungen u n d der verantwort l ichen P e r -
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sonen ist eine Vorausse tzung für die E i n l e i t u n g v o n Maßnahmen z u r Verbesse
rung der künftigen Prognosen b z w . der künftigen Wir tschaf t l i chkei t . 

A b w e i c h u n g e n zwischen geplanten und realisierten K o s t e n können s o w o h l 
bei E i n z e l - w i e bei G e m e i n k o s t e n auftreten. In der Plankostenrechnung unter
scheidet m a n mehrere Abweichungsar ten . D a b e i k a n n es sich einerseits u m 
Preisabweichungen u n d andererseits u m Mengenabweichungen handeln . Preis
abweichungen ergeben sich aus der D i f f e r e n z zwischen den erwarteten Preisen 
in der Prognosekostenrechnung b z w . den angesetzten Festpreisen i n der Stan
dardkostenrechnung u n d den realisierten Istpreisen. Ihre Ursache s ind Preisän
derungen am M a r k t . A l s Mengenabweichungen bezeichnet man die Kostenab
weichungen, welche auf Di f ferenzen zwischen den geplanten (erwarteten b z w . 
wirtschaftl ichsten) u n d den tatsächlichen Verbrauchsmengen beruhen. N a c h 
den U r s a c h e n der Kostenabweichungen lassen sich noch weitere A b w e i c h u n g s 
arten charakterisieren. D i e Z a h l möglicher Abweichungsar ten hängt v o n der 
Z a h l der w i r k s a m e n und berücksichtigten Kosteneinflußgrößen ab. 

Z u r K e n n z e i c h n u n g der wichtigsten Abweichungsar ten werden die Einsatz
güterpreise mi t q , die Verbrauchsmengen der Güter mit r u n d die A u s b r i n 
gungsgütermengen mit x bezeichnet. D i e Ausbr ingungsmenge x w i r d v o r allem 
dann als M a ß der Beschäftigung verwendet , w e n n in einer Kostenstelle ledigl ich 
eine P r o d u k t a r t gefertigt w i r d . Geplante G r ö ß e n werden mit dem Index p und 
realisierte G r ö ß e n m i t dem Index i versehen. D e m n a c h bedeuten: 

Geplante Größen Realisierte Größen 

Einsatzgüterpreise Planpreise: q p Istpreise: q¡ 

Verbrauchsmengen Planverbrauchs
mengen: rp 

Istverbrauchs
mengen: r¡ 

Ausbringungsmengen Planausbringungs
mengen: x p 

Istausbringungs
mengen: x¡ 

D i e Pre isabweichung ist wei thin durch unternehmungsexterne Einflüsse be
dingt . In der Prognosekostenrechnung vermittelt sie Informat ionen über die 
Genauigke i t der Preisvoraussagen und den U m f a n g nicht erwarteter Preisände
rungen auf dem M a r k t . D i e Preisabweichung besitzt somit in der Prognoseko
stenrechnung eine Bedeutung für die Er fo lgsp lanung u n d E r f o l g s k o n t r o l l e . D a 
gegen ist der Informationsgehalt von Preisabweichungen in der Standardkosten
rechnung gering, w e i l die Planpreise auf einen best immten Z e i t p u n k t bezogene 
Festpreise darstellen. Be i dieser F o r m der P lankostenrechnung lassen sich aqs 
Preisabweichungen keine Schlüsse für Steuerungsmaßnahmen z iehen. Deshalb 
dient in ihr die E r m i t t l u n g v o n Preisabweichungen ledigl ich d a z u , diese A b w e i -
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chungsart vor der eigentlichen Abweichungsanalyse z u e l iminieren. D u r c h diese 
Maßnahme w i r d ein einheitl icher Maßstab für die Verrechnung der verschiede
nen Kostengüter festgelegt. A l s Pre isabweichung bezeichnet man in Prognose-
und Standardkostenrechnung üblicherweise die Di f fe renz zwischen den z u 
Planpreisen (erwarteten Preisen b z w . Festpreisen) und den z u Istpreisen bewer
teten realisierten Verbrauchsmengen: 

P r e i s a b w e i c h u n g : {q{ — q,,) . r, = A q . r. 
Es ist auch möglich, z u r D e f i n i t i o n der Pre i sabweichung die geplanten 

Verbrauchsmengen r p heranzuziehen [ v g l . S. 287 f . ] . 
D i e am häufigsten verwendeten Mengenabweichungen lassen sich an einer 

l inearen K o s t e n f u n k t i o n verdeut l i chen, die aus f ixen u n d p r o p o r t i o n a l e n 
Bestandtei len zusammengesetzt ist. Diese K o s t e n f u n k t i o n k a n n sich z . B . 
auf eine Gemeinkostenar t in einer best immten Kostenstel le beziehen. D a b e i 
w i r d unterstellt , daß die Verbrauchsmengen z u Festpreisen bewertet u n d 
Preisabweichungen somit ausgeschaltet s i n d . D i e Beschäft igung w i r d d u r c h 
die Ausbr ingungsmenge x an ( Z w i s c h e n - oder E n d - ) P r o d u k t e n gemessen. 
Sofern die erstellte P r o d u k t m e n g e ke in geeignetes M a ß der Beschäft igung 
bi ldet , w i r d meist die Fert igungszeit als M a ß verwendet . Für die K e n n 
zeichnung verschiedener A b w e i c h u n g s a r t e n ist die W a h l der Planbeschäf t i 
gung v o n Bedeutung. Bei einer S tandardkostenrechnung w i r d die O p t i m a l 
beschäftigung oder eine Normalbeschäft igung als Planbeschäft igung ge
wählt . In Prognosekostenrechnungen bi ldet der erwartete Beschäft igungs
grad die Planbeschäft igung. D u r c h einen V e r g l e i c h der K o s t e n der Istbe
schäftigung mit den K o s t e n der Planbeschäft igung (und ggf. zusätzlich m i t 
den K o s t e n der Optimalbeschäft igung) erhält man mehrere A b w e i c h u n g s 
arten [ v g l . K o s i o l (Kostenabweichungen) 911 f f . ] . 
Abb. 97: Abweichungsanalyse bei linearer Kostenfunktion 
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D i e folgende K e n n z e i c h n u n g v o n A b w e i c h u n g s a r t e n ist auf eine Gegen
überstellung der K o s t e n bei P l a n - und Istbeschäftigung beschränkt. Es w i r d 
die Optimalbeschäft igung als Planbeschäft igung zugrunde gelegt. D i e in 
A b b i l d u n g 97 wiedergegebene K o s t e n f u n k t i o n 

K - 2000 + 40 x 

setzt sich aus F i x k o s t e n v o n D M 2 0 0 0 , — u n d p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n je 
Stück v o n D M 4 0 , — zusammen. D i e Kapazi tätsgrenze liege bei einer 
A u s b r i n g u n g v o n x = 100 u n d stelle die Planbeschäft igung dar . In die
sem F a l l betragen die geplanten Gesamtkosten bei Planbeschäft igung 
(-— 1 0 0 % ) D M 6000 ,—. In der P lanungsper iode sei eine tatsächliche Be
schäftigung v o n x = 75 realisiert w o r d e n . Somi t beträgt der Istbeschäft i 
gungsgrad 75 % . Für diese Istbeschäftigung ergibt die angenommene K o 
stenfunkt ion einen Gesamtkostenbetrag v o n D M 5000,—. Häuf ig unter
scheidet m a n b e g r i f f l i c h zwischen den geplanten Gesamtkosten bei P l a n 
beschäftigung, die als »Plankosten« bezeichnet werden , u n d den geplanten "Plankosten« 
Gesamtkosten bei Istbeschäftigung, die »Sollkosten« genannt werden . In »Sollkosten« 
dem betrachteten Beispie l sollen die tatsächlich entstandenen Istkosten bei 
der Istbeschäftigung v o n x = 75 D M 6 5 0 0 , — betragen. 

D i e geplanten Gesamtkosten der Planbeschäft igung (»Plankosten«) w e r 
den in der V o l l k o s t e n r e c h n u n g propor t iona l i s i e r t , indem m a n sie d u r c h die 
Planbeschäftigung d i v i d i e r t . M u l t i p l i z i e r t m a n den sich ergebenden Betrag 
je Beschäftigungseinheit mi t dem jeweil igen Beschäft igungsgrad, so erhält 
man »verrechnete P lankosten« . D i e H ö h e der verrechneten P lankos ten ••Verrechnete Plan 
w i r d durch die V e r b i n d u n g s l i n i e zwischen dem N u l l p u n k t u n d den geplan- kosten« 
ten Gesamtkosten der Planbeschäft igung (Gerade O B , , in A b b i l d u n g 97) 
wiedergegeben. Be i jedem Beschäftigungsgrad setzen sich die verrechneten 
P lankosten aus den p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n u n d den N u t z k o s t e n zusammen. 

F ixkos ten setzen sich aus N u t z - und Leerkosten zusammen. N u t z k o - Nur/kosten 
sten stellen den p r o p o r t i o n a l e n A n t e i l an den F i x k o s t e n dar , welcher dem 
Verhältnis zwischen dem jeweil igen Beschäftigungsgrad u n d der P l a n b e 
schäftigung entspricht . G r a p h i s c h werden die N u t z k o s t e n durch die V e r 
bindungsgerade zwischen dem N u l l p u n k t u n d dem F i x k o s t e n p u n k t F<, bei 
Planbeschäft igung abgebildet (Gerade O F „ in A b b i l d u n g 97). D i e D i f f e 
renz zwischen F i x k o s t e n u n d N u t z k o s t e n sind die Leerkosten. Be i E r r e i - Leerkosten 
chen der Planbeschäft igung sind die gesamten F i x k o s t e n N u t z k o s t e n , es 
entstehen hier keine Leerkosten. D a m i t w i r d z u m A u s d r u c k gebracht, daß 
die gesamte K a p a z i t ä t genutzt ist. Dagegen s ind bei einem Beschäftigungs
grad v o n n u l l die gesamten F ixkos ten als Leerkosten anzusehen, w e i l ke in 
Kapazitätsantei l genutzt ist. Leerkosten können daher als M a ß der U n t e r 
beschäftigung angesehen werden . D i e A u f t e i l u n g der F i x k o s t e n in N u t z -
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u n d Leerkosten ist eine re in verrechnungstechnische M a ß n a h m e . D a in den 
verrechneten P l a n k o s t e n n u r die N u t z k o s t e n enthalten s i n d , gibt die D i f f e 
renz zwischen den geplanten Gesamtkosten u n d den verrechneten P l a n k o 
sten für jeden Beschäftigungsgrad die Leerkosten an u n d mißt die K a p a z i 
tätsausnutzung. D i e verrechneten P l a n k o s t e n lassen sich demnach auf f o l 
gende Weise e r m i t t e l n : 

Istbeschäftigung Verrechnete P l a n k o s t e n = P l a n k o s t e n 
Planbeschäft igung 

= Geplante Gesamtkosten bei Istbeschäft i 
gung — Leerkosten 

= N u t z k o s t e n bei Istbeschäftigung + P r o p o r 
t ionale K o s t e n bei Istbeschäftigung 

Für das betrachtete Be ispie l erhält m a n die folgenden Kostenbeträge bei 
P l a n - u n d bei Istbeschäft igung: 

Planbeschäft igung Istbeschäftigung 
(x = 100) (x = 75) 
D M D M 
6 0 0 0 , — (»Plankosten«) 5 0 0 0 , — (»Sol lkosten«) G e p l a n t e Gesamtkosten 

F i x k o s t e n 2 0 0 0 , — 

P r o p o r t i o n a l e K o s t e n 4 0 0 0 , — 

N u t z k o s t e n 2 0 0 0 , — 

Leerkosten 0 , — 

Verrechnete P l a n k o s t e n 6 0 0 0 , — 

Istkosten — 

2 000 — 

3 000 — 

1 500 — 

500 — 

4 500 — 

6 5 0 0 , — 

A n A r t e n v o n Mengenabweichungen unterscheidet m a n in der P l a n k o 
stenrechnung die Beschäftigungsabweichung u n d die V e r b r a u c h s a b w e i -

chäftigungsab- chung. D i e Beschäftigungsabweichung entspricht den Leerkosten der Istbe-
•zvcichung schäftigung u n d w i r d als M a ß für die nicht genutzte K a p a z i t ä t interpre

tiert . Sie ist gleich der D i f f e r e n z zwischen den »Sollkosten« (geplanten G e 
samtkosten bei Istbeschäftigung) und den verrechneten P lankos ten bei Ist
beschäftigung ( A b s t a n d Bj — Oy b z w . F ' 0 — F'j in A b b i l d u n g 97). D a die 
Kostenstel lenlei ter in der Rege l keinen oder nur geringen E inf luß auf die 
Beschäftigung ihrer Kostenstel le b z w . ihres Kostenbereichs besitzen, s ind sie 
für das Ausmaß der nicht genutzten K a p a z i t ä t u n d die Leerkosten n icht 
v e r a n t w o r t l i c h . Desha lb s ind Beschäftigungsabweichungen z u e l iminieren , 
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bevor m a n die v o n den Kostenstel lenle i tern z u vertretenden K o s t e n a b w e i 
chungen ermi t te ln k a n n . D i e D i f f e r e n z zwischen den Istkosten u n d den 
»Sollkosten« ergibt die V e r b r a u c h s a b w e i c h u n g ( A b s t a n d C — Bj in A b b i l - Verbraucbsabwei-
d u n g 97). Sofern keine P lanungsfehler vor l iegen u n d keine V a r i a t i o n e n chung 
sonstiger Kosteneinf lußgrößen aufgetreten s i n d , ist die V e r b r a u c h s a b w e i 
c h u n g d u r c h das V e r h a l t e n der in einer Kostenstel le tätigen Personen v e r u r 
sacht. Deshalb w i r d sie üblicherweise als diejenige A b w e i c h u n g ausgewie
sen, die v o m Kostenstel lenlei ter z u vertreten ist. In dem betrachteten B e i 
spiel erhält m a n die Beschäft igungs- u n d V e r b r a u c h s a b w e i c h u n g w i e f o l g t : 

Beschäft igungs
a b w e i c h u n g 

V e r b r a u c h s 
a b w e i c h u n g 

= G e p l a n t e G e 
samtkosten bei 
Istbeschäftigung 
(»Sol lkosten«) 
= 5 000 — 

= Istkosten 

= 6 500 — 

— Verrechnete 
P lankos ten bei 
Istbeschäft i 
gung 

— 4 5 0 0 , — 

— G e p l a n t e G e 
samtkosten bei 
Istbeschäftigung 
(»Sol lkosten«) 

— 5 000 — 

= Leerkosten bei 
Istbeschäftigung 

= 5 0 0 , — 

= 1 500 — 

Budgetbezogene 
Plan/Ist-Abwei
chung 

Gesamte M e n 
genabweichung = Beschäf t i - 4- V e r b r a u c h s -

gungsabwei- abweichung 
chung 

= 500 — + 1 5 0 0 , — = 2 0 0 0 , — 

Wei tere A b w e i c h u n g s a r t e n lassen sich d u r c h einen V e r g l e i c h der K o s t e n 
beträge bei Istbeschäftigung mi t den Kostenbeträgen bei anderen Beschäf t i 
gungsgraden best immen. D a b e i ist v o r a l lem ein V e r g l e i c h m i t den K o s t e n 
bei Planbeschäft igung aussagefähig. D i e D i f f e r e n z zwischen den geplanten 
Gesamtkosten bei Planbeschäft igung u n d bei Istbeschäftigung k a n n als 
budgetbezogene P l a n / I s t - A b w e i c h u n g bezeichnet werden ( A b s t a n d B,,' — B, 
in A b b i l d u n g 97). Sie stellt die Veränderung der geplanten Gesamtkosten 
dar , die d u r c h eine V a r i a t i o n des Beschäftigungsgrades hervorgerufen w i r d . 
Diese A b w e i c h u n g beruht auf einer Änderung der p r o p o r t i o n a l e n Kos ten 
bei var i i e r te r Beschäftigung, während die Beschäftigungsabweichung die nicht 
genutzten F i x k o s t e n angibt . D i e H ö h e der budgetbezogenen P l a n / I s t - A b 
weichung ist i m betrachteten Be i sp ie l : 
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Budgetbezogene — Geplante Gesamt- — G e p l a n t e Gesamt-
P l a n / I s t - A b w e i c h u n g kosten bei P l a n - kosten bei Ist

beschäftigung beschäftigung 
(»Plankosten«) (»Sol lkosten«) 

- 6 000 — — 5 000 — = 1 000 — 

Berücksichtigt m a n neben der Optimalbeschäft igung eine N o r m a l b e 
beschäftigung, so lassen sich zusätzliche A b w e i c h u n g s a r t e n durch einen 
V e r g l e i c h der Kostenbeträge bei Ist-, N o r m a l - u n d Optimalbeschäft igung 
kennzeichnen [ v g l . K o s i o l (Kostenabweichungen) 910 f f . ] . N a c h der Z a h l 
berücksichtigter A b w e i c h u n g s a r t e n erhält m a n verschiedene M e t h o d e n der 
Abweichungsana lyse . 

bwcicbitngsarten In amerikanischen V e r f a h r e n der Abweichungsana lyse w i r d in der Regel 
et iertigungszeit die Fert igungszeit t als Maßstab der Beschäft igung verwendet . Ferner w i r d 

I A/f P -1 B 

a 5 ap c er e- berücksichtigt, daß die hergestellte M e n g e v o n der Fert igungszeit u n d von 
sc idjtigitng im ^ Intensität abhängig ist. [edoch geht man d a v o n aus, daß die K o s t e n -

oerucksicbtignng # . . . . 
der Intensität höhe a l le in v o n der Fert igungszeit und nicht v o n der Intensität beeinflußt 

w i r d . N i m m t m a n eine propor t iona le Bez iehung zwischen der A u s b r i n 
gungsmenge x u n d den Arbei tseinhei ten b der eingesetzten Arbei tskräf te 
oder M a s c h i n e n an, so gi l t die Bez iehung, wobei a der P r o d u k t i o n s 
k o e f f i z i e n t ist [ v g l . K i l g e r ( P r o d u k t i o n s - u n d Kostentheorie) 6 5 ] : 

b 
x = — 

a 

E i n e Arbei tse inhei t b , bei der es sich z . B . u m einen Arbe i t sgang handeln 
k a n n , ist gleich dem P r o d u k t aus der Intensität d der A r b e i t s k r a f t b z w . 
Masch ine u n d der Fert igungszeit t : 

b = d - t 

Z w i s c h e n der Ausbringungsmenge x, der Intensität d und der Fert igungs
zeit t besteht somit der Z u s a m m e n h a n g : 

d - t 
x = 

a. 

W e n n m i t einer Arbei tse inhei t eine P r o d u k t e i n h e i t erzeugt w i r d , ist 
der F a k t o r a gleich eins. In diesem F a l l g i l t : 

x = d • t 

E ine bestimmte Ausbringungsmenge x k a n n demnach d u r c h unterschied
liche K o m b i n a t i o n e n v o n Intensität u n d Fert igungszeit erzeugt werden . Für 
eine bestimmte Fert igungszeit t, die als M a ß der Beschäftigung verwendet 
w i r d , k a n n nur bei gegebener Intensität d die Z a h l der hergestellten P r o 
dukte x ermittel t werden . N e b e n der P lanfer t igungsze i t t„ für die opt imale , 
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normale oder erwartete Beschäftigung w i r d eine Standardintensität d s v o r 
gegeben. D i e Ausbringungsmenge x ( ) bei der Planbeschäft igung t 0 ist somit : 

x 0 = t 0 • d s 

Bei einer Standardintensität d s v o n 0,5 P r o d u k t e n je Zei te inhei t werden 
bei einer Optimalbeschäft igung v o n t„ = 200 Stunden x ( ) = 100 P r o d u k t 
einheiten hergestellt. W e n n die realisierte Ausbr ingungsmenge entsprechend 
d e m vor igen Beispie l x\ = 75 P r o d u k t e i n h e i t e n beträgt, ist bei einer S tan
dardintensität d s v o n 0,5 die erforderl iche S tandardfer t igungszei t t s = 
150 Stunden. D i e tatsächliche Fert igungszeit sei jedoch t; = 175 S tunden, 
so daß sich für die realisierte Intensität 

di 
75 

175 
= - « 0,43 

7 

P r o d u k t e i n h e i t e n je Stunde ergeben. D u r c h einen V e r g l e i c h der Kostenbe
träge bei der Standardfer t igungszei t v o n 150 Stunden u n d der Is t fer t i 
gungszeit v o n 175 Stunden erhält m a n mehrere A b w e i c h u n g s a r t e n . 

A n A b b i l d u n g 98 lassen sich folgende Abweichungsar ten kennze ichnen : 

A b w e i c h u n g s a r t E r m i t t l u n g d e r A b w e i c h u n g S t r e c k e in 

A b b i l d u n g 9 8 

K o s t e n b e t r a g 

D M 

S p e n d i n g ( B u d g e t ) 

V a r i a n c e 

( V e r b r a u c h s a b w e i c h u n g ) 

I s t k o s t e n 

- g e p l a n t e G e s a m t k o s t e n 

d e r I s t f e r t i g u n g s z e i t 

C - B i 

6500, 5500 - = 1000 -

V a r i a b l e E f f i c i e n c y 

V a r i a n c e 

G e p l a n t e G e s a m t k o s t e n 

b e i I s t f e r t i g u n g s z e i t 

- g e p l a n t e G e s a m t k o s t e n 

b e i S t a n d a r d f e r t i g u n g s z e i t 

B i - B s ' 5500 - - 5000 - = 5 0 0 -

( Id le) C a p a c i t y 

V a r i a n c e 

( B e s c h a f t i g u n g s -

a b w e i c h u n g ) 

G e p l a n t e G e s a m t k o s t e n 

b e i I s t f e r t i g u n g s z e i t 

- v e r r e c h n e t e P l a n k o s t e n 

b e i I s t f e r t i g u n g s z e i t 

B j - O i 5500, 5250 - - 2 5 0 -

T o t a l E f f i c i e n c y 

V a r i a n c e 

V e r r e c h n e t e P l a n k o s t e n 

b e i I s t f e r t i g u n g s z e i t 

- v e r r e c h n e t e P l a n k o s t e n 

b e i S t a n d a r d f e r t i g u n g s z e i t 

Oi-Os* 5250,- - 4500,- - 750 -

D i e Spending (Budget) Variance entspricht der Verbrauchsabweichung und 
die (Idle) Capac i ty Variance der Beschäftigungsabweichung. D i e A b w e i c h u n g 
der Intensität v o n der vorgegebenen Standardintensität hat eine Verlängerung 
(oder Verkürzung) der Fertigungszeit gegenüber der Standardfertigungszeit z u r 
Fo lge . H i e r a u f s ind die Variable Ef f ic iency Variance und die T o t a l Ef f ic iency 
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Variance zurückzuführen. Sie geben den Einfluß dieser durch die Intensitätsän
derung bedingten Ze i tabweichung auf die Änderung der propor t iona len (Var ia 
ble Ef f ic iency Variance) u n d der N u t z k o s t e n (Total Ef f i c iency Variance) an [vgl. 
dazu auch K o s i o l (Kostenabweichungen) 91 i f f . ] . 

Abb. 98: Abweichungsanalyse bei von der Fertigungszeit abhängiger Kostenfunktion 
und Berücksichtigung der Intensität 

N e b e n diesen wichtigsten Abweichungsar ten können i n der Plankostenrech
nung spezielle Kostenabweichungen ermittelt werden. Sie beziehen sich auf w e i 
tere Kosteneinflußgrößen, deren Änderungen Di f fe renzen zwischen P l a n - und 
Istkosten verursachen. Sofern die Änderungen dieser Kosteneinflußgrößen 
nicht v o m Kostenstellenleiter hervorgerufen werden , müssen die speziellen K o 
stenabweichungen el iminiert werden , u m diejenige A b w e i c h u n g z u erhalten, die 
er z u verantworten hat. Z u den speziellen Kostenabweichungen gehören insbe
sondere Intensitätsabweichungen, Losgrößenabweichungen, Kos tenabwei 
chungen durch außerplanmäßige Auftragszusammensetzung und Verfahrens
abweichungen [vgl . K i l g e r (Plankostenrechnung) 532ff . ] . N a c h den U n t e r s u 
chungen der P r o d u k t i o n s - und Kostentheor ie ist v o r allem der Verbrauch an Be
triebsstoffen auch v o n den technischen Eigenschaften der M a s c h i n e n u n d der In 
tensität abhängig [Gutenberg ( P r o d u k t i o n ) 314ff . ] . Häufig bestehen zwischen 
dem Verbrauch an Betriebsstoffen u n d der Intensität nichtlineare Beziehungen. 
D i e sich für diese Güterarten ergebenden K o s t e n f u n k t i o n e n bei isolierter V a r i a 
t ion der Intensität verlaufen dann ebenfalls nichtl inear. Z u r exakten Erfassung 
von Intensitätsabweichungen müßten bei der P lanung demnach nichtlineare 
oder approximierte stückweise lineare K o s t e n f u n k t i o n e n zugrunde gelegt wer
den [vgl. S. 251]. D i e B e s t i m m u n g derartiger K o s t e n f u n k t i o n e n u n d der Intensi
tätsabweichungen ist sehr k o m p l i z i e r t u n d meist aufwendig . D a h e r w i r d diese 
A b w e i c h u n g s a r t in der Praxis nur wenig berücksichtigt. 
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D u r c h die L o s - oder Seriengröße werden insbesondere die Rüstkosten an M a - Losgrößenabzcei-
schinen beeinflußt. Je mehr P r o d u k t e in einem L o s auf einer Maschine ohne chung 
Umrüstung gefertigt werden, desto geringer s ind die gesamten Rüstkosten einer 
Abrechnungsper iode u n d die Rüstkosten je Ausbr ingungse inhei t . D i e Losgröße 
w i r d üblicherweise v o n der Fert igungs- oder Arbe i t svorbere i tung festgelegt u n d 
ist nicht v o m Kostenstellenleiter z u verantworten . Bei der P lanung geht man v o n 
einem bestimmten Verhältnis zwischen den Rüstzeiten u n d den Bearbeitungs
zeiten der Aufträge aus. Var ia t ionen der Losgrößen führen z u einer Änderung 
dieses Verhältnisses und der gesamten Rüstkosten einer Per iode . Z u r E r m i t t l u n g 
der Kos tenabweichungen , die durch geänderte Losgrößen verursacht werden, 
ist es n o t w e n d i g , bei der Kostenplanung s o w o h l die Rüstzeiten als auch die Be
arbeitungszeiten als Bezugsgrößen z u verwenden. W e r d e n die v o n den Rüstzei
ten u n d die v o n den Bearbeitungszeiten abhängigen K o s t e n getrennt geplant u n d 
die entsprechenden Istkosten getrennt erfaßt, so lassen sich Losgrößenabwei
chungen als D i f f e r e n z zwischen den rüstzeitabhängigen K o s t e n der geplanten 
u n d der realisierten Losgrößen ermitte ln . Veränderte Losgrößen führen z u einer 
abweichenden Auf t ragszusammensetzung. Deshalb kann neben der Losgrö- Kostcnabzveicbu) 
ßenabweichung eine Kostenabweichung d u r c h außerplanmäßige A u f t r a g s z u - durch außerplan 
sammensetzung eintreten. Sie ist gleich der D i f f e r e n z zwischen den K o s t e n der 
Planrüstzeiten bei planmäßigen Losgrößen für die tatsächliche u n d für die ge
plante Auftragszusammensetzung. M a n erhält sie, indem man die tatsächliche 
u n d die geplante Bearbeitungszeit aller Aufträge mit dem geplanten d u r c h 
schnit t l ichen Verhältnis zwischen Rüst- u n d Bearbeitungszeit mul t ip l iz ie r t u n d 
für die sich ergebende Rüstzeitdifferenz die Kostenhöhe bestimmt [vgl . Käfer 
(Standardkostenrechnung) 400ff . ; K i l g e r (Plankostenrechnung) 534ff . ] . 

V ie l fach können innerbetriebliche Aufträge auf verschiedenen Masch inen be- Yerfahrensabzcei 
arbeitet w e r d e n , die gleiche oder ähnliche Arbeitsgänge ausführen. Diese M a - ehung 
schinen können unterschiedliche technische Eigenschaften und ein unterschied
liches A l t e r besitzen. Beispielswiese kann ein Schleifvorgang, bei dem keine en
gen Toleranzen einzuhalten s ind , s o w o h l auf einer älteren Maschine mit mitt le
rem Genauigkei tsgrad als auch auf einer neuen Masch ine , die mit sehr hoher 
Präzision arbeitet, vo l lzogen werden. In der Standardkostenrechnung w i r d bei 
der P lanung die kostengünstigste Maschinenbelegung vorgegeben. Jeder A u f 
trag soll auf der Masch ine bearbeitet werden , bei welcher unter E inha l tung der 
Qualitätsbedingungen die Stückkosten am günstigsten s ind . D u r c h Terminän
derungen, Planungsfehler oder Störungen kann die tatsächliche Maschinenbele
gung von der geplanten abweichen und höhere K o s t e n verursachen. Diese K o 
stenabweichungen stellen Verfahrens- oder Arbei tsablaufabweichungen dar. 
D i e Gegenüberstellung der geplanten Gesamtkosten der geplanten M a s c h i n e n 
belegung u n d der realisierten Maschinenbelegung ergibt die Verfahrensabwei
chungen. Sie sind in der Regel von der Fert igungsvorberei tung und nicht v o m 
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Kostenstellenleiter z u vertreten. M a n zieht sie auch z u r Terminüberwachung 
heran. 

Weitere spezielle Kostenabweichungen können M i s c h u n g s a b w e i c h u n g e n , 
Leistungs- oder Ausbeuteabweichungen sowie A b w e i c h u n g e n infolge außer
planmäßiger Bedienungsrelat ionen sein. Mischungsabweichungen beruhen auf 
Änderungen in der qualitativen oder quantitativen Zusammensetzung des M a t e 
rialeinsatzes. Leistungs- oder Ausbeuteabweichungen können auftreten, w e n n 
als Bezugsgrößen der K o s t e n p l a n u n g Maschinenze i ten verwendet werden u n d 
die tatsächliche Ausbr ingungsmenge je Maschinenzei te inhei t v o n der geplanten 
abweicht. Beispielsweise kann der Ausschuß produkt ionsbedingt z u n e h m e n . 
D a n n ist der Ausbeutegrad je Maschinenzei te inhei t geringer als geplant. K o 
stenabweichungen infolge außerplanmäßiger Bedienungssysteme werden aus 
dem Verhältnis zwischen Fert igungszeiten v o n M a s c h i n e n und Arbeitskräften 
abgeleitet. Sofern beide A r t e n v o n Fert igungszeiten als Bezugsgrößen der P l a 
nung herangezogen werden , geht man bei der P l a n u n g von einem best immten 
Verhältnis zwischen diesen Zei ten aus. Das tatsächlich realisierte Verhältnis 
kann sich v o m geplanten unterscheiden. H i e r d u r c h ergibt sich eine Kos tenab
weichung infolge außerplanmäßiger Bedienungssysteme. Mögliche Ursachen 
einer Veränderung der Rela t ion zwischen M a s c h i n e n - und Arbei terze i t s ind au
ßerplanmäßige Bedienungsverhältnisse an den M a s c h i n e n und eine außerplan
mäßige Auftragszusammensetzung [vgl. K i l g e r (Plankostenrechnung) 537ff . ] . 

c) Abweichungsanalyse bei mehrvariabligen Kostenfunktionen 

D i e K e n n z e i c h n u n g der gebräuchlichsten A b w e i c h u n g s a r t e n macht deut
l i c h , daß eine Reihe verschiedener E in f lußgrößen für die Kostenhöhe u n d 
die Kos tenabweichungen best immend sein k a n n . Deshalb ist es bei exakter 
K o s t e n p l a n u n g n o t w e n d i g , alle w i c h t i g e n Kosteneinf lußgrößen z u berück
sichtigen u n d v o n mehrdimensionalen (mehrvar iab l igen) K o s t e n f u n k t i o n e n 
auszugehen [Schwei tzer /Küpper (Produkt ions theor ie ) 29, 38 f f . , 173 ff . u n d 
213 f . ] . E i n e verursachungsgemäße A u f s p a l t u n g der G e s a m t a b w e i c h u n g in 
Te i labweichungen , welche auf die Änderungen der verschiedenen K o s t e n 
einflußgrößen zurückzuführen s ind, setzt die K e n n t n i s mehrdimensionaler 
K o s t e n f u n k t i o n e n voraus. D a b e i ist wesent l i ch , ob die verschiedenen K o 
steneinflußgrößen auf die H ö h e der K o s t e n unabhängig voneinander e in -

ehrdimensionale w i r k e n . D a s ist der F a l l , wenn sich die Gesamtkosten aus Tei lbeträgen 
stenfunktion mit a d d i t i v zusammensetzen u n d für die H ö h e eines jeden Tei lbetrags nur eine 

Kosteneinf lußgröße maßgebend ist. Z u m Beispie l können sich die K o s t e n 
der Fer t igung eines Loses in einer Kostenste l le aus rüstzeitabhängigen K o 
sten K r u n d bearbeitungszeitabhängigen K o s t e n K a zusammensetzen. A l s 
Kosteneinf lußgrößen werden die Z e i t d a u e r t r der Umrüstung und die Z e i t -

egenseitig itnab 
ingigen liinflHß-

großen 
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dauer t a der Bearbei tung des gesamten Loses angesehen (die Bearbeitungs
zeit sol l p r o p o r t i o n a l v o n der Ausbr ingungsmenge abhängen) . D a n n gi l t die 
zweid imens iona le (zweivar iab l ige ) K o s t e n f u n k t i o n : 

K = K r + K ; l = f (t r) + g (t a) 

E i n e A b w e i c h u n g der realisierten v o n den geplanten K o s t e n des Loses 
läßt sich bei dieser F o r m einer a d d i t i v e n Verknüpfung der Kostenbeträge 
eindeutig i n T e i l a b w e i c h u n g e n aufspal ten , die d u r c h geänderte Rüstzeiten 
b z w . geänderte Bearbeitungszeiten verursacht s ind. W e n n der Index i rea l i 
sierte u n d der Index p geplante Größen angibt , erhält m a n für die A b 
w e i c h u n g : 

A K = Ks — K p ( K r j K r p ) + ( K a i K a p ) 

[f (t r i) — f ( t r p ) ] + [ g ( t a i ) - g ( t a p ) ] 

Besteht zwischen dem E i n f l u ß verschiedener Kostenbestimmungsgrößen 
eine andere A r t der Verknüpfung oder s ind diese Größen gegenseitig ab
hängig, so ist keine verursachungsgemäße A u f s p a l t u n g der G e s a m t a b w e i 
chung möglich. Es läßt sich n icht angeben, welcher Te i lbe t rag der Gesamt
abweichung d u r c h die jeweil ige Änderung einer Kosteneinf lußgröße v e r u r 
sacht w o r d e n ist. 

Dieser Tatbestand k a n n a m einfachsten an der P r e i s a b w e i c h u n g verdeut
l icht w e r d e n . Z u r E r m i t t l u n g der Pre i sabweichung soll die G e s a m t a b w e i 
chung i n eine Pre is - u n d eine M e n g e n a b w e i c h u n g aufgespalten werden . U r 
sache der Pre i sabweichung s ind Änderungen der Beschaffungspreise, wäh
rend die Mengenabweichungen d u r c h Beschäftigungsänderungen, u n w i r t 
schaft l iche Güterverbräuche u n d dergleichen hervorgerufen sein können. 
Diese Einf lußgrößen der M e n g e n a b w e i c h u n g sollen nicht e x p l i z i t berück
sichtigt w e r d e n . Bezeichnet m a n den Beschaffungspreis eines betr iebl ichen 
Einsatzgutes m i t q u n d seine E insatzmenge m i t r, so gi l t die K o s t e n f u n k 
t i o n : 

K = q . r 

D i e Kosteneinf lußgröße Beschaffungspreis ist m i t dem Gütermengenver
brauch , der v o n mehreren E inf lußgrößen abhängig ist, m u l t i p l i k a t i v ver 
knüpft . A l s A b w e i c h u n g der betrachteten K o s t e n a r t erhält m a n : 

Eindeutige Aujspc 
tu ngs möglich k eit 
der Gesamtabwei 
chung 

M eh rdimensiona l 
Kostenfunktion m 
gemeinsam wirksi 
men Einflußgrößt 

A u Ispaltu ngsmög-
lichkeiten der Ge 
sa m ta bw eich u ng 
Preis- und Meng( 
ab weichung 

A K = K i — K p = qj . r5 — q p . r p 

Ferner gelten folgende B e z i e h u n g e n : 

qi = q P + A q 
rj = r p + A r 
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S o m i t k a n n m a n für die K o s t e n a b w e i c h u n g schreiben [ v g l . K i l g e r ( P l a n 
kostenrechnung) 1 5 2 ] : 

A K - ( q p + A q ) . ( r p + A r ) - q p . r p 

= q p . r p + A q . r p + q,, . A r + A q . A r — q p . r p 

= A q . r p + q p . A r + A q . A r 

Dieser Z u s a m m e n h a n g ist i n A b b i l d u n g 99 graphisch wiedergegeben. 

Abb. 99: Preis- und Mengenabweichungen 1. und 2. Grades 

9 

P r e i s a b w e i c h u n g 1. Grades 
* q . r p 

Abweichung 
2. Grades ^ q ^ r 

P l a n k o s t e n 
Mengenabweichung 
1« Grades 

0 rp 

D i e G e s a m t a b w e i c h u n g setzt sich aus drei Tei lbeträgen z u s a m m e n : 

(1) Pre i sabweichung = P r e i s d i f f e r e n z X Planmenge 
1. Grades A q . r p 

(2) M e n g e n a b w e i c h u n g = P l a n p r e i s X M e n g e n d i f f e r e n z 
1. Grades q p . A r 

(3) A b w e i c h u n g = P r e i s d i f f e r e n z X M e n g e n d i f f e r e n z 
2. Grades A q . A r 

Während die beiden A b w e i c h u n g e n 1. Grades led ig l i ch d u r c h Preis- b z w . 
Mengenänderungen verursacht s i n d , ergibt sich die A b w e i c h u n g 2. Grades 
aus der Pre is - wie aus der M e n g e n d i f f e r e n z . Sie läßt sich nicht verursa
chungsgemäß in eine Pre is - u n d eine M e n g e n a b w e i c h u n g aufte i len . In der 
P r a x i s w i r d die A b w e i c h u n g 2. Grades meist der Pre i sabweichung zuge
rechnet. Dieses V o r g e h e n ist v o r a l l e m in der Standardkostenrechnung 
üblich, in der geplante u n d realisierte Verbrauchsmengen mi t Festpreisen 
bewertet w e r d e n . 

D i e Bedeutung mehrdimensionaler K o s t e n f u n k t i o n e n , bei denen keine 
a d d i t i v e Verknüpfung des Einflusses verschiedener Kostenbestimmungsgrö
ßen vor l iegt , läßt sich auch a m Beispie l v o n Intensitätsabweichungen cha
rakteris ieren. Es sol l d a v o n ausgegangen werden , daß für den V e r b r a u c h 
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eines Betriebsstoffes w i e S t r o m in einer Kostenstel le l ed ig l i ch die F e r t i 
gungszeit t u n d die Intensität d der M a s c h i n e maßgebend seien. D i e Z a h l 
der eingesetzten M a s c h i n e n u n d sonstige mögliche Einf lußgrößen sollen 
konstant sein. Bewertet m a n den Güterverbrauch m i t Festpreisen, so sol l die 
i n A b b i l d u n g 100 wiedergegebene K o s t e n f u n k t i o n K = K ( t , d) gelten. Ihr 
l iegt die H y p o t h e s e zugrunde , daß sich der S t r o m v e r b r a u c h bei isolierter 
V a r i a t i o n der Fert igungszeit t l inear u n d bei isolierter V a r i a t i o n der Inten
sität überlinear verändert . D i e K o s t e n f u n k t i o n stellt eine H y p e r f l ä c h e i m 
R ä u m e dr i t ter O r d n u n g dar . 

Aufspaltungsmög-
lichkeiten der Ge-
samtabweichung in 
Fertigungszeit- und 
I ntensitätsabwei-
chunv 

Abb. 100: Beispiel einer mehrdimensionalen Kostenfunktion mit gemeinsam wirksa
men Kosteneinflußgrößen 

D i e P la nko s t en K p sollen beispielsweise bei einer P lanfer t igungsze i t 
t p = 40 Stunden u n d einer Planintensität d p = 0,5 Stück je Stunde 
D M 8 0 0 0 , — betragen. Für die tatsächliche Intensität dj = 0,45 Stück seien 
Istkosten v o n K s = D M 8 5 0 0 , — entstanden. A u c h in diesem Beispie l können 
A b w e i c h u n g e n 1. Grades für die Änderung der Fert igungszeit tj — t p = 
2 S tunden bei einer Planintensität v o n 0,5 Stück je Stunde u n d die Ände
rung der Intensität dj — d p = — 0,05 bei einer P lanfer t igungsze i t v o n 
40 Stunden ermittel t w e r d e n . Jedoch ist eine verursachungsgemäße A u f 
spal tung der A b w e i c h u n g 2. Grades u n d d a m i t der G e s a m t a b w e i c h u n g in 
eine Fert igungszei t - u n d eine Intensitätsabweichung nicht durchführbar . 

Für die Z w e c k e der K o s t e n k o n t r o l l e w i r d eine E r m i t t l u n g v o n T e i l a b 
weichungen auch bei gemeinsam w i r k s a m e n Kosteneinf lußgrößen als not
w e n d i g angesehen. H i e r z u können das V e r f a h r e n der a l ternat iven oder das 
V e r f a h r e n der k u m u l a t i v e n Abweichungsana lyse herangezogen werden . 
Diese V e r f a h r e n ermöglichen aber led ig l i ch eine verrechnungsmäßige u n d 
keine verursachungsgemäße Erfassung der T e i l a b w e i c h u n g e n [ v g l . K i l g e r 

Verfahren der Er
mittlung von Teil
abweichungen bei 
mehrdimensionale 
Kostenfunktionen 
mit gemeinsam 
wirksamen Ein
flußgrößen 
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(Plankostenrechnung) 155 f f . ] . Bei der a l ternat iven A b w e i c h u n g s a n a l y s e 
w i r d die einer Kosteneinf lußgröße zuzuordnende A b w e i c h u n g best immt, 
indem m a n nur die betrachtete E inf lußgröße m i t der geplanten Ausprägung 
u n d alle anderen E inf lußgrößen m i t den tatsächlichen Ausprägungen a n 
setzt. S o l l z . B . die Intensitätsabweichung ermittel t werden , so s ind v o n den 
Istkosten die K o s t e n z u subtrahieren, die bei Planintensität entstehen, w e n n 
die Ausprägungen der anderen Kosteneinf lußgrößen den realisierten Ausprä
gungen entsprechen. Beispielsweise gelte eine K o s t e n f u n k t i o n , nach welcher 
die Kostenhöhe einer K o s t e n a r t i n einer Kostenstel le v o n d e m Beschaf
fungspreis q, der Fert igungszei t t, der Intensität d u n d der Z a h l eingesetz
ter M a s c h i n e n m abhängig is t : 

K = f (q, t, d , m) 

N a c h der a l ternat iven A b w e i c h u n g s a n a l y s e erhält m a n d a n n folgende 
T e i l a b w e i c h u n g e n : 

A K i = f (q b tj, dj, mO — f (q p , t b dj, mj ) 
A K 2 = f (qi, tj, dj, mj) — f (q,-, t p , dj, mj) 
A K 3 = f (qi, t b dj , mj) — f (q b t i 5 d,„ m-x) 
A K 4 = f (q b t b dj , mO — f (q b t b d„ m p ) 

Kumulative 
Abweichungs

analyse 

D i e Summe der T e i l a b w e i c h u n g e n ist bei diesem V e r f a h r e n größer als die 
Gesamtabweichung, da die A b w e i c h u n g e n 2. Grades mehr fach e r f a ß t wer 
den. Ferner ist es i n der P r a x i s n u r schwer anwendbar . 

D i e N a c h t e i l e des a l ternat iven Ver fahrens werden bei der k u m u l a t i v e n 
Abweichungsana lyse vermieden . Be i diesem V e r f a h r e n legt m a n eine R e i 
henfolge fest, i n der die T e i l a b w e i c h u n g e n ermittel t werden . D a b e i ordnet 
man die A b w e i c h u n g e n 2. G r a d e s immer den zuerst ermit te l ten A b w e i 
chungen z u [ K i l g e r (Plankostenrechnung) 157] . M a n vertei l t die Gesamt
abweichung nach einem Z u o r d n u n g s p r i n z i p auf die w i r k s a m e n Verände
rungen der Kosteneinf lußgrößen. Für das angeführte Beispiel ergeben sich 
bei k u m u l a t i v e r A b w e i c h u n g s a n a l y s e folgende T e i l a b w e i c h u n g e n : 

A K , = f (qi, tj, d i , m i ) — f ( q P , t i , d b m i ) 
A K, = f (q,„ t i , d i , mO — f (qP> t P , d|, 

A K : , == f (q,.» t , „ d i , nii) — f ( q P , tp, d , „ ITli) 

A K | =- f (qn, t,„ dp - f (qp, tp, d , „ m„) 

D i e Gesamtabweichung ist hier gleich der Summe der T e i l a b w e i c h u n g e n . In 
der Praxis ist es üblich, zuerst Beschaffungspreis- u n d L o h n a b w e i c h u n g e n so
wie Beschäftigungsabweichungen zu ermitteln und z u e l iminieren, bevor die 
Verbrauchsabweichung berechnet w i r d . D i e Reihenfolge für die E r m i t t l u n g der 
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T e i l a b w e i c h u n g e n w i r d so festgelegt, daß die v o m Kostenstellenleiter z u ver
antwortenden A b w e i c h u n g s a r t e n zuletzt best immt werden . 

d) Kontrolle der Einzel- und der Gemeinkosten 

D i e K o n t r o l l e der E inze lkos ten erstreckt s ich auf Preisabweichungen u n d 
M e n g e n a b w e i c h u n g e n . Z u den Pre isabweichungen gehören A b w e i c h u n g e n der 
Beschaffungspreise v o n den Planpreisen bei Mater ia l i en sowie L o h n a b w e i c h u n 
gen. D i e Erfassung der Preisabweichungen bei M a t e r i a l kann entweder beim 
Z u g a n g oder b e i m V e r b r a u c h erfolgen. In der Praxis erfaßt man diese A b w e i 
chungen üblicherweise be im Mater ia lzugang. M a n bildet ein Preisdifferenzbe
s tandskonto . Dieses K o n t o n i m m t entsprechend A b b i l d u n g 101 einerseits die 
G e g e n b u c h u n g e n des z u Istpreisen bewerteten Mater ia lzugangs auf den Liefe
rantenkonten (10 500,-) u n d andererseits die G e g e n b u c h u n g des Mater ia lbe
standskontos (10 000,-) auf. A u f dem Mater ia lbestandskonto werden die Z u 
gänge u n d die einzelnen Materialverbräuche z u Planpreisen bewertet. D e r Saldo 
des Preisdif ferenzbestandskontos (500,-) ergibt die Preisabweichung bei den 
Mater ia le inze lkos ten . M i t i h m läßt sich ein Preisdi f ferenzprozentsatz des M a t e -
rialzueanes ermit te ln . 

Erfassung der 
Preisabweicbunge) 
bei Material 

Abb. 101: Beispiel der Ermittlung von Preisabweichungen beim Materialeingang 

Lieferantenkonto Prei sdifferenzbestandskonto Material bestandskonto 

EB 10 500,- Ha te r ia l - 10 500,-
Z u g a n g 

10 500,- 10 500,-

Mater ia l - 10 500,- Hater ia l - 10 000,- Hate r ia l - 10 000,- Verbrauch I 3 000,-
zugang zugang zugang Verbrauch II <. 000,-

(Planpreis (Planpreisi Verbrauch III 2 000,-
Prei s- EB 1 000,-
abweichung 500,-

10 500,- 10 500,- 10 000,- 10 000,-

D i e auf den Mater ia lverbrauch einer A b r e c h n u n g s p e r i o d e entfallenden Preis
abweichungen können am Periodenende als Mater ia le inze lkosten auf die herge
stellten H a l b - u n d Fertigerzeugnisse verteilt w e r d e n . Im Falle einer Erfassung 
der Pre isabweichungen des Materials beim V e r b r a u c h werden die Preisabwei
chungen auf d e m Mater ia lbestandskonto ermittelt , i n d e m man die Zugänge des 
Materialbestands z u Istpreisen und die Materialverbräuche z u Planpreisen be
wertet. In die B e w e r t u n g der Materialverbräuche werden in der Praxis bei bei
den V e r f a h r e n gelegentlich die Mater ia lgemeinkosten einbezogen. H i e r d u r c h 
w i r d in Kostenste l lenrechnung u n d K a l k u l a t i o n eine spezielle Verrechnung v o n 
Mater ia igemeinkosten vermieden. 

D i e H ö h e der Beschaffungspreise u n d ihre S c h w a n k u n g e n sind v o n M a r k t e i n 
flüssen abhängig. Sie lassen sich nur in beschränktem U m f a n g v o m E i n k a u f der 
U n t e r n e h m u n g beeinflussen. Daher können Pre isabweichungen nur bedingt als 
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Maß für den E r f o l g der Einkaufsabte i lung betrachtet werden [ H o r n g r e n ( C o s t 
A c c o u n t i n g ) 265]. 

A l s Preisabweichungen bei den K o s t e n der Betriebsarbeit können verschie
dene A r t e n v o n L o h n a b w e i c h u n g e n auftreten. D i e H ö h e der Tarif löhne w i r d 
außerbetrieblich festgelegt. D i e einzelne U n t e r n e h m u n g k a n n auf Tar i fvere in
barungen k a u m e i n w i r k e n . Es können jedoch auch L o h n a b w e i c h u n g e n entste
hen, die d u r c h innerbetriebl iche Maßnahmen verursacht s ind . Derart ige L o h n 
abweichungen treten d u r c h die Z a h l u n g übertariflicher Löhne sowie durch 
Mehrarbeitszuschläge für U b e r s t u n d e n u n d dergleichen auf. Ferner ergeben 
sich L o h n a b w e i c h u n g e n , w e n n die Arbeitskräfte anders als geplant eingesetzt 
werden u n d die jeweiligen Lohnsätze nicht übereinstimmen. In der Standardko
stenrechnung kann es zweckmäßig sein, die innerbetr iebl ich verursachten 
L o h n a b w e i c h u n g e n gesondert z u ermitteln. Ihre A n a l y s e zeigt d a n n , inwiewei t 
die Pre iskomponente der L o h n k o s t e n durch innerbetriebliche Maßnahmen er
höht w o r d e n ist. 

D i e E r m i t t l u n g u n d K o n t r o l l e der Mengenabweichungen bei Einzelmater ia l 
u n d Einzellöhnen ist v o n großer Bedeutung, w e i l die E i n z e l k o s t e n häufig einen 
beachtlichen T e i l der Gesamtkosten b i lden . D e r mengenmäßige V e r b r a u c h v o n 
Mater ia l u n d Löhnen ist i n vie l stärkerem Maße durch Entscheidungen u n d 
H a n d l u n g e n innerhalb der U n t e r n e h m u n g best immt als die H ö h e der Preise. D a 
die Mater ia le inzelkosten i n der Regel nicht kostenstellenweise erfaßt werden , 
müssen die Plankosten des Einzelmaterials für jede Kostenstelle retrograd aus 
ihren Herste l lungsmengen bestimmt werden. D u r c h eine Gegenüberstellung 
der entstandenen Istmaterialeinzelkosten mit den geplanten Mate r ia le inze lko 
sten erhält man die Verbrauchsabweichung des Fertigungsmaterials . Zweckmä
ßig ist es, wenn man die Einzelmater ia lverbrauchsabweichung einer K o s t e n 
stelle nach P r o d u k t a r t e n , Materialarten u n d Abweichungsursachen gliedert. 

Ursachen v o n Verbrauchsabweichungen der Mater ia le inzelkosten können 
vor allem Änderungen der Produktgesta l tung, der Mischungsverhältnisse, der 
Materialeigenschaften u n d Unwir t schaf t l i chke i ten sein. Änderungen der P r o 
duktgestaltung können z . B . durch Kundenwünsche hervorgerufen werden . Sie 
werden als auftragsbedingte A b w e i c h u n g e n bezeichnet [Plaut (Plankostenrech
nung) 540]. Sofern in ein P r o d u k t mehrere Rohstoffe eingehen, w i r d bei der K o 
stenplanung ein bestimmtes Mischungsverhältnis zwischen diesen Materialarten 
vorgegeben. Weicht die tatsächliche Mater ia lzusammensetzung v o n der geplan
ten ab, so s ind auftretende Kostenabweichungen auf die veränderten M i 
schungsverhältnisse zurückzuführen. M a n spricht dann v o n M i s c h u n g s a b w e i 
chungen des Einzelmater ia ls . Ferner kann es v o r k o m m e n , daß die technischen 
Eigenschaften des tatsächlich eingesetzten Materials wie die Här te , das spez i f i 
sche G e w i c h t , die To leranzen u . a. nicht der P lanung entsprechen. Z u m Beispiel 
kann der Einsatz v o n höherwertigem Fertigungsmaterial n o t w e n d i g w e r d e n , 
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w e i l die Beschaffung des geplanten Materials nicht rechtzeitig erfolgen konnte . 
Schließlich können Mengenabweichungen der Mater ia le inzelkosten durch u n 
wirtschaftl iches Verhal ten in den Kostenstel len entstehen. A l l e i n diese A b w e i 
chungsart fällt in die V e r a n t w o r t l i c h k e i t des Kostenstellenleiters. 

Z u r kostengünstigen Steuerung des Materialverbrauchs kann die A b w e i 
chungsanalyse mit einem Prämiensystem gekoppelt werden . Bei der Vorgabe 
kostengünstigster Verbrauchsmengen werden Prämien bezahlt , w e n n die tat
sächlichen m i t den geplanten Verbrauchsmengen (annähernd) übereinstim
m e n . W e r d e n dagegen normal is ier te Verbrauchsmengen vorgegeben, bezie
hen sich die Prämien i n der Regel auf Mater ia le insparungen gegenüber den 
Planverbrauchsmengen. D i e Prämien können einem einzelnen M i t a r b e i t e r , 
einer G r u p p e v o n M i t a r b e i t e r n oder einer Kostenstel le bezahl t w e r d e n 
[ K i l g e r (Plankostenrechnung) 2 6 6 f f . ] . 

Mengenabweichungen bei Einzellöhnen treten auf, w e n n die Vorgabemengen 
an bezahlter menschlicher A r b e i t mit den tatsächlichen M e n g e n nicht überein
s t i m m e n . Be i der E n t l o h n u n g i m Stücklohn ( A k k o r d l o h n ) w i r d die Lohnhöhe 
nach der realisierten Leistungsmenge festgelegt. Deshalb sind bei dieser L o h n -
t o r m vorgegebene u n d tatsächliche Verbrauchsmengen an bezahlter menschl i 
cher A r b e i t gle ich. E i n Vergle ich zwischen den geplanten u n d den realisierten 
Arbe i t sze i ten gibt dann ledigl ich Aufschlüsse über den Leistungsgrad der M i t 
arbeiter. Für Rüstzeiten angefallene L o h n e i n z e l k o s t e n s ind v o n den Losgrößen 
der innerbetr iebl ichen Aufträge und ggf. v o n der Reihenfolge abhängig, i n w e l 
cher die M a s c h i n e n für die nachfolgenden Aufträge umgerüstet werden . A b w e i 
chungen bei den rüstzeitabhängigen L o h n e i n z e l k o s t e n können demnach durch 
Losgrößenvariationen oder Änderungen des Produkt ionsablaufs hervorgerufen 
sein. Weitere mögliche Ursachen für Mengenabweichungen der L o h n e i n z e l k o 
sten stellen Änderungen in der Produktgesta l tung sowie der Materialeigenschaf
ten dar. D u r c h sie können zusätzliche Arbei ts le is tungen n o t w e n d i g werden , die 
z u einer Überschreitung der Vorgabezei ten führen. Ferner entstehen K o s t e n 
abweichungen, w e n n ein M i n d e s t l o h n garantiert w i r d u n d der tatsächliche L e i 
stungsgrad unter den geplanten s inkt . A u c h fehlerhafte Vorgabezei ten , durch 
die Nacharbe i ten erforderl ich werden , führen z u L o h n a b w e i c h u n g e n . Schließ
l ich können kostenstellenbedingte A b w e i c h u n g e n der L o h n e i n z e l k o s t e n durch 
Störungen, Maschinenschäden, Arbeitsverzögerungen durch Einarbei tung u . ä. 
verursacht werden . 

Häufig werden in den einzelnen Kostenstel len Mitarbei ter beschäftigt, deren 
A r b e i t mi t unterschiedlichen Lohnsätzen entgolten w i r d . In der P l a n u n g w i r d 
e i n bestimmtes Verhältnis zwischen den Arbei tsmengen dieser Mitarbei ter an 
den einzelnen Aufträgen vorgegeben. W e n n das tatsächliche Verhältnis der ein
gesetzten Arbei ts le is tungen nicht der Vorgabe entspricht, ergeben sich L o h n 
sat zmischungsab weichungen. 
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D i e L o h n e i n z e l k o s t e n werden vielfach kostenstellenweise geplant. D a n n las
sen sich ihre Preis- und Mengenabweichungen für jede Kostenstelle d irekt be
s t immen. D u r c h die A n a l y s e dieser A b w e i c h u n g e n ist z u ermit te ln , welcher T e i l 
der A b w e i c h u n g e n durch das Verhal ten der Mitarbe i ter einer Kostenstel le ver
ursacht w u r d e u n d damit v o m Kostenstellenleiter z u vertreten ist. 

U m die Gemeinkos tenabweichungen z u best immen, welche durch die e inze l 
nen Kostenstel len verursacht werden , müssen alle A b w e i c h u n g e n e l iminier t 
werden , die auf andere Einflüsse zurückzuführen s ind . Deshalb s ind Preisab
weichungen u n d jene Mengenabweichungen auszuschalten, welche d u r c h E n t 
scheidungen übergeordneter Instanzen oder durch unternehmungsexterne E i n 
flüsse hervorgerufen werden. N e b e n Beschäftigungsabweichungen handelt es 
sich dabei insbesondere u m spezielle Kostenabweichungen durch V a r i a t i o n e n 
des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s , der Losgrößen u n d der P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n . 
Des weiteren müssen Kostenabweichungen ausgeschaltet w e r d e n , die auf F e h 
lern bei der K o s t e n p l a n u n g oder bei der Istkostenerfassung beruhen. D i e V e r 
brauchsabweichungen der G e m e i n k o s t e n können wie die E i n z e l k o s t e n a b w e i 
chungen durch verschiedene Größen hervorgerufen werden . V o r allem können 
Änderungen der Materialeigenschaften, Störungen der eingesetzten Betriebs
mittel sowie Änderungen i m Leistungseinsatz der Mitarbe i ter die Verbrauchs 
abweichungen b e w i r k t haben. D u r c h eine exakte A n a l y s e der Verbrauchsab
weichungen u n d ihre Durchsprache mit den Kostenstel lenleitern s ind die maß
geblichen A b w e i c h u n g s u r s a c h e n festzustellen. Ferner ist die Bedeutung der ein
zelnen A b w e i c h u n g e n z u untersuchen u n d z u prüfen, wie diese K o s t e n a b w e i 
chungen in Z u k u n f t vermieden werden können. In der Standardkostenrechnung 
ist es möglich, auch die K o n t r o l l e der G e m e i n k o s t e n mit einem Prämiensystem 
z u k o p p e l n . D u r c h die Z a h l u n g v o n Prämien w i r d ein A n r e i z geschaffen, die K o 
stenvorgaben möglichst genau einzuhalten oder zusätzlich K o s t e n e inzusparen. 

N e b e n einer K o n t r o l l e der Gemeinkos tenabweichungen , die v o n den K o s t e n 
stellenleitern z u verantworten s i n d , kann eine A n a l y s e der Beschäftigungsab
weichungen durchgeführt werden. Diese A n a l y s e der F i x k o s t e n erstreckt sich 
auf die Anlagegüter und die Mindestbestände an Stoffen, Z w i s c h e n - und E n d 
p r o d u k t e n , die z u r Aufrechterha l tung der P r o d u k t i o n nötig s i n d . Des weiteren 
können die in V e r w a l t u n g , Ver tr ieb sowie F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g gebun
denen F i x k o s t e n analysiert werden . E ine derartige U n t e r s u c h u n g soll zeigen, 
welche Kapazitäten der U n t e r n e h m u n g nicht genutzt s ind . D a m i t werden H i n 
weise für die Entscheidungen der U n t e r n e h m u n g s l c i t u n g gegeben. Es w i r d 
sichtbar, in welchem U m f a n g eine Steigerung der Beschäftigung aus der Sicht 
des Betriebes möglich ist und inwiewei t die Teilkapazitäten der A b t e i l u n g e n 
b z w . Stellen nicht aufeinander abgestimmt s i n d . M a n erhält auf diese Weise 
wicht ige In format ionen für Entscheidungen über den A b b a u überhöhter K a p a 
zitäten und die Kapazitätsausweitung bei Engpässen. 

file:///urch
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e) Verteilung der Kostenabweichungen 

In der Kostenträgerrechnung kann eine V e r t e i l u n g der A b w e i c h u n g e n z w i - Verbindung von 
sehen P l a n - und Istkosten vorgenommen w e r d e n : Sie ist davon abhängig, wie i m ^or~ und Nach 
System der Plankostenrechnune V o r r e c h n u n g u n d N a c h r e c h n u n g verbunden r^hnung in dt 
. . . . . I i i l i - Plankostenrech 

s i n d . B e i m gemischten Verfahren s ind V o r - u n d N a c h r e c h n u n g eng verzahnt. Es nHYlg 
können Kostenste l lenkonten geführt werden , auf welchen einerseits die P l a n k o - Gemischtes Verfa 
sten und andererseits die Istkosten gebucht w e r d e n . D e r Saldo dieser K o n t e n - ren 
gibt die gesamten Kostenabweichungen der Kostenstel len an. Sofern die K o 
stenstellenrechnung i m Betriebsabrechnungsbogen durchgeführt w i r d , trägt 
man entsprechend für jede Kostenstelle die P l a n - u n d die Istkosten der K o s t e n 
arten ein u n d ermittelt die A b w e i c h u n g e n . Das gemischte Verfahren w i r d in der 
Praxis vor allem bei der Standardkostenrechnung angewandt [ K o s i o l ( K o s t e n 
rechnung) 246]. Dagegen ist bei der Prognosekostenrechnung das Parallelver- Parallelverjahren 
fahren gebräuchlich. N a c h diesem Verfahren werden V o r r e c h n u n g und N a c h 
rechnung rechnungstechnisch isoliert voneinander durchgeführt. D i e Betriebs
buchhal tung stellt eine reine N a c h r e c h n u n g dar u n d ist mit der V o r r e c h n u n g 
nicht verzahnt. Kostenabweichungen können dann nicht aus der Betr iebsbuch
haltung abgeleitet werden u n d sind durch zusätzliche Rechnungen z u best im
men. Das Parallelverfahren macht es möglich, die V o r r e c h n u n g nur als K o s t e n 
stellenrechnung z u k o n z i p i e r e n u n d nicht bis z u r Kostenträgerrechnung auszu
bauen. 

E ine Ver te i lung der Kostenabweichungen ist ledigl ich beim gemischten V e r 
fahren erforderl ich [vgl . K o s i o l (Kostenrechnung) 254ff . ] . D i e in der K o s t e n 
stellenrechnung ermittelten Kostenabweichungen können entweder direkt in 
die Betriebserfolgsrechnung übernommen oder auf die Kostenträger der U n t e r 
nehmung verteilt werden . Im Falle einer direkten Übernahme in die Betriebser- Direkt 
folgsrechnung werden die Kostenabweichungen v o n den Kostenste l lenkonten Übernahme de 
b z w . v o m Betriebsabrechnungsbogen auf das Betr iebsergebniskonto gebucht. 
Dieses Verfahren ist sehr einfach. Ihm liegt der G e d a n k e z u g r u n d e , daß die K o 
stenabweichungen nicht unmittelbar v o n den Kostenträgern verursacht werden . 
Jedoch ist in i h m keine K o n t r o l l e der Erfo lge v o n Produktar ten u n d P r o d u k t 
gruppen durchführbar. E ine Erhöhung der Genauigke i t läßt sich bei diesem 
Verfahren erreichen, indem man die Kostenabweichungen zei t l ich abgrenzt. Zeitliche Abgren 
D a n n werden die A b w e i c h u n g e n einer Abrechnungsper iode nicht allein den ab- y-ung der Kostem 
gesetzten P r o d u k t e n dieser Periode zugerechnet. M a n aktiviert die gesamten Belebungen 
Kostenabweichungen und verteilt sie auf die abgesetzten P r o d u k t e und die Be
stände an H a l b - u n d F e r t i g p r o d u k t e n . 

W e n n die P lankostenrechnung bis z u r Ers te l lung v o n P lankalkula t ionen aus
gebaut ist, werden in der Regel keine laufenden N a c h k a l k u l a t i o n e n der P r o 
dukte vorgenommen [Ki lger (Plankostenrechnung) 608]. Z u r B e s t i m m u n g der 
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Istkosten je Kostenträger ist es dann n o t w e n d i g , die Kostenabweichungen auf 
die Kostenträger z u verteilen. M a n erhält h ierdurch Informat ionen , wie die tat
sächlich entstandenen Stückkosten von den geplanten abweichen. D i e Verte i 
lung der Kostenabweichungen kann i n d i v i d u e l l für jeden Kostenträger oder 
global erfolgen. Bei einer indiv iduel len V e r t e i l u n g ist z u ermitte ln, welcher A n 
teil an den verschiedenen A b w e i c h u n g e n auf den einzelnen Kostenträger ent
fällt. Eine derartige Z u r e c h n u n g ist k o m p l i z i e r t . Sie ist bei Preis- u n d M e n g e n 
abweichungen der E i n z e l k o s t e n nach d e m Verursachungspr inz ip durchführ
bar. Jedoch erfordert sie bei einer V i e l z a h l v o n Produktar ten einen hohen R e 
chenaufwand und ist als laufende R e c h n u n g meist nur mit H i l f e v o n Datenver
arbeitungsanlagen möglich. U m die Verbrauchsabweichungen der G e m e i n k o 
sten verursachungsgemäß auf die Kostenträger z u vertei len, s ind die K a l k u l a 
tionssätze der P lankalkula t ionen entsprechend den Kostenabweichungen z u 
korr igieren. H i e r z u müssen die Preisabweichungen der Gemeinkos ten auf die 
Kostenstellen umgelegt werden . D i e Beschäftigungsabweichungen lassen sich 
den Kostenträgern nicht verursachungsgemäß zurechnen. Daher s ind bei der Ver
teilung dieser Abweichungsar t andere V e r t e i l u n g s p r i n z i p i e n zugrunde z u legen. 

Be i einer globalen Ver te i lung der Kostenabweichungen auf die Kostenträger 
w i r d die H ö h e der wichtigsten A b w e i c h u n g s a r t e n wie Pre is - , Beschäftigungs
und Verbrauchsabweichungen i m voraus geschätzt und i n der K a l k u l a t i o n be
rücksichtigt [ K o s i o l (Kostenrechnung) 255f . ] . D i e D i f f e r e n z zwischen den ge
schätzten u n d den tatsächlichen Kostenabweichungen w i r d am Periodenende 
direkt in die Betriebserfolgsrechnung übernommen. Dieses Ver fahren vermittelt 
einen annähernden U b e r b l i c k über die H ö h e der angefallenen Istkosten je K o 
stenträger. Des weiteren besteht die Möglichkeit , die individuel le u n d die glo
bale Ver te i lung der Kostenabweichungen z u k o m b i n i e r e n . M a n beschränkt 
dann die Schätzung der Kostenabweichungen auf die Gemeinkos ten u n d verteilt 
die A b w e i c h u n g e n der E inze lkos ten i n d i v i d u e l l auf die Kostenträger. 

III. Die Aussagefähigkeit von Systemen der Vollkostenrechnung 

1. Abbildung des Unternehmungsprozesses durch Vollkostenrechnungen 

Z u r K e n n z e i c h n u n g der Aussagefähigkeit von Systemen der V o l l k o s t e n r e c h 
nung ist zu prüfen, inwiewei t sie die Rechnungsziele der Kos tenrechnung [vgl. 
S. 57ff.] erfüllen. Istkostenrechnungen ermitteln lediglich Informat ionen über 
den realisierten Unternehmungsprozeß. Systeme der Plankostenrechnung lie
fern zusätzlich als Prognosekostenrechnungen Informationen über dessen z u 
künftigen V o l l z u g und als Standardkostenrechnungen über dessen wirtschaft
lichsten b z w . normalen V o l l z u g . V o n grundlegender Bedeutung für die A u s s a -
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gefähigkeit ist, ob die K o s t e n r e c h n u n g den Unternehmungsprozeß annähernd 
strukturgle ich abbildet . E i n e V e r t e i l u n g v o n K o s t e n auf Bezugsgrößen wie K o 
stenstellen u n d Kostenträger gibt nur dann die Realität s trukturgleich wieder, 
w e n n sie dem V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p i n seiner weiten Fassung [vgl. S. 137f.] ent
spricht . 

D i e K r i t i k an den Systemen der V o l l k o s t e n r e c h n u n g richtet sich v o r allem auf 
die Z u r e c h n u n g v o n G e m e i n k o s t e n u n d F i x k o s t e n auf Kostenstel len u n d K o 
stenträger. E i n e derartige Z u r e c h n u n g sei nicht verursachungsgemäß möglich. 
Deshalb sei die Aussagefähigkeit v o n Vol lkos tenrechnungen gering [ R u m m e l 
(Kostenrechnung) 122 u n d 209f . ; Plaut (Grenz-Plankostenrechnung) 403ff . ; 
K i l g e r (Plankostenrechnung) 86ff . ; A g t h e (Fixkostendeckung) 405; M e l l e r o -
w i c z (Kalkulat ionsverfahren) 101]. 

D i e U n t e r s c h e i d u n g v o n E i n z e l - u n d G e m e i n k o s t e n ergibt sich aus der direk
ten Zurechenbarkei t der K o s t e n auf Bezugsgrößen. M a n k a n n E i n z e l - u n d G e 
meinkosten in bezug auf Kostenträgereinheiten, Kostenträgerarten, Kostenträ
gergruppen, Kostenstel len u n d Bereiche unterscheiden. In den Systemen der 
V o l l k o s t e n r e c h n u n g werden die G e m e i n k o s t e n auch auf die untergeordneten 
Bezugsgrößen v o n E i n z e l k o s t e n verteilt , denen sie nicht direkt zurechenbar 
s i n d . Z u m Beispie l verteilt man die Kostenträgergemeinkosten z u r E r m i t t l u n g 
der Selbstkosten je Stück auf die Kostenträgereinheiten der U n t e r n e h m u n g . 
E i n e derartige Schlüsselung v o n G e m e i n k o s t e n läßt sich nach dem Verursa
chungspr inz ip nur dann durchführen, wenn zwischen den G e m e i n k o s t e n u n d 
den Bezugsgrößen der E i n z e l k o s t e n eine eindeutige indirekte B e z i e h u n g be
steht. Es muß eine K o s t e n f u n k t i o n vor l iegen, nach der die G e m e i n k o s t e n v o n 
der Bezugsgröße indirekt abhängig s ind . Ferner läßt sich keine verursachungs
gemäße Z u o r d n u n g v o r n e h m e n , w e n n die K o s t e n f u n k t i o n mehrdimensional ist 
und mehrere Kosteneinflußgrößen gemeinsam für die H ö h e der G e m e i n k o s t e n 
best immend sind [vgl . S. 287]. D a in der Regel zwischen den G e m e i n k o s t e n u n d 
den Bezugsgrößen der E i n z e l k o s t e n keine eindeutigen empirischen B e z i e h u n 
gen bestehen, ist eine Gemeinkostenschlüsselung nach dem Verursachungspr in
z ip nicht durchführbar. Jedoch kann i m H i n b l i c k auf das verfolgte Rechnungs
ziel eine Schlüsselung v o n G e m e i n k o s t e n nach anderen Ver te i lungspr inz ip ien 
zweckmäßig sein. Deshalb ist für die Beurte i lung der V o l l k o s t e n r e c h n u n g we
sentl ich, ob die Schlüsselung der G e m e i n k o s t e n der Erfüllung bestimmter 
Rechnungszie le dient . 

Für die U n t e r s c h e i d u n g v o n variablen und f ixen K o s t e n ist maßgebend, ob 
sich die Kostenhöhe bei V a r i a t i o n einer Kosteneinflußgröße ändert oder k o n 
stant bleibt . In der Kostenrechnung unterscheidet man insbesondere beschäfti
gungsvariable u n d beschäftigungsfixe K o s t e n . A l s Maß der Beschäftigung ver
wendet man neben der Ausbr ingungsmenge v o r al lem die P r o d u k t i o n s z e i t . V i e l 
fach werden die beschäftigungsfixen Kos ten als Per iodenkosten bezeichnet. N u r 
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wenige Fixkostenarten wie M i e t e hängen aber v o m Zeitablauf ab. V o n den 
Schwankungen der realisierten Beschäftigung u n d den kurzfr is t igen Entschei 
dungen über Beschäftigungsänderungen werden die F ixkos ten nicht beeinflußt. 
Ihre H ö h e ergibt sich aus längerfristigen Entscheidungen der U n t e r n e h m u n g e n 
wie Investit ions- , Organisat ions- und Personalentscheidungen [vgl. Käfer 
(Standardkostenrechnung) 213 u n d 475; Weber (Rechnungswesen) 214f . ] . 
D u r c h diese Entscheidungen werden die Kapazität der U n t e r n e h m u n g und da
mit Beschränkungen der P r o d u k t i o n festgelegt. D i e geplanten A u s b r i n g u n g s 
mengen der Produktar ten bi lden in der Regel eine wichtige Best immungsgröße 
dieser Entscheidungen. Daraus folgt , daß die H ö h e der F ixkos ten von der art-
und mengenmäßigen Ausprägung des geplanten P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s und 
der geplanten Beschäftigung abhängig ist. Zugle ich sind für die längerfristigen 
Entscheidungen auch andere Größen best immend. D i e K o s t e n f u n k t i o n der 

Problematik der F ixkos ten hat daher mehrdimensionalen Charakter . E ine isolierte Z u r e c h n u n g 
'erteilung von Pix- von Kostenanteilen auf die e inzelnen, gemeinsam wirksamen Kosteneinfluß-

kosten g r ößen ist nach dem Verursachungspr inz ip nicht möglich. Somit läßt sich im 
H i n b l i c k auf das Rechnungszie l der strukturgleichen A b b i l d u n g der Realität 
keine Ver te i lung der F ixkosten auf die Kostenträger durchführen. 

egrenzung auf In
formationen über 
realisierte Hand

lungen 

Verwendbarkeit 
der Informationen 
{ür die Preispolitik 

2. Verwendbarkeit von Vollkostenrechnungen für die Planung und Steuerung 
des Unternehmungsprozesses 

E i n System der Kostenrechnung ist für die P lanung u n d Steuerung des U n t e r 
nehmungsprozesses verwendbar , w e n n es Informat ionen zur Lösung v o n E n t 
scheidungsproblemen liefert. Dabe i handelt es sich um Informationen über die 
Kosten (und Leistungen) bei Handlungsal ternat iven , die in der Z u k u n f t reali
siert werden könn(t)en. Istkostenrechnungen vermitteln ledigl ich Informat io
nen über bereits realisierte H a n d l u n g e n . Für Flämings- und Steuerungs
probleme sind sie höchstens indirekt anwendbar , indem die Erfahrungen über 
die Vergangenheit z u r Vorausschätzung zukünftiger E n t w i c k l u n g e n herange
zogen werden. Dagegen stellen V o r r e c h n u n g e n einen wicht igen Bestandteil von 
Plankostenrechnungen dar. D i e P l a n u n g geht von den zukünftig erwarteten, 
den wirtschaftl ichsten oder v o n normalen Ausprägungen der Kosteneinfluß
größen aus. D i e B e s t i m m u n g der kosten-(und leistungs-)mäßigen K o n s e q u e n 
zen alternativer Handlungsmöglichkeiten der U n t e r n e h m u n g muß in zusätzli
chen Auswertungsrechnungen vorgenommen werden. 

E i n wichtiges Rechnungszie l der V o l l k o s t e n r e c h n u n g besteht in der E r m i t t 
lung von Stückkosten. H i e r d u r c h sollen Informationen für die Pre ispol i t ik der 
U n t e r n e h m u n g zur Verfügung gestellt w e r d e n . W e n n die U n t e r n e h m u n g die 
geplante Menge ihrer P r o d u k t e mindestens z u Selbstkosten absetzen k a n n , er
leidet sie keinen Ver lus t . A u f längere Sicht streben die meisten U n t e r n e h m u n g e n 
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mindestens eine D e c k u n g der vol len K o s t e n an. E ine ausschließliche O r i e n t i e 
rung der Preis forderungen an den Selbstkosten unterliegt jedoch der Gefahr , 
daß die U n t e r n e h m u n g eine Pre ispol i t ik betreibt, die nicht z u r E r r e i c h u n g ihrer 
Ziele führt. D i e H ö h e der erzielbaren Preise ist in einer M a r k t w i r t s c h a f t v o n den 
Nachfragern u n d K o n k u r r e n t e n am A b s a t z m a r k t abhängig. D i e Ver te i lung 
sämtlicher F i x k o s t e n auf die abzusetzenden P r o d u k t e führt bei einem Beschäfti
gungsrückgang z u einer Steigerung u n d bei einer Beschäftigungszunahme z u ei
ner Senkung der Stückkosten, Sofern die U n t e r n e h m u n g ihre Preis forderung 
nach den Stückkosten richtet, kann dies z u r Folge haben, daß sie bei einem Be
schäftigungsrückgang ihre P r o d u k t e wegen der höheren Preise nicht absetzen 
kann . Be i steigender Nachfrage nutzt die U n t e r n e h m u n g mögliche Preissteige
rungen und damit ggf. eine bessere E r r e i c h u n g ihrer Ziele nicht aus [vgl. Riebel 
(Einzelkostenrechnung) 196ff .] . Für die Pre ispol i t ik bi lden Informat ionen über 
den Spie l raum, innerhalb dessen Preise gefordert werden können, relevante E n t 
scheidungsgrundlagen. Kostenorientierte Preisuntergrenzen geben an, wieweit 
die Pre is forderung der U n t e r n e h m u n g bei einem kurzfr is t igen V e r z i c h t auf die 
D e c k u n g v o n F i x - b z w . G e m e i n k o s t e n höchstens gesenkt werden k a n n . Derar 
tige Preisuntergrenzen werden in den Systemen der V o l l k o s t e n r e c h n u n g nicht 
ermittelt. D a d u r c h werden i n Vol lkos tenrechnungen nicht alle für Preisent
scheidungen erforderlichen Informationen ermittelt. Ihre Informationen über die 
Selbstkosten je Stück s ind nur in begrenztem U m f a n g für Preisentscheidungen 
verwendbar [Swoboda (Preispol i t ik) 32f f . ] , wei l die zugrunde liegende V e r t e i 
lung der F i x k o s t e n u n d der G e m e i n k o s t e n nicht der am M a r k t erzielbaren D e k -
k u n g entspricht. 

Informationen über die F ixkos ten sind bei allen längerfristigen Entsche idun- Verwendbarkeit 
gen z u berücksichtigen, durch welche ihre H ö h e verändert w i r d . Entsche idun- der Informationen 

" l 7' l" l 
gen über die A u f n a h m e eines neuen P r o d u k t s in das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m H e ) / l c ' [ X k 0 S t e n 
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b Entscheidungen 

neuen Vertriebsapparats z u r Folge haben. D a m i t ändert sich die H ö h e der F i x 
kosten. D i e Systeme der V o l l k o s t e n r e c h n u n g liefern Informat ionen über die 
realisierten f ixen Istkosten sowie in Plankostenrechnungen über die erwarteten 
F ixkos ten . D i e H ö h e der F ixkos ten bei verschiedenen Al ternat iven längerfristi
ger Entscheidungen werden nicht best immt. Deshalb ist nur eine begrenzte V e r 
wendbarkeit ihrer Informat ionen für längerfristige Entscheidungen gegeben. 

Bei kurzfr is t igen Entscheidungen kann häufig davon ausgegangen werden, Problematik der 
daß die H ö h e der F i x k o s t e n konstant bleibt . Deshalb s ind die F ixkos ten bei die- Verwendung der 
sen Entscheidungstatbeständen nicht relevant. H i e r kann ihre Berücksichtigung \ollkostenrecbnur 
z u Fehlentscheidungen führen [vgl . Plaut (Grenz-Plankostenrechnung) 406; 'Entscheidungen 
Weber (Rechnungswesen) 218f.J . Entscheidungen über die Herausnahme eines 
Produkts aus dem P r o d u k t i o n s p r o g r a m m aufgrund eines negativen Stückerfolgs 
sind falsch, wenn die Selbstkosten anteilige F ixkos ten enthalten, die bei einer 

file:///ollkostenrecbnur
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Herausnahme der P r o d u k t a r t nicht wegfal len. D u r c h die H e r s t e l l u n g u n d den 
A b s a t z dieser P r o d u k t a r t kann ein Beitrag z u r D e c k u n g der F i x k o s t e n geleistet 
werden , der den Unternehmungser fo lg erhöht. Entsprechend s ind (kurzfristige) 
Entscheidungen über die A n n a h m e oder A b l e h n u n g v o n Aufträgen sowie über 
den Arbeitsablauf u n d die Produkt ionsverfahren nicht auf der Basis v o n V o l l k o 
sten z u treffen. 

3. Verwendbarkeit von Vollkostenrechnungen für die Kontrolle 
des Unternehmungsprozesses 

D i e kostenrechnerische K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses erstreckt 
sich in erster L i n i e auf die K o n t r o l l e der Tätigkeiten in den Kostenstel len u n d die 
K o n t r o l l e der Zie lerre ichung. Sie ist in der Istkostenrechnung ledigl ich durch 
einen Zeitvergleich der realisierten K o s t e n abgelaufener Per ioden möglich. D i e 
ser Vergle ich ist nur begrenzt aussagefähig, da die Ursachen der Kostenverände
rungen u n d die Möglichkeiten eines wirtschaft l icheren Le is tungsvol lzugs nicht 
sichtbar werden . Dagegen w i r d i n Plankostenrechnungen ein aussagefähiger 
Sol l - Is t -Vergle ich durchgeführt. 

Betriebskontrollc Für eine exakte Betr iebskontrol le müssen die Kostenabweichungen bestimmt 
werden, welche in den einzelnen Kostenstel len verursacht w o r d e n s ind . Deshalb 
müssen die gesamten Kostenabweichungen nach dem Verursachungspr inz ip 
aufgeteilt werden . D i e Probleme der verursachungsgemäßen K o s t e n z u r e c h n u n g 
werden somit auch für die Betr iebskontrol le bedeutsam. Be i mehreren K o s t e n 
einflußgrößen kann ledigl ich der T e i l der A b w e i c h u n g e n exakt zugeordnet wer
den, der nur v o n einer Kosteneinflußgröße abhängig ist. H a b e n mehrere ge
meinsam wirksame Kosteneinflußgrößen eine A b w e i c h u n g verursacht, kann 
diese nicht verursachungsgemäß auf die Kosteneinflußgrößen verteilt werden 
[vgl. S. 288]. In der Plankostenrechnung auf Vol lkostenbasis versucht m a n , 
durch die B e s t i m m u n g der Preis- u n d Beschäftigungsabweichungen sowie ggf. 
spezieller Abweichungsar ten die H ö h e der Kostenabweichungen z u ermitte ln, 
für welche der jeweilige Kostenstellenleiter verantwort l ich ist. A u s den V o l l k o 
sten werden jene Kostenanteile e l iminiert , die er nicht beeinflussen k a n n . D u r c h 
eine exakte P lanung u n d A n a l y s e der K o s t e n , die auf bestätigten H y p o t h e s e n 
oder begründeten A n n a h m e n über die Kostenbeziehungen beruhen , läßt sich in 
der Plankostenrechnung auf Vol lkostenbasis eine aussagefähige Betr iebskon
trolle durchführen. Jedoch stellt sich die Frage, ob dieses Rechnungsz ie l nicht 
einfacher erreicht w i r d , wenn man ledigl ich die beeinflußbaren K o s t e n berück
sichtigt [Riebel (Einzelkostenrechnung) 12]. 

Kontrolle der Iix- D e r A u s w e i s v o n Beschäftigungsabweichungen dient in der P lankostenrech-
kosten nung auf Vol lkostenbasis z u r K o n t r o l l e der F i x k o s t e n . Diese A b w e i c h u n g e n 

geben vor allem in der Standardkostenrechnung auf der Basis v o n O p t i m a l b e -
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schäftigung H i n w e i s e über die Kapazitätsausnutzung in den Kostenstel len. Für 
Entscheidungen über die A b s t i m m u n g der Teilkapazitäten s ind jedoch nur die 
Kostenstel leneinzelkosten relevant. Deshalb müssen die F i x - u n d die G e m e i n 
kosten weiter aufgegliedert w e r d e n , u m die Kos ten informat ionen für die E n t 
scheidungsf indung verwenden z u können. D u r c h die Schlüsselung und U m l a g e 
sämtlicher F i x - u n d G e m e i n k o s t e n w i r d die S t ruktur dieser K o s t e n dagegen u n 
durchsicht ig [Riebel (Einzelkostenrechnung) 35, 218ff. u n d 262ff . ] . 

D i e K o n t r o l l e der Zie lerre ichung besteht gewöhnlich in der K o n t r o l l e des Kontrolle des Un-
Unternehmungserfo lgs . Be i der E r m i t t l u n g des Periodenerfolgs müssen die v o l - ternehmungserfolgi 
len Kos ten i m A b r e c h n u n g s z e i t r a u m berücksichtigt werden . Sie setzt eine Z u 
rechnung v o n mehrper iodigen K o s t e n wie Abschre ibungen voraus, die vielfach 
nicht verursachungsgemäß v o r g e n o m m e n werden k a n n . Vol lkos tenrechnungen 
vermitteln nur in beschränktem U m f a n g Informat ionen über die G r ö ß e n , v o n 
denen der Per iodenerfo lg abhängig ist. D a eine verursachungsgemäße Ver te i 
lung der F i x k o s t e n auf die Kostenträgereinheiten nicht möglich ist, geben die 
Stückkosten und die Stückerfolge nicht an, inwiewei t die einzelnen P r o d u k t e die 
Gesamtkosten verursacht u n d z u m Periodenerfolg beigetragen haben. 

Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Abschnitt A des 3. Kapitels 

/. Istkostenrechnungen auf Vollkostenbasis 

1. K e n n z e i c h n e n Sie die wichtigsten Aufgaben v o n Ist- u n d Plankostenrech
nungen auf Vol lkos tenbas is . 

2. W a r u m ist es zweckmäßig, die Verwal tungs- u n d Vertr iebsgemeinkosten 
auf die Hers te l lkos ten der in einer Periode abgesetzten u n d nicht der er
zeugten P r o d u k t e z u beziehen? 

3. K e n n z e i c h n e n Sie die verschiedenen F o r m e n der mehrstufigen D i v i s i o n s 
rechnung. 

4. W i e lassen sich bei der Äquivalenzziffernrechnung die Äquivalenzziffern 
bestimmen? 

5. N a c h welchen A r t e n v o n Zuschlägen können die Gemeinkos ten in der Z u 
schlagsrechnung verteilt werden? 

6. Untersuchen Sie die A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n u n d die Zweckmäßigkeit 
v o n Gesamt- u n d v o n Stellenzuschlägen. 

7. W o d u r c h ist K u p p e l p r o d u k t i o n charakterisiert? 
8. N a c h welchen Ver fahren lassen sich K u p p e l p r o d u k t e kalkulieren? 
9. Welche Größen s ind best immend für die W a h l des Kalkulat ionsverfahrens? 

10. W i e lassen sich die Kalkulat ionsverfahren verschiedenen T y p e n des P r o 
dukt ionsprogramms zuordnen? 
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11. Welchen Einfluß haben die M e r k m a l e des Produkt ionsverfahrens auf die 
W a h l des Kalkulat ionsverfahrens? 

//. Plankostenrechnungen auf Vollkostenbasis 

1. A r t e n der Plankostenrechnung auf Vol lkostenbas is 

12. K e n n z e i c h n e n Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Standardkosten
rechnungen und Prognosekostenrechnungen. 

13. Welche A u f g a b e n hat die Bewer tung des Mengenverbrauchs in der Stan
dardkostenrechnung u n d in der Prognosekostenrechnung? 

14. Welche Beschäftigungsgrade können in Standard- b z w . Prognosekosten
rechnungen als Planbeschäftigung gewählt werden? 

15. Inwiefern kann die W a h l der Planbeschäftigung die A n r e i z w i r k u n g der K o 
stenvorgabe beeinflussen? 

16. W i e lassen sich die Standard- u n d Prognosekostenrechnung in das P l a -
nungs- , Steuerungs- u n d K o n t r o l l s y s t e m der U n t e r n e h m u n g einordnen? 

2. P lanung der Kos ten auf Vol lkostenbasis 

17. Welche grundsätzliche Bedeutung hat die Kostentheor ie für die P lankosten
rechnung? 

18. W i e lassen sich die Plankosten in Standard- b z w . Prognosekostenrechnun
gen aufgrund v o n P r o d u k t i o n s - u n d K o s t e n f u n k t i o n e n bestimmen? 

19. W i e kann man die A n n a h m e linearer K o s t e n f u n k t i o n e n in der P lankosten
rechnung kostentheoretisch begründen? 

20. M i t welchen Verfahren kann man die Plankosten bestimmen? 
21. Beurtei len Sie die Verwendbarke i t v o n Streupunktdiagrammen u n d T r e n d 

berechnungen für die Kos tenplanung . 
22. W i e werden die Arbei tsze i ten u n d die L o h n e i n z e l k o s t e n geplant? 
23. Weshalb werden die Lohne inze lkos ten vielfach kostenstellenweise geplant 

und verrechnet? 
24. Welche Maßstäbe können zur M e s s u n g der Beschäftigung v o n Kostenstel 

len herangezogen werden? 
25. Welche Gründe sprechen für b z w . gegen eine V o r g a b e von nicht beeinfluß

baren G e m e i n k o s t e n in der Standardkostenrechnung? 
26. M i t welchen Verfahren lassen sich Beschäftigungsänderungen in der f lex i 

blen Plankostenrechnung berücksichtigen? 
27. Was gibt ein Var ia tor an u n d wie läßt er sich berechnen? 
28. W i e groß ist der Var ia tor bei f ixen , unterpropor t iona len , proport ionalen 

u n d überproportionalen Kosten? 
29. W i e lassen sich nichtlineare u n d stückweise lineare Kostenverläufe mit der 

Var iatormethode erfassen? 
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30. K e n n z e i c h n e n Sie den A u f b a u des Kostenstellenplans bei den verschiedenen 
V e r f a h r e n zur Berücksichtigung v o n Beschäftigungsänderungen. 

31. W o d u r c h unterscheiden sich N o r m a l - , Prognose- u n d Standardkalkulat io
nen? 

32. Welche Informat ionen werden z u r K a l k u l a t i o n neuer P r o d u k t e benötigt? 

3. K o s t e n k o n t r o l l e u n d Abweichungsanalyse auf Vol lkostenbasis 

33. Welche A u f g a b e n erfüllt die K o s t e n k o n t r o l l e in der Standard- b z w . der 
Prognosekostenrechnung? 

34. Welche A n f o r d e r u n g e n s ind an die K o s t e n k o n t r o l l e z u stellen? 
35. Welche Schritte umfaßt die Kos tenkontro l l e? 
36. W i e k a n n man die Ergebnisse der Abweichungsanalyse auswerten? 
37. K e n n z e i c h n e n Sie die verschiedenen Abweichungsar ten an einem selbstge

wählten Beispie l . 
38. W e l c h e n Einfluß hat die W a h l der Planbeschäftigung auf die H ö h e der ver

schiedenen Abweichungsarten? 
39. D e f i n i e r e n Sie die Begriffe P lankos ten , verrechnete P lankosten , Sol lkosten, 

Istkosten, N u t z k o s t e n u n d Leerkosten unter V e r w e n d u n g einer linearen 
K o s t e n f u n k t i o n . 

40. Vergle ichen Sie den Aussagegehalt der Beschäftigungsabweichung u n d der 
Verbrauchsabweichung i n der Standard- u n d in der Prognosekostenrech
nung. 

41. W i e w i r d die budgetbezogene P l a n / I s t - A b w e i c h u n g ermittelt? 
42. K e n n z e i c h n e n Sie die Var iable Ef f i c iency Variance u n d die Tota l Ef f i c iency 

Variance und beurteilen Sie deren Aussagegehalt. 
43. Welche speziellen Kostenabweichungen können i n der Plankostenrechnung 

ermittelt werden? 
44. Welche A u s w i r k u n g e n hat eine Vernachlässigung der speziellen A b w e i 

chungsarten auf den Aussagegehalt der Abweichungsanalyse? 
45. Untersuchen Sie die Probleme der Abweichungsanalyse bei mehrdimensio

nalen K o s t e n f u n k t i o n e n . 
46. A u s welchen Gründen ist eine eindeutige A u f s p a l t u n g der Gesamtabwei 

chung bei mehrdimensionalen K o s t e n f u n k t i o n e n nicht möglich? 
47. Vergle ichen Sie die Ver fahren der alternativen u n d der kumulat iven A b w e i 

chungsanalyse. 
48. W i e lassen sich die Preisabweichungen des Fertigungsmaterials erfassen und 

buchen? 
49. N a c h welchen Ver fahren lassen sich die Kostenabweichungen verteilen? 

///. Die Äussagefähigkeit von Systemen der Vollkostenrechnung 

50. Vergle ichen Sie die Aussagefähigkeit v o n Systemen der Ist- u n d der P l a n k o -
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stenrechnung auf Vol lkostenbasis i m H i n b l i c k auf die Rechnungsziele der 
Kostenrechnung. 

51. Analys ieren Sie das P r o b l e m der Z u r e c h n u n g v o n F ixkosten u n d von G e 
meinkosten auf die Kostenträger. 

52. Welchen Informationsgehalt haben die Selbstkosten für die Pre ispol i t ik der 
Unternehmung? 

Übungsaufgaben 

1. A u s Kontenklasse 4 der Buchhal tung ergibt s ich , daß während der abgelau
fenen Abrechnungsper iode folgende Gemeinkos ten angefallen s i n d : 

Konten-Nr. Gemeinkostenart DM 

410 Instandhaltungsmaterial 24 000,-
420 Energie 36 0 0 0 -
433 Hilfslöhne 63 0 0 0 -
439 Gehälter 66 0 0 0 -
440 Sozialkosten 40 0 0 0 -
450 Reparaturen 22 0 0 0 -
460 Steuern 42 0 0 0 -
470 Kalkulatorische Zinsen 64 000 -

D i e G e m e i n k o s t e n s ind auf die vier Endkostenstel len Mater ia l - ( M ) , F e r t i -
gungs- (F) , Verwal tungs- ( V W ) und Vertriebsstelle ( V T ) entsprechend den 
folgenden Kostenschlüsseln zu vertei len: 

Gemein
kosten
art 

Schlüssel 

M 

Endkost« 

F 

anstellen 

VW VT 

410 Entnahme
scheine 

400 kg 1 900 kg 100 kg -

420 Strom
verbrauch 

60 000 kWh 180 000 kWh 60 000 kWh 60 000 kWh 

433 Hilfslohn-
scheine 

2 000 Std. 5 000 Stet 1 000 Std. 1 000 Std. 

439 Zahl der 
Angestellten 

2 2 6 1 
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Gemein
kosten
art 

Schlüssel 

M 

Endkost« 

F 

jnstellen 

VW VT 

440 Löhne und 
Gehälter 

20 000 - 100 0 0 0 - 60 0 0 0 - 20 0 0 0 -

450 Arbeits
stunden 

50 Std. 450 Std. - 50 Std. 

460 Bemessungs
grundlage 
(Einheits
werte) 

200 0 0 0 - 500 0 0 0 - 500 0 0 0 - 200 000 -

470 Gebundenes 
Kapital 

800 000 - 3 200000- 1 600 0 0 0 - 800 000 -

A n E i n z e l k o s t e n sind angefallen für Fertigungsmaterial D M 680 000 , - , für 
Fertigungslöhne D M 142 500 , - und als Sondereinzelkosten der Fer t igung 
D M 198 500 , - . W i e hoch sind die Zuschlagssätze für die M a t e r i a l - , die Fer-
t igungs- , die Verwal tungs- u n d die Vertriebsgemeinkosten? 

2. Während der abgelaufenen Abrechnungsper iode sind in einer U n t e r n e h 
mung D M 845 0 0 0 , - für Fert igungsmaterial , D M 186 400 , - für Fert igungs
löhne, D M 204 3 8 0 , - für Sondereinzelkosten der Fer t igung u n d D M 
84 560 , - für Sondereinzelkosten des Vertriebs angefallen. D i e entstandenen 
G e m e i n k o s t e n betragen: 

Konten-Nr. Gemeinkostenart DM 

410 Instandhaltungsmaterial 176 5 0 0 -
420 Hilfs- und Betriebsstoffe 31 660 -
433 Hilfslöhne 9 600 -
439 Gehälter 19 500-
440 Sozialkosten 40 0 0 0 -
460 Steuern 64 0 0 0 -
470 Bürokosten 70 100-
480 Kalkulatorische Abschreibungen 60 0 0 0 -
481 Kalkulatorische Zinsen 120 000 -
482 Kalkulatorische Wagnisse 14 0 0 0 -
483 Kalkulatorischer Unternehmerlohn 36 000 -

D i e G e m e i n k o s t e n werden entsprechend folgenden Kostenschlüsseln ver
teilt: 
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Gemein
kosten
art 

Schlüssel Vorko 
Allgemeine 
Kostenstelle 

stenstellen 
Fertigungs
hilfsstelle 

Fertigungs
hauptstelle I 

Fertigungs
hauptstelle II 

Endkostenste 
Material-
hilfsstelle 

len 
Verwal
tungsstelle 

Vertriebs
stelle 

410 Entnahme
scheine 

1 000 kg 2 000 kg 3 000 kg 4 000 kg 

420 Entnahme
scheine 

2 000 kg 1 000 kg 3 000 kg 3 000 kg 1 000 kg 

433 Hilfslohn-
scheine 

100 Std. 200 Std. 400 Std. 400 Std. 100 Std. 

439 Zahl der 
Angestellten 

1 1 1 2 1 3 1 

440 Lohn- und Ge
haltssumme 

20 000 - 30 000.- 110 000.- 180 0 0 0 - 10 000.- 40 000.- 10 000 -

460 Einheits
werte 

38 400.- 19 200.- 38 400.- 38 400 - 19 200.- 19 200 - 19 200 -

470 Im Verhältnis: 1 1 1 1 1 4 1 

480 Gebundenes 
Kapital 

120 000.- 60 000,- 120 000.- 120 000.- 60 000.- 60 000.- 60 000 -

481 Gebundenes 
Kapital 

120 000 - 60 000.- 120 000.- 120 000.- 60 0 0 0 - 60 000 - 60 000 -

482 Im Verhältnis 1 3 10 

483 Arbeitszeit 
des Unter
nehmers 

45 Std 45 Std. 15 Std. 60 Std. 15 Std 

N a c h dem Kostenstellenumlageverfahren sollen die K o s t e n der A l l g e m e i 
nen Kostenstelle entsprechend den Arbei tsze i ten auf die restlichen K o s t e n 
stellen und die Kosten der Fertigungshilfsstelle z u gleichen Te i len auf die 
Fertigungshauptstellen verteilt werden. D i e Arbei tsze i ten der Kostenstellen 
betragen 1800 Std. in der Fertigungshilfsstelle, je 5400 S td . in beiden Fer t i 
gungshauptstellen sowie je 1800 Std. in der M a t e r i a l h i l f s - , der Verwal tungs
und der Vertriebsstelle. 
a) Es ist die Kostenarten- und die Kostenste l lenrechnung in einem Be

triebsabrechnungsbogen durchzuführen. 
b) W i e lauten die Zuschlagssätze für die Gemeinkos ten der Endkostenste l 

len? 
c) K a l k u l i e r e n Sie nach der Zuschlagsrechnung die Selbstkosten eines A u f 

trags, für den D M 4860 , - an Fert igungsmaterial , D M 5620 , - an Fer t i 
gungslöhnen, D M 580 , - an Sondereinzelkosten der Fer t igung und D M 
370 , - an Sondereinzelkosten des Vertr iebs entstanden s i n d . 

3. In einer vierstufigen E i n p r o d u k t f e r t i g u n g sind auf Stufe I 5000 Stück, auf 
Stufe II 3800 Stück, auf Stufe III 3100 Stück und auf Stufe I V 2800 Stück 
hergestellt w o r d e n . D i e angefallenen Kosten betragen D M 42 500 , - auf I, 
D M 22 800 - auf II, D M 39 060 - auf III sowie D M 19 600 - auf I V . Z u r E r 
zeugung einer Einhei t des E n d p r o d u k t s müssen 1,2 E inhei ten der Stufe III 
eingesetzt werden. Entsprechend sind z u r E r z e u g u n g des Z w i s c h e n p r o 
dukts der Stufe III 1,3 Einhei ten der Stufe II und für eine E inhe i t von Stufe 
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111,1 E inhei ten des Z w i s c h e n p r o d u k t s der Stufe I er forder l ich . K a l k u l i e r e n 
Sie die Stückkosten dieses P r o d u k t s mit H i l f e des Matr izenverfahrens der 
mehrstufigen D i v i s i o n s r e c h n u n g . 

4. E i n B e t o n w e r k stellt drei A r t e n v o n H o h l b l o c k s t e i n e n her. In der A b r e c h 
nungsperiode s ind 175 000 Stück mit einer Mauerstärke v o n 20 c m und ei
nem R a u m i n h a l t v o n 0,0176 c b m , 400 000 Stück mit einer Mauerstärke v o n 
25 c m u n d einem R a u m i n h a l t v o n 0,022 c b m sowie 200 000 Stück mit einer 
Mauerstärke v o n 30 c m u n d einem Rauminhal t v o n 0,0286 c b m hergestellt 
w o r d e n . Es s ind D M 2 2 2 000 , - für Fert igungsmaterial , D M 8 2 0 0 0 , - für 
Fert igungslöhne, D M 22 2 0 0 , - für Materialgemeinkosten und D M 98 400 , -
für Fert igungsgemeinkosten entstanden. 
a) K a l k u l i e r e n Sie die gesamten Herste l lkosten jeder P r o d u k t a r t mit H i l f e 

der Äquivalenzziffernrechnung. D i e Äquivalenzziffern ergeben sich aus 
den Rauminha l ten der Steine. 

b) K a l k u l i e r e n Sie die Hers te l lkosten je 100 Stück für jede A r t v o n H o h l 
b lockste inen. 

5. E i n e chemische F a b r i k hat 40 000 1 einer Säure A mit einem Prozentgehalt 
v o n 4 7 , 5 % , 70 000 1 einer Säure B mit einem Prozentgehalt v o n 5 0 % und 
100 000 1 einer Säure C mit einem Prozentgehalt von 57,5 % während einer 
Per iode hergestellt. D i e gesamten Herste l lkosten betragen D M 334 500, - . 
K a l k u l i e r e n Sie die Hers te l lkosten je L i t e r für jede Sorte, wenn entspre
chend dem Prozentgehalt Äquivalenzziffern gebildet werden . W i e hoch 
s ind die Selbstkosten je L i te r bei einem Zuschlagssatz v o n 20 % auf die H e r 
stellkosten für die Verwal tungs - und Vertr iebsgemeinkosten? 

6. K a l k u l i e r e n Sie die Selbstkosten eines P r o d u k t s , für das folgende E i n z e l k o 
sten je Stück anfal len: 

Fert igungsmaterial A D M 34 , -
Fert igungsmaterial B D M 12,-
Fert igungslöhne: 
- in Fertigungsstelle I D M 15,10 
- in Fertigungsstelle II D M 7,80 
- in Fertigungsstelle III D M 12,20 
Sondereinzelkosten der 
Fer t igung D M - ,90 

Für die Mater ia lgemeinkosten werden Zuschlagssätze von 5 % auf das Fer
tigungsmaterial A u n d 1 0 % auf das Fertigungsmaterial B sowie eine Stoff
gutschrift für die V e r w e r t u n g von Materialabfal l mit 2 % der Mater ia lkosten 
berechnet. In den Fertigungsstellen I, II b z w . III gelten Fert igungsgemein-
kostenzuschlagssätze von 112 % , 160 % b z w . 200 % auf die Fertigungslöh
ne. Bes t immen Sie die Selbstkosten je Stück, wenn für V e r w a h u n g s - und 
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Vertr iebsgemeinkosten ein Zuschlagssatz v o n 20 % auf die Herste l lkosten 
berechnet w i r d . 

7. E ine U n t e r n e h m u n g p r o d u z i e r t 560 Stück eines H a u p t p r o d u k t s A . A l s 
K u p p e l p r o d u k t e fallen 60 Stück eines N e b e n p r o d u k t s B u n d 140 Stück ei
nes N e b e n p r o d u k t s C an. D i e Verkaufserlöse der N e b e n p r o d u k t e betragen 
8 , - D M / S t . für B u n d 1 2 , - D M / S t . für C . K a l k u l i e r e n Sie die Stückkosten 
des H a u p t p r o d u k t s nach dem Restwertverfahren, w e n n die Gesamtkosten 
D M 20 0 8 0 , - ausmachen. 

8. Be i einer K u p p e l p r o d u k t i o n entstehen Gesamtkosten v o n D M 30 000 , - für 
die P r o d u k t e A , B , C u n d D . Während der abgelaufenen Per iode sind v o n A 
5000 Stück z u m Preis v o n 8 , - D M / S t . , v o n B 200 Stück z u m Preis v o n 5 0 , -
D M / S t . , v o n C 600 Stück z u m Preis v o n 10 - D M / S t . u n d v o n D 800 Stück 
z u m Preis v o n 5 , - D M / S t . abgesetzt w o r d e n . K a l k u l i e r e n Sie die Stückko
sten der P r o d u k t e , wenn die Gesamtkosten entsprechend den M a r k t p r e i s e n 
verteilt w e r d e n . 

9. Für die K o s t e n p l a n u n g sind die realisierten Höhen einer Kostenart während 
der vergangenen M o n a t e aufgezeichnet w o r d e n . D a b e i haben sich für die 
jeweiligen Beschäftigungsgrade x folgende Kos ten K ergeben: 

M o n a t i 1 2 3 4 5 6 7 8 
Beschäftigung x¡ 80 80 80 90 90 120 120 110 
Kostenhöhe K ¡ 1000 - 1100 - 1300 - 1200 - 1300 - 1600 - 1400 - 1 3 0 0 -

M o n a t i 9 10 11 12 13 14 15 16 
Beschäftigung x¡ 60 60 50 70 70 100 110 100 
Kostenhöhe K ¡ 1 1 0 0 - 9 0 0 - 900 - 1000 , - 1100 - 1400 - 1500 - 1 3 0 0 -

Best immen Sie die K o s t e n f u n k t i o n mit H i l f e der T r e nd be r e chnung nach der 
M e t h o d e der kleinsten Quadrate . 

10. D i e H ö h e einer Kostenart beträgt in einer Kostenstelle bei einem Beschäfti
gungsgrad v o n 9 0 % D M 78 120, - und bei einem Beschäftigungsgrad v o n 
8 0 % D M 72 240 , - . Best immen Sie den Var ia tor dieser Kostenar t , die K o 
stenfunkt ion und die Plankosten der Planbeschäftigung v o n 1 0 0 % , w e n n 
ein linearer Kostenverlauf unterstellt w i r d . 

11. D i e Kostenhöhe bei der Planbeschäftigung v o n 100 % beträgt für eine K o 
stenart D M 65 000 , - . D e r Var ia tor hat einen Wert v o n 6. W i e lautet die l i 
neare K o s t e n f u n k t i o n dieser Kostenart u n d wie hoch s ind die G e s a m t k o 
sten bei einem Beschäftigungsgrad v o n 70%? 

12. Bei der Planbeschäftigung v o n 1 0 0 % betragen die K o s t e n einer Kostenart 
D M 90 000 , - . U n t e r der A n n a h m e einer stückweise l inearen K o s t e n f u n k 
t ion gelte bis zur Planbeschäftigung ein Var ia tor v o n 8 u n d darüber ein V a -
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riator v o n 9. Bes t immen Sie die zugrundeliegende K o s t e n f u n k t i o n und die 
Plankosten bei einem Beschäftigungsgrad v o n 8 0 % sowie v o n 1 2 0 % . 

13. D i e P lankosten einer Kostenstel le sind bei der Planbeschäftigung von 100 % 
D M 10 000 , - . Es gelte ein Var ia tor v o n 5, wobe i ein linearer Kostenverlauf 
unterstellt w i r d . In der Abrechnungsper iode sind bei einem tatsächlichen 
Beschäftigungsgrad v o n 80 % Istkosten in H ö h e v o n D M 9500 , - angefallen. 
E r m i t t e l n Sie die Beschäftigungs-, die Verbrauchs- u n d die budgetbezogene 
P l a n / I s t - A b w e i c h u n g s o w o h l graphisch als auch algebraisch. 

D i e wicht igsten D e f i n i t i o n e n , weitere Fragen u n d A n t w o r t e n sowie 
A u f g a b e n u n d Lösungen z u m 3. K a p i t e l , T e i l A , »Systeme der V o l l 
kostenrechnung« f inden Sie i m Arbeitsbuch z u den Systemen der 
Kostenrechnung auf den Seiten 97 bis 173. 

Literaturhinweise zu Abschnitt A des 3. Kapitels 

H A B E R S T O C K , L O T H A R : G r u n d z ü g e der Kosten- und Erfolgsrechnung. 3 . A u f l . , M ü n c h e n 1 9 8 2 . 

H E N Z E L , F R I E D R I C H : Die Kostenrechnung. 4 . A u f l . , Essen 1 9 6 4 . 

H E N Z E L , F R I E D R I C H : Kosten und Leistung. 4 . A u f l . , Essen 1 9 6 7 . 

K Ä F E R , K A R L : Standardkostenrechnung. 2 . A u f l . , Stuttgart 1 9 6 4 . 

K I L G E R , W O L F G A N G : Kurzfristige Erfolgsrechnung. Wiesbaden 1 9 6 2 . 

K i L G E R , W O L F G A N G : Flexible Plankostenrechnung. Theorie und Praxis der Grenzplankosten

rechnung und Deckungsbeitragsrechnung. 5 . A u f l . , Köln und Opladen 1 9 7 2 . 

K i l . G E R , W O L F G A N G : Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbetragsrechnung. 8. A u f l . , 

Wiesbaden 1 9 8 1 . 

K L O I D T , H E I N R I C H : Kalkulationslehre. Eine Einführung in das Kalkulationswesen in Handel 

und Industrie. Wiesbaden 1 9 6 3 . 

K O L L E R , H O R S T : Organisation der Plankostenrechnung. 2 . A u f l . , Wiesbaden 1 9 7 4 . 

K O S I O L , E R I C H : Kalkulatorische Buchhaltung (Betriebsbuchhaltung). Systematische Darstellung 

der Betriebsabrechnung und der kurzfristigen Erfolgsrechnung. 5 . A u f l . , Wiesbaden 19.53. 

K O S I O L , E R I C H : Warenkalkulation in Handel und Industrie. 2 . A u f l . , Stuttgart 1 9 5 3 . 

K O S I O L , E R I C H : Kostenabweichungen, Analyse der. In: H a n d w ö r t e r b u c h des Rechnungswesens. 

Hrsg . von Erich Kosiol , Klaus Ghmielewicz und Marcell Schweitzer. 2 . A u f l . , Stuttgart 

1 9 8 1 , Sp. 9 8 3 - 9 9 8 . 

M E L L E R O W I C Z , K O N R A D : Kosten und Kostenrechnung. Band II: Verfahren. Zweiter T e i l : Kalku

lation und Auswertung der Kostenrechnung und Betriebsabrechnung. 5 . A u f l . , Berlin und 

N e w York 1 9 8 0 . 

M E L L E R O W I C Z , K O N R A D unter Mitarbeit von A R I B E R T P E E C K E L : Planung und Plankostenrech

nung. Band II: Plankostenrechnung. Freiburg i . B . 1 9 7 2 . 

M Ü L L E R , H O R S T : Standard- und Plankostenrechnung im betrieblichen Rechnungswesen. Stutt

gart 1 9 4 9 . 

N O W A K , P A U L : Kostenrechnungssysteme in der Industrie. 2 . A u f l . , Köln und Opladen 1 9 6 1 . 

Plankostenrechnung als Instrument moderner U n t e r n e h m u n g s f ü h r u n g . Erhebungen und Stu

dien zur g r u n d s ä t z l i c h e n Problematik. Hrsg . von Erich Kosiol . 2 . A u f l . , Berlin 1 9 5 6 . 



310 Darstellung von Kostenrechnungssystemen 

RlEBEL, P A U L : Kalkulation der Kuppelprodukte. In: H a n d w ö r t e r b u c h des Rechnungswesens. 

Hrsg. von Erich Kosiol . Stuttgart 1 9 7 0 , Sp. 9 9 4 - 1 0 0 6 . 

S W O B O D A , P E T E R : Kostenrechnung und Preispolitik. 13 . A u f l . , Wien 1 9 8 3 . 

V O R M B A U M , H E R B E R T : Kalkulationsarten und Kalkulationsverfahren. Kalkulationslehre. 

4 . A u f l . , Stuttgart 1 9 7 7 . 

W E B E R , H E L M U T K U R T : Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen. 2 . A u f l . , M ü n c h e n 1 9 7 8 . 

W I L L E , F R I E D R I C H : Plan- und Standardkostenrechnung. Leitfaden. Essen 1 9 6 3 . 

B. Systeme der Teilkostenrechnung 

Tei lkostenrechnungen bi lden das Gegenstück z u Vol lkos tenrechnungen. Sie 
sind dadurch charakterisiert, daß in ihnen nicht die gesamten entstandenen b z w . 
geplanten Kosten auf die Kostenträger zugerechnet werden. Bei den Systemen 
der Tei lkostenrechnung können mit den Tei lkostenrechnungen auf der Basis 
von variablen Kosten und den Tei lkostenrechnungen auf der Basis von relativen 
Einze lkosten zwei verschiedene Erscheinungsformen auseinandergehalten w e i 

den. Sie unterscheiden sich i m wesentlichen durch die A r t und den U m f a n g der 
Kostenzurechnung. Neuere Tei lkostenrechnungen werden i m allgemeinen als 
Systeme der P lankostcnrechnung k o n z i p i e r t . 

I. Auflösungsmöglichkeiten der Gesamtkosten 

G r u n d l e g e n d für die verschiedenen Systeme der Tei lkostenrechnung ist die 
T r e n n u n g (Auflösung) der Gesamtkosten in variable und fixe K o s t e n , G r e n z -
und Residualkosten oder E i n z e l - und G e m e i n k o s t e n . Die Veränderlichkeit ( V a 
riabilität) der Kostenhöhe bei Var ia t ion einer Kosteneinflußgröße bildet das 

l'ixc und variable M e r k m a l z u r Unterscheidung von fixen und variablen Kosten . Derjenige T e i l 
Kosten der Gesamtkosten , der bei Veränderung einer Kosteneinflußgröße konstant 

bleibt , w i r d F ixkosten genannt, während der Rest die variablen Kosten bi ldet . 
D i e K e n n z e i c h n u n g f i x e r u n d variabler Tei le der Gesamtkosten setzt die K e n n t 
nis oder zumindest A n n a h m e n über empirische Kostenfunkt ionen voraus. N a c h 
den Untersuchungen der betriebswirtschaftl ichen Kostentheorie sind in der 
Realität mehrere Kosteneinflußgrößen gleichzeit ig w i r k s a m . A l s wichtigste Be
stimmungsgrößen der Kosten werden vor allem die Beschäftigung, das P r o d u k 
t ionsprogramm, die Einsatzgüterpreise, die A n z a h l und die A r t e n der Stoffe, 
materiellen Potentialgüter und Arbeitskräfte, die Arbei tsverte i lung, die M a 
schinenbelegung, die Intensitäten und die Auflagengrößen angesehen. D i e U n 
terscheidung von variablen und fixen Kosten kann sich auf jede Kosteneinfluß
größe bezichen. M a n kann beispielsweise untersuchen, welche Tei le der Kos ten 
bei einer Var ia t ion der technischen Eigenschaften von Maschinen oder der M a -
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schinenbelegung konstant bleiben b z w . veränderlich s ind . In der Kostenrech
nung w i r d den A u s w i r k u n g e n der Kosteneinflußgröße Beschäftigung eine be
sondere Bedeutung beigemessen. Sofern die Bezugsgröße der Untersche idung 
von f ixen u n d variablen Kosten nicht genannt ist, handelt es sich daher übli
cherweise u m beschäftigungsfixe u n d beschäftigungsvariable K o s t e n . 

D i e Auflösung der Gesamtkosten nach ihrem Verhalten bei Beschäftigungs
änderungen in (beschäftigungs-)variable u n d (beschäftigungs-)fixe Kos ten b i l 
det die G r u n d l a g e der Tei lkostenrechnungen auf der Basis v o n variablen K o s t e n . 
U n t e r Beschäftigung versteht man dabei die während einer Per iode realisierte Begriff der 
b z w . z u realisierende Leis tung. Sie läßt sich durch verschiedene Maßstäbe Beschäftigung 
messen. W i r d in einer U n t e r n e h m u n g b z w . in einer Stelle oder A b t e i l u n g ledig
lich ein (materielles oder immaterielles) G u t erstellt, bietet sich die A u s b r i n 
gungsmenge dieses Gutes als M a ß der Beschäftigung an. Be i der Fer t igung 
mehrerer Güter ist es schwierig, einen geeigneten Maßstab z u finden. In diesem 
F a l l k a n n m a n die Beschäftigung u . a. durch die Fert igungszeit (Arbei tsze i t 
der Beschäftigten oder L a u f z e i t der Maschinen) , die A n z a h l der Beschäf
t igten oder die L o h n - und Gehal tskosten messen. Für die Auflösung in fixe 
u n d v a r i a b l e K o s t e n ist demnach neben der zugrundel iegenden K o s t e n e i n -
f lußgröße der Maßstab wicht ig , mi t dem die Ausprägungen dieser K o s t e n 
einflußgröße gemessen werden. 

E i n e Reihe v o n Kostenarten behält innerhalb bestimmter Variationsbereiche 
eine konstante H ö h e . Bei bestimmten Ausprägungen der Kosteneinflußgröße 
treten sprunghafte Kostensteigerungen auf. M a n spricht bei ihnen v o n sprungf i - Sprungfixe Koste 
xen K o s t e n . Es hängt von der Breite des betrachteten Variat ionsinterval ls A x 
ab, ob derartige Kosten als rein variabel , als rein fix oder als sprungfix definiert 
werden . 

Abb. 102: Überblick über mögliche Kostenverläufe bei Beschäftigungsvariationen 
Variable (überproportionale) Kosten 
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A b b i l d u n g 102 gibt einen U b e r b l i c k über das Verhal ten verschiedener K o 
stenarten bei V a r i a t i o n der Beschäftigung x. Es handelt sich u m einige typische 
Verläufe, zwischen denen eine V i e l z a h l v o n Ubergangsmöglichkeiten besteht. 
Bei linearen K o s t e n f u n k t i o n e n verlaufen die variablen Kos ten stets p r o p o r t i o n a l 
z u r Beschäftigung. 

Während bei einer A n a l y s e der Veränderl ichkeit der K o s t e n ausgedrückt 
werden so l l , welcher T e i l der K o s t e n bei V a r i a t i o n einer Kosteneinf lußgrö-

Grenzkosten ße v a r i a b e l , f i x oder s p r u n g f i x ist, beschreiben die G r e n z k o s t e n das Ausmaß 
der Kostenänderungen. Sie geben bei einer Gesamtkostenbetrachtung an , 
u m welchen Betrag sich die Gesamtkosten bei ( inf in i tes imal ) k le iner V a r i a 
t ion der Kosteneinf lußgröße verändern. Somit charakteris ieren G r e n z k o 
sten den V e r l a u f der Gesamtkosten . M a n k a n n sie als K o s t e n des letzten 
V a r i a t i o n s i n t e r v a l l s b z w . der letzten Schicht der betrachteten K o s t e n e i n 
f lußgröße interpret ieren. G r e n z k o s t e n lassen sich s o w o h l für einzelne K o 
stenarten als auch für die Gesamtkosten ermit te ln . D i e G r e n z k o s t e n der 
Gesamtkosten s ind m i t den G r e n z k o s t e n der v a r i a b l e n K o s t e n ident isch, 
w e i l f ixe K o s t e n die Steigung N u l l haben. M u l t i p l i z i e r t m a n die G r e n z k o 
sten K ' m i t der zugehörigen Ausprägung der Kosteneinf lußgröße (z. B . 
der Beschäftigung x ) , so erhält m a n einen Kostenbetrag K ' x , der in seiner 
Größenordnung mi t den v a r i a b l e n K o s t e n K v vergle ichbar ist. Be i l inearem 
V e r l a u f der Gesamtkos tenkurve s t immt dieser Kostenbetrag K ' x m i t den 
var iab len K o s t e n K v überein, w e i l die G r e n z k o s t e n den v a r i a b l e n S t ü c k k o 
sten entsprechen. Zeichnet m a n die v a r i a b l e n K o s t e n in ein K o o r d i n a t e n s y 
stem ein, so k a n n die D i f f e r e n z zwischen den m i t der Beschäft igung m u l t i 
p l iz ie r ten G r e n z k o s t e n K ' x u n d den v a r i a b l e n K o s t e n K v m i t H i l f e der 
Tangenten an die K u r v e der v a r i a b l e n K o s t e n bestimmt w e r d e n . Sie ent
spricht dem A b s t a n d zwischen dem S c h n i t t p u n k t dieser Tangente m i t der 
O r d i n a t e u n d dem N u l l p u n k t . A u s A b b i l d u n g 103 b ist ers icht l ich , daß d ie 
se D i f f e r e n z ( K v — K ' x ) bei p r o p o r t i o n a l e m V e r l a u f der v a r i a b l e n K o 
sten gleich N u l l ist. Dagegen sind die mi t der A u s b r i n g u n g m u l t i p l i z i e r t e n 
G r e n z k o s t e n bei überproportionalem V e r l a u f der v a r i a b l e n K o s t e n größer 
[ v g l . A b b i l d u n g 103 a] u n d bei u n t e r p r o p o r t i o n a l e m V e r l a u f k le iner als 
die v a r i a b l e n K o s t e n [ v g l . A b b i l d u n g 103 c ] . 

U n t e r V e r w e n d u n g des m i t der Beschäft igung m u l t i p l i z i e r t e n G r e n z k o 
stenbetrags K ' x lassen sich die Gesamtkosten in z w e i Beträge zerlegen. 
K o s i o l bezeichnet die D i f f e r e n z zwischen den Gesamtkosten K u n d diesem 

Residualkosten Grenzkostenbetrag K ' x als Res idualkosten R [ K o s i o l (Kostenrechnung) 
154 f f . ] . M a n erhält folgende A u f t e i l u n g der Gesamtkosten : 

K - K ' x + ( K — K ' x ) = K ' x + R 
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Abb. 103: Beispiel für die Beziehungen zwischen den variablen Kosten K v und dem 
Grenzkostenbetrag K x bei a) überproportionalem, b) proportionalem und 
c) unterproportionalem Kostenverlauf 
K K 

proport ional 

In der graphischen D a r s t e l l u n g s ind die Res idualkosten R gleich dem 
A b s t a n d zwischen dem S c h n i t t p u n k t der Tangenten an die Gesamtkosten
k u r v e mit der O r d i n a t e u n d dem N u l l p u n k t [ v g l . A b b i l d u n g 104] . Bei 
l inearem V e r l a u f der Gesamtkos tenkurve s ind die Res idualkosten R gleich 
den F ixkos ten K f [ v g l . A b b i l d u n g 104 b ] . Ver läuf t die Gesamtkos tenkur 
ve u n t e r p r o p o r t i o n a l , d a n n sind die Res idualkosten pos i t iv [ v g l . A b b i l d u n g 
104 c ] . D e r Grenzkostenbetrag K ' x ist bei überproport ionalem G e s a m t k o 
stenverlauf größer als die Gesamtkosten, so daß die Res idualkosten negativ 
werden [ v g l . A b b i l d u n g 104 a ] . Deshalb läßt sich der Betrag K ' x im 
Gegensatz z u den v a r i a b l e n Kos ten nicht als T e i l der Gesamtkosten auffas
sen. D i e Res idualkosten stellen rechnungstechnisch eine Restgröße dar , die 
über das Erre ichen der stückkostenminimalen Beschäft igung i n f o r m i e r t . So
lange sie pos i t iv s ind , liegt die tatsächliche Beschäft igung unter der kosten
m i n i m a l e n u n d umgekehrt . S i n d die Res idualkosten gleich N u l l , so ist die 
kostenminimale Beschäft igung gerade erreicht. 



314 Darstellung von Kostenrechnungssystemen 

Abb. 104: Beispiele für Residualkosten bei a) überproportionalem, b) proportionalem 
und c) unterproportionalem Verlauf der variablen Kosten unter Einschluß der 
fixen Kosten 

o 
c) 

Einzel- und D i e Zurechenbarkei t v o n K o s t e n auf Bezugsgrößen bildet das Untersche i -
Gemeinkosten dungsmerkmal v o n E i n z e l - und G e m e i n k o s t e n . N e b e n den Produkte inhei ten 

und Produktar ten können jedoch auch P r o d u k t g r u p p e n , Kostenste l len, K o 
stenbereiche, die U n t e r n e h m u n g u . a. als Bezugsgrößen verwendet werden . 
E ine Kostenart ist dann einer Bezugsgröße zurechenbar, wenn sie für diese Be
zugsgröße direkt erfaßt oder ihr aufgrund einer realtheoretischen K o s t e n f u n k 
t ion eindeutig zugeordnet werden kann [Riebel (Einzelkostenrechnung) 261]. 
Für die einzelne Produkte inhe i t lassen sich z . B . die W e r k - und H i l f s s t o f f e , aus 
denen sie gefertigt w i r d , häufig direkt erfassen. Ist der Energieverbrauch einer 
Maschine mit konstanter Intensität nach einer L e o n t i e f - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n 
allein v o n der Ausbr ingungsmenge der Maschine abhängig, so kann er den er
zeugten Produkte inhei ten ebenfalls zugerechnet werden. In diesem Fal l erfolgt 
die Z u r e c h n u n g aufgrund eindeutiger produktionstheoret ischer Beziehungen 
zwischen den Produkte inhei ten u n d dem Einsatzgut . 
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Vie l fach w i r d der Verbrauch einer Reihe v o n Einsatzgütern nicht direkt er
faßt, o b w o h l dies technisch möglich wäre. Insbesondere aus Wir t schaf t l i ch 
keitsgründen verzichtet man beispielsweise bei Hi l f s s to f fen u n d Kle inmater ia l 
wie Schrauben, Nägeln, L e i m oder L a c k auf eine direkte Messung ihres V e r 
brauchs für jede Produkte inhe i t . D a h e r s ind unechte u n d echte Gemeinkos ten 
z u unterscheiden [Riebel (Einzelkostenrechnung) 14f. u n d 37f . ] . Unechte G e 
meinkosten könnten für die betrachtete Bezugsgröße direkt erfaßt u n d ihr als 
E inze lkos ten zugerechnet werden . D i e U n t e r n e h m u n g führt bei ihnen jedoch 
keine direkte Erfassung d u r c h . Dagegen lassen sich echte G e m e i n k o s t e n weder 
bei A n w e n d u n g exaktester Erfassungsmethoden noch aufgrund realtheoreti
scher K o s t e n f u n k t i o n e n der Bezugsgröße zurechnen. Charakteristisches B e i 
spiel echter G e m e i n k o s t e n sind die K o s t e n v o n K u p p e l p r o z e s s e n , die sich dem 
einzelnen K u p p e l p r o d u k t nicht zurechnen lassen [vgl. D i e d e r i c h (Betr iebswirt
schaftslehre) 236]. 

Z u r K e n n z e i c h n u n g verschiedener Systeme der Te i lkostenrechnung ist es vor 
allem er forder l ich , die Gemeinsamkei ten u n d Di f fe renzen zwischen der E i n t e i 
lung in fixe b z w . variable Kosten u n d in E i n z e l - b z w . Gemeinkos ten darzustel
len. Beide A r t e n einer Auflösung der gesamten Per iodenkosten hängen v o n den 
zugrunde gelegten Kosteneinflußgrößen b z w . Bezugsgrößen ab. Jede K o s t e n 
einflußgröße kann zugleich als Bezugsgröße der K o s t e n z u r e c h n u n g gewählt 
werden. D i e Unterschiede zwischen beiden A r t e n der Kostenauflösung werden 
deut l i ch , w e n n man sie auf dieselbe G r ö ß e bezieht. Zweckmäßig wählt man die 
Beschäftigung als Kosteneinflußgröße für die G l i e d e r u n g i n fixe b z w . variable 
Kos ten sowie die Produkte inhei ten als Bezugsgröße der G l i e d e r u n g in E i n z e l 
b z w . G e m e i n k o s t e n . Mißt man die Beschäftigung in der Z a h l hergestellter P r o 
dukteinhei ten, so s t immen beide Größen überein. D i e gesamten Per iodenkosten 
sind dann z u m einen nach ihrem Verhal ten bei Beschäftigungsänderungen in 
(beschäftigungs-)variable u n d (beschäftigungs-)fixe Kos ten u n d z u m anderen 
nach ihrer Zurechenbarkei t auf die Produkte inhei ten in E i n z e l k o s t e n , unechte 
und echte G e m e i n k o s t e n einzuteilen [vgl . A b b i l d u n g 105]. 

D i e H ö h e von (Kostenträger-)Einzelkosten hängt direkt v o n der Z a h l erzeug
ter Produkte inhe i ten ab. Sie stellen daher (beschäftigungs-)variable Kos ten dar. 
Z u ihnen können z . B . Werkstof fe und Sondereinzelkosten des Vertr iebs wie 
Verpackungskosten u n d Provis ionen gehören. D a der Verbrauch je P r o d u k t 
einheit bei unechten Gemeinkos ten direkt gemessen werden könnte , ist auch 
ihre H ö h e v o n der Ausbr ingungsmenge abhängig. D e m n a c h bi lden sie ebenfalls 
variable K o s t e n . 

D i e H ö h e der (beschäftigungs-)fixen Kos ten w i r d durch andere Best im
mungsgrößen als die Z a h l erstellter Produkte inhei ten beeinflußt. Somit s ind 
(beschäftigungs-)fixe K o s t e n echte G e m e i n k o s t e n . Bei ihnen kann es sich z u m 
Beispiel um E n t w i c k l u n g s k o s t e n der P r o d u k t a r t oder P r o d u k t g r u p p e u n d die 

Echte und unechu 
Gemeinkosten 
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Einzel- bzw. 
Gemeinkosten uy 
variablen bzw. 
fixen Kosten 

(Kostenträger-) 
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Eixe Kosten als 
echte 
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Problematik der 
Zuordnung von 

Lohnkosten 

Variable echte 
Gemeinkosten 

Kosten übergeordneter Stellen u n d Bereiche wie Fert igungsvorberei tung oder 
Abschreibungen Betriebsleitung handeln . D i e A b s c h r e i b u n g e n werden als fixe Kos ten u n d echte 

Gemeinkos ten angesehen, soweit der Verschleiß durch Zeitablauf verursacht ist. 
U b e r die E i n o r d n u n g der L o h n k o s t e n werden unterschiedliche Auffassungen 
vertreten. Häufig rechnet man den T e i l der L o h n k o s t e n z u den (variablen) E i n 
zelkosten, bei dem die genutzte Arbe i t sze i t von der Ausbr ingungsmenge abhän
gig ist. V o n mehreren A u t o r e n werden jedoch die gesamten L o h n k o s t e n als fix 
b z w . sprungfix betrachtet, we i l sie auf Arbeitsverträgen beruhen, die nicht 
kurz f r i s t ig gekündigt werden können. D i e Arbeitskräfte werden in der Regel 
nicht für einzelne P r o d u k t e oder Aufträge, sondern für die H e r s t e l l u n g des ge
samten P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s eingestellt [Riebel (Einzelkostenrechnung) 22 
und 262ff . ] . 

Charakter is t isch für die unterschiedliche Betrachtungsweise der beiden A r t e n 
einer Kostenauflösung sind insbesondere die variablen echten G e m e i n k o s t e n . 
Z u dieser Klasse gehören die Kostenarten, welche der Produkte inhe i t nicht z u 
rechenbar s i n d , deren H ö h e aber bei V a r i a t i o n der Z a h l erstellter P r o d u k t e i n h e i 
ten schwankt . Derart ige Kos ten können v o r allem bei mehrdimensionalen K o 
stenfunktionen mit mehreren gemeinsam wirksamen Kosteneinflußgrößen auf
treten. Beispielsweise kann der Verbrauch an Betriebsstoffen und Energie an ei
ner Maschine v o n deren Laufzei t und Intensität bestimmt w rerden. W e n n eine 
bestimmte Ausbr ingungsmenge durch verschiedene K o m b i n a t i o n e n v o n Lauf
zeit und Intensität erzeugt werden k a n n , bestehen zwischen Betriebsstoff- b z w . 
Energieverbrauch und der Ausbr ingungsmenge keine (ein)eindeutigen Bezie 
hungen. Deshalb können diese Kos ten nicht den Produkte inhei ten zugerechnet 
werden. Andererseits verändert sich ihre H ö h e i n der Regel bei einer Steigerung 
oder V e r m i n d e r u n g der Ausbr ingungsmenge . Derart ige mehrdimensionale K o 
stenfunktionen liegen z . B . bei Kuppelprozessen vor . Vie l fach rechnet man auch 
die durch Gebrauchsverschleiß verursachten Abschre ibungen z u den variablen 
G e m e i n k o s t e n . Sofern die A n l a g e n n u t z u n g aber gemäß L e o n t i e f - P r o d u k t i o n s 
funkt ionen allein von der bearbeiteten Ausbr ingungsmenge beeinflußt w i r d , er
scheint eine Z u r e c h n u n g der Abschre ibungen auf die Produkte inhei ten möglich. 
M a n könnte diese A r t der A b s c h r e i b u n g wie die Lohne inze lkos ten den E i n z e l 
kosten zurechnen. N e b e n dem Gebrauchsverschleiß s ind jedoch in der Regel 
weitere Abschreibungsursachen w i r k s a m . D a n n stellen diese A b s c h r e i b u n g e n 
ebenfalls variable echte Gemeinkos ten dar, denen eine mehrdimensionale K o 
stenfunkt ion zugrunde liegt. 

A b b i l d u n g 105 gibt eine Ubers icht über die G l i e d e r u n g in E i n z e l - u n d G e 
meinkosten sowie in variable und fixe K o s t e n . Für jede Teilklasse der Gesamt
kosten werden Beispiele angegeben. D i e Z u o r d n u n g dieser Beispiele gilt aber 
nicht in allen Fällen. Es muß stets aufgrund der tatsächlichen Bedingungen ge
prüft werden, z u welcher Teilklasse die verschiedenen Kostenarten gehören. 
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Abb. 105: Übersicht über die Einteilung der Gesamtkosten in Einzel- und Gemeinkosten 
sowie in variable und fixe Kosten 
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II. Teilkostenrechnungen auf der Basis von variablen Kosten 

F ;ür Tei lkostenrechnungen auf der Basis v o n variablen K o s t e n gibt es eine 
Reihe v o n Beze ichnungen. So f inden sich in der deutschsprachigen Li teratur die 
Ausdrücke G r e n z k o s t e n r e c h n u n g , G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g , D e c k u n g s b e i 
tragsrechnung, B r u t t o g e w i n n r e c h n u n g , Di f ferenzkos tenrechnung u n d P r o p o r 
t ionalkostenrechnung [vgl . u . a . K i l g e r (Plankostenrechnung) 98f f . ; M e l l e r o -
w i c z (Kalkulat ionsverfahren) 75; Riebet (Gefahren) 493f . ] . Im amerikanischen 
Sprachraum herrschen die T e r m i n i direct costing und variable cost ing vor [vgl. 
(Direc t Cost ing) 1086; H o r n g r e n (Cos t Account ing) 305f . ] , während in E n g 
land marginal cost ing die gebräuchliche Beze ichnung ist [vgl . z . B . L a w r e n -
c e / H u m p h r e y s ( M a r g i n a l C o s t i n g ) ; Striker ( M a r g i n a l Cos t ing) ] . D i e genannten 
Bezeichnungen beziehen sich auf unterschiedliche Ersche inungsformen. C h a 
rakteristisch für alle Erscheinungsformen der Te i lkostenrechnung auf der Basis 
von variablen Kosten sind jedoch die strikte T r e n n u n g in fixe u n d variable K o 
sten u n d die Z u r e c h n u n g lediglich der variablen Kosten auf die Kostenträger. 
Weitere M e r k m a l e s ind der A u s b a u zu einer Er fo lgsrechnung mit getrenntem 
A u s w e i s der F i x k o s t e n , die Bewertung der Bestände an fertigen u n d halbfertigen 
Erzeugnissen z u variablen Kosten und die K o n z i p i e r u n g als Plankostenrech
nung . A l l g e m e i n zeichnen sich die Systeme der Te i lkos tenrechnung durch eine 
differenzierte Kostengl iederung aus. Tei lkostenrechnungen auf der Basis von 
variablen Kosten besitzen ebenfalls den G r u n d a u f b a u als A r t e n - , Stellen- und 
Trägerrechnung. 
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Te ilkoste n rc ch nun 
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1. Kostenauflösung im Rahmen der Kostenartenrechnung 
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D i e Systeme der Te i lkos tenrechnung auf der Basis von variablen Kosten neh
men in der Kostenartenrechnung die Erfassung sämtlicher Kos ten gruppiert 
nach Kostenarten vor . D a eine Te i lkos tenrechnung gewöhnlich als Plankosten
rechnung (Standard- oder Prognosekostenrechnung) konz ip ier t w i r d , handelt 
es sich u m die Erfassung aller P lankosten der jeweils betrachteten Rechnungspe
r iode. Z u r Gegenüberstellung v o n P l a n - u n d Istkosten und z u r Durchführung 
der Abweichungsanalyse ist ferner nach A b l a u f der Rechnungsperiode eine E r 
fassung aller Istkosten er forder l ich . 

D i e Erfassung der K o s t e n erfolgt auf der G r u n d l a g e einer differenzierten K o 
stenartengliederung. Ihre A r t , ihr U m f a n g und ihre Tiefe werden im wesentli
chen v o n den Gegebenheiten der U n t e r n e h m u n g sowie den angestrebten Rech
nungszielen best immt. D i e G l i e d e r u n g der z u erfassenden Kosten nach den 
M e r k m a l e n Güterart u n d Verbrauchscharakter entspricht grundsätzlich jener in 
den Systemen der V o l l k o s t e n r e c h n u n g [vgl . S. 144]. Danach können Mater ia l -
kosten, K o s t e n der Betriebsarbeit , K o s t e n der Fremddienste , Informat ionsko
sten, K o s t e n der Rechtsgüter, A b s c h r e i b u n g e n , Wagniskos ten , Abgaben und 
Zinsen als Kostenarten gebildet w e r d e n . N e b e n dieser G r u p p i e r u n g der Kos ten
arten erfolgt in den Systemen der Te i lkos tenrechnung eine weitere Di f ferenzie 
rung der Kos ten in E i n z e l - u n d G e m e i n k o s t e n , wobei bezüglich der E i n z e l k o 
sten eine Untersche idung v o n Kostenträger- und Kostenträgergruppeneinzel
kosten vorgenommen werden k a n n . Sie ist insbesondere für die P lanung der 
vorzugebenden b z w . erwarteten K o s t e n zweckmäßig. D i e P l a n u n g der E i n z e l 
kosten erfolgt für die Kostenträgereinheit, während die Planung der G e m e i n k o 
sten meist kostenstellenweise v o r g e n o m m e n w i r d . M i t der (kostenstellenwei-
sen) P lanung der G e m e i n k o s t e n ist zugle ich eine G l i e d e r u n g nach Kostenstellen 
(und -bereichen) z u verknüpfen. Häufig werden z u K o n t r o l l z w e c k e n auch die 
E i n z e l k o s t e n für jede Kostenstelle vorgegeben. D i e für das Rechnen mit varia
blen Kos ten grundlegende Kostenar tenbi ldung ist die G r u p p i e r u n g nach fixen 
u n d variablen K o s t e n . D e n n nur bei einer Auflösung der K o s t e n in ihre fixen 
u n d variablen Bestandteile kann eine Te i lkostenrechnung auf der Basis von va
riablen K o s t e n durchgeführt werden . D i e Idee z u r Berücksichtigung des K o 
stenverhaltens in Abhängigkeit von der Beschäftigung in der Kostenrechnung 
geht auf Schmalenbach [(Selbstkostenrechnung) 284ff.] zurück. 

D i e Auflösung der K o s t e n bildet das zentrale P r o b l e m der Kostenartenrech
nung. D u r c h die Kostenauflösung (Kostenzer legung, Kostenspaltung) sollen 
die K o s t e n nach ihrem Verhal ten in Abhängigkeit von der Beschäftigung in ver
schiedene Kostenkategorien aufgeteilt werden [vgl. K o s i o l (Kostenauflösung) 
345ff . ] . D i e ursprünglich unterschiedenen Kostenkategorien f ix , degressiv, 
p r o p o r t i o n a l und progressiv stammen v o n Schmalenbach [(Selbstkostenrech-
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nung) 284ff . ] . U m Mißverständnisse dieser Bezeichnungen bezüglich ihrer 
D e u t u n g als Per ioden- b z w . Stückkosten z u vermeiden, hat K o s i o l [Kostenka
tegorien] für die Periodenkosten die Kategor ien f ix , p r o p o r t i o n a l , überpropor
tional u n d unterproport ional unterschieden. V o n diesen besitzen für die K o 
stenrechnung allein die f ixen und die propor t iona len Kos ten eine Bedeutung. 
Daher s ind die beiden anderen Kostenkategorien den fixen oder proport ionalen 
K o s t e n z u z u o r d n e n b z w . auf diese z u reduzieren. M a n behandelt (vereinfa
chend) die unter- und überproportionalen Kos ten als M i s c h k o s t e n (semivariable 
Kosten) , welche sich auf fixe und propor t iona le Elemente zurückführen lassen. 
D a die E inze lkos ten proport ionale K o s t e n darstellen, ergibt sich das P r o b l e m 
der Kostenauflösung i m wesentlichen bei den G e m e i n k o s t e n . Ihre Zer legung 
w i r d gewöhnlich für jede Kostenart einer Kostenstelle v o r g e n o m m e n . Ist dies 
unzweckmäßig oder nicht möglich, n i m m t man die Auflösung des gesamten K o 
stenbetrages einer Kostenart b z w . in extremen Fällen die Auflösung der G e 
samtkosten einer U n t e r n e h m u n g vor . A n Verfahren zur Zer legung der Kos ten Verfahren der 
s ind das buchtechnische, das mathematische und das planmäßige Verfahren der Kostenauflosung 
Kostenauflösung bekannt. Das buchtechnische u n d das mathematische Ver fah
ren legen bei der Kostenaufte i lung tatsächlich entstandene Kosten zugrunde , 
während die planmäßige Kostenautlösung von erwarteten Kostenabhängigkei
ten ausgeht. 

Be im buchtechnischen Verfahren, das auch als buch technisch-statistische M e 
thode [ M e l l e r o w i c z (Kalkulat ionsverfahren) 59] bezeichnet w i r d , stellt man das 
Verhalten jeder einzelnen Kostenart in Abhängigkeit v o n der Beschäftigung 
durch Beobachtung fest. D i e Beurte i lung, ob fixe oder proport ionale Kosten 
vorl iegen, basiert auf ermittelten und bereinigten Istkostenbeträgen vergangener 
Per ioden und den für sie festgestellten Beschäftigungsgraden. D e r Z u o r d n u n g 
z u den beiden Kostenkategorien durch Experten liegen häufig Erfahrungen der 
Vergangenheit zugrunde . Dabei werden zunächst die eindeutig fixen (z. B . A b 
schreibungen bei Fristablaut) und die eindeutig variablen K o s t e n (z . B . H i l f s 
stoffe) den entsprechenden Kostenkategorien zugeordnet . Sofern Mischkos ten 
auttreten, erfolgt entweder eine Z u t e i l u n g z u einer der beiden Kategorien (z. B . 
lassen sich stark unterproport ionale Kos ten den fixen K o s t e n und schwach un
terproport ionale Kosten den proport ionalen Kosten z u o r d n e n ) , oder es w i r d 
e i n e A u f t e i l u n g vorgenommen. D i e Kostenaufte i lung kann einmal im Rahmen 
des buchtechnischen Verfahrens durch A u s w e r t u n g der realisierten Größen mit 
H i l f e statistischer M e t h o d e n oder aufgrund von Schätzungen erfolgen. Sie kann 
z u m anderen unter V e r w e n d u n g des mathematischen Verfahrens der Kostenaut
lösung vorgenommen werden. 

D u r c h V e r w e n d u n g statistischer M e t h o d e n w i r d eine Präzisierung der E r 
gebnisse des buchtechnischen Verfahrens erreicht. Dabe i werden insbesondere Streupunkt-
Streupunktdiagramme und Trendberechnungen herangezogen. Be im Streu- diagramme 

Buchtcchnisches 
VerJahren der 
Kostenauflösung 
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punktd iagramm werden in ein Koordinatensys tem die Kostenhöhe sowie die 
zugehörigen Beschäftigungsgrade aller Beobachtungen eingetragen. Dabe i b i l 
det man auf der Abszisse den Beschäftigungsgrad u n d auf der O r d i n a t e den je
weil igen Kostenbetrag ab. D u r c h das entstehende Streupunktdiagramm »wird 
nach dem Augenmaß eine gerade L i n i e gezogen, wobei die Streuung möglichst 
gut ausgeglichen werden soll« [ M e l l e r o w i c z (Kalkulat ionsverfahren) 60]. V e r 
läuft die Gerade parallel z u r Absz isse , so ist die betreffende Kostenart f ix . G e h t 
die Gerade durch den K o o r d i n a t e n u r s p r u n g , handelt es sich u m eine rein p r o 
port ionale Kostenart . Schneidet die Gerade die O r d i n a t e nicht i m N u l l p u n k t , so 
ist eine semivariable Kostenart gegeben. In diesem F a l l gibt die Steigung der K o 
stengeraden die H ö h e der propor t iona len K o s t e n an, während der A b s t a n d v o m 
N u l l p u n k t z u m Schni t tpunkt der Geraden mi t der O r d i n a t e die H ö h e der f ixen 
Kosten anzeigt. A b b i l d u n g 106 verdeutl icht das Vorgehen an einem Beispie l . 
Z u r rechnerischen B e s t i m m u n g v o n Lage u n d Anst ieg der Geraden w i r d häufig 
die Trendberechnung verwendet. 

Abb. 106: Beispiel zur Kostenauflösung unter Verwendung eines Streupunktdia
gramms 

>• Proportionale (variable) Kosten 

*• Fixe Kosten 

D e r V o r t e i l des buchtechnischen Verfahrens liegt in seiner einfachen H a n d 
habung. Al le rd ings führt es ohne V e r w e n d u n g von statistischen M e t h o d e n le
digl ich z u näherungsweisen Lösungen. D a in der Kostenrechnung gewöhnlich 
lineare Kostenabhängigkeiten unterstellt werden , führt die präzise F o r m der 
buchtechnischen Kostenauflösung auf der G r u n d l a g e statistischer M e t h o d e n 
zur gewünschten A u f t e i l u n g der Kos ten in ihre fixen und variablen Bestandteile. 
Das Legen der Geraden durch das S t reupunktdiagramm nach dem Augenmaß 
birgt eine große Fehlerquelle in s ich. E ine exakte Trendberechnung z . B . unter 
V e r w e n d u n g der M e t h o d e der kleinsten Quadrate kann dagegen aufwendig sein. 
Insbesondere das S t reupunktdiagramm ermöglicht die E r k e n n u n g von sprung
fixen K o s t e n . D i e Genauigkei t der Kostenauflösung nach dem buchtechnischen 
Verfahren hängt wesentlich von den beobachteten Schwankungen , der Präzision 
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der Messung und der Ausschaltung von Wirkungen anderer Kosteneinflußgrö
ßen als der Beschäftigung ab. Ein schwerwiegendes Problem stellt die Ubertrag-
barkeit der Ergebnisse auf die Auflösung von Plankosten dar, weil das buch
technische Verfahren von Istkosten und damit von Größen der Vergangenheit 
ausgeht. 

Charakteristisch für das Verfahren der mathematischen Kostenauflösung Mathematisches 
ist eine rechnerische Aufteilung einzelner Kostenarten oder der Gesamtko- \ erfahren der 
sten in Grenz- und Residualkosten. Diese Form der Kostenauflösung geht Kostenaujlosung 
auf Schmalenbach [(Selbstkostenrechnung) 294 ff.] zurück. Die Aufteilung 
der Kosten vollzieht sich in drei Schritten und kann von einer finitesimalen 
Betrachtung (Schichtenbetrachtung) oder infinitesimalen Betrachtung 
(Punktbetrachtung) ausgehen. Gegenstand des ersten Rechenschritts ist 
die Bestimmung der Grenzkosten. Bei einer finitesimalen Betrachtung Bestimmung d< 
werden die Grenzkosten als Differenzenquotient aus dem Kostenzuwachs Grenzkost 
einer Produktionsschicht und dem Produktionszuwachs dieser Schicht 
bestimmt. Geben x{ und x 2 (mit x2 > Xi) die Ausbringungsmengen einer 
Produktionsschicht sowie K ! und K 2 (mit K 2 > K t ) die zugehörigen 
Periodenkosten an, dann erhält man die Grenzkosten K ' als 

K 2 — Kr A K 
r v = = - 7 

* 2 — x l A X 

Schmalenbach [(Selbstkostenrechnung) 321] hat diese Größe als pro
portionalen Satz bezeichnet. Er gibt die Durchschnittskosten der betrach
teten Schicht an. Sind beispielsweise X i = 90, x 2 = 100, Kx = D M 51 000,— 
und K 2 = D M 55 000,—, dann ist 

K ' = 55 000 - 51 000 = p M 

100 — 90 

Legt man eine infinitesimale Betrachtung zugrunde, dann sind die 
Grenzkosten K ' als Differentialquotient der Kostenfunktion zu bestim
men, welche die Abhängigkeit der Kosten K von der Beschäftigung x ab-

b i l d e t : „ , d K 
K = j — 

dx 
Beispielsweise betragen bei der linearen Kostenfunktion K = 15 000 + 

400x die Grenzkosten K ' D M 400,—, während sie bei der nichtlinearen 
Kostenfunktion 

K = J - X * - 6 A - x2 + 608 I x + 15 000 
24 4 3 

durch die Funktion 

K' = j x2 — 12j x + 608\ 
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wiedergegeben w e r d e n . Für x = 90 ergeben sich G r e n z k o s t e n von 
D M 495,83 u n d für x = 100 betragen sie D M 608,33. 

E i n e inf in i tes imale Be t rachtung setzt die K e n n t n i s stetiger K o s t e n f u n k 
t ionen voraus , welche die Abhängigkeit der Gesamtkosten v o n der Beschäf
t igung abbi lden . Solche stetigen F u n k t i o n e n erhält m a n beispielsweise durch 
Regressionsanalysen. 

Bestimmung der I m zwei ten Rechenschri t t werden die G r e n z k o s t e n der gesamten A u s -
Grenzkosten der bringungsmenge ( K ' x ) best immt. Dies geschieht d u r c h M u l t i p l i k a t i o n der 

jeweil igen Ausbr ingungsmenge x m i t dem berechneten Grenzkostenbetrag 
K ' : 

K ' X = K ' • x 

D i e so berechneten G r e n z k o s t e n der Gesamtausbr ingung bezeichnet 
Schmalenbach [(Selbstkostenrechnung) 294 f f . ] als p r o p o r t i o n a l e K o s t e n . 
I m gewählten Beispie l ergeben sich für K ' x bei f ini tes imaler Betrachtung 

K'90 = 400 • 90 = D M 36 000 — 

K'JOO = 400 • 100 - D M 40 0 0 0 , — 

u n d bei inf in i tes imaler B e t r a c h t u n g : 

(Lineare K o s t e n f u n k t i o n ) 

K ' 9 0 = 4 0 0 - 90 = D M 36 000 — 

K',00 - 400 • 100 - D M 40 000 — 

( N i c h t l i n e a r e K o s t e n f u n k t i o n ) 

K'go = 495,83 • 90 = D M 44 624,76 

K'HK) - 608,33 • 100 - D M 60 8 3 3 , — 

Bestimmung der I m abschließenden dr i t ten Schr i t t werden die Res idualkosten R als D i f -
Residualkosten ferenz der Gesamtkosten K u n d den errechneten G r e n z k o s t e n der gesamten 

Ausbringungsmenge K ' x best immt: 

R = K — K ' x 

Für die Res idualkosten R ergeben sich i m vorl iegenden Beispiel bei 
f ini tes imaler Be t rachtung : 

R 9 ( , = 51 000, 36 0 0 0 , — = D M 15 0 0 0 , — 

R,oo = 55 000, 40 0 0 0 , — - D M 15 000 — 

u n d bei inf in i tes imaler B e t r a c h t u n g : 

(Lineare K o s t e n f u n k t i o n ) 

R»o = 15 000 — + 36 000, 36 000 — - D M 15 000 — 

R 1 0 0 = 15 0 0 0 , — + 40 000, 40 0 0 0 , — = D M 15 0 0 0 , — 
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( N i c h t l i n e a r e K o s t e n f u n k t i o n ) 

Rao = 49 500, 44 624,76 - D M 4 875,24 

R l 0 0 = 55 000, 60 835 — = D M — 5 8 3 3 , — 

D i e mathematische Kostenauflösung führt bei linearen Kostenverläufen zur 
beabsichtigten Kostenauflösung in fixe und proport ionale Bestandteile (infolge 
der U b e r e i n s t i m m u n g von fixen Kosten und Residualkosten bei linearen K o 
stenabhängigkeiten). D a in der Kostenrechnung in der Regel lineare oder stück
weise lineare Kostenbeziehungen angenommen werden , ist dieses Verfahren zur 
Kostenauflösung geeignet. Es kann das buchtechnische Verfahren unterstützen, 
wenn eine T r e n n u n g von M i s c h k o s t e n erforderl ich w i r d . Bei nichtlinearer K o 
stenbeziehung w i r d dagegen durch die mathematische Kostenauflösung keine 
T r e n n u n g in fixe u n d proport ionale K o m p o n e n t e n erreicht. Es findet vielmehr 
eine rechnerische Zer legung in G r e n z - und Residualkosten statt. D i e Residual
kosten werden dabei als Maßstab z u r Messung der Kapazitätsausnutzung in be
z u g auf die stückkostenminimale P r o d u k t i o n angesehen [vgl. Schmalenbach 
(Selbstkostenrechnung) 321 ff . ; K o s i o l (Kalkula t ion) 61]. 

Gewöhnl ich w i r d das mathematische Verfahren der Kostenauflösung zur 
Zer legung v o n Istkosten herangezogen. A u s dem verfügbaren (diskreten) Z a h 
lenmaterial lassen sich die G r e n z - u n d Residualkosten (schichtenweise) berech
nen. Führt die R e c h n u n g z u annähernd gleichen Res idualkosten, so kann auf 
eine lineare Kostenabhängigkeit geschlossen werden. Liefert die Berechnung 
dagegen verschiedene Beträge für die Residualkosten, so ist dies ein M e r k m a l für 
das V o r l i e g e n einer nichtl inearen Kostenabhängigkeit oder für das Vor l iegen 
von sprungf ixen K o s t e n . D i e A r t der Kostenabhängigkeit läßt sich jedoch über 
ein S t reupunktd iagramm einfacher als über die (schichtweise) Berechnung von 
Residualkosten erkennen. 

Das buchtechnische und das mathematische Verfahren der Kostenauflösung 
gehen v o n der A u f t e i l u n g tatsächlich entstandener Kosten aus. D a m i t sie an
wendbar s i n d , müssen detaillierte A u f z e i c h n u n g e n über die Istkosten und die 
dabei realisierten Beschäftigungsgrade vorl iegen. Ferner müssen im zugrunde 
gelegten Beobachtungszei traum unterschiedliche Beschäftigungsgrade realisiert 
w o r d e n sein. V o r allem darf allein die Beschäftigung best immend für die K o 
stenhöhe sein. D i e Erfüllung dieser Voraussetzungen gewährleistet die A n 
wendbarkei t der genannten Verfahren für die Auflösung von Istkosten. A u c h 
für die Auflösung v o n Plankosten können das buchtechnische u n d das mathe
matische Verfahren herangezogen werden. Dies geschieht in der Weise , daß die 
Ergebnisse der Istkostenauflösung auf die Zerlegung der Plankosten übertragen 
werden . Ist beispielsweise für eine Kostenart festgestellt w o r d e n , daß sie als rein 
variabel anzusehen ist, dann werden die betreffenden Plankosten als variable 
Kos ten eingestuft. A l l e r d i n g s ist die Übertragung des Kostencharakters von Ist-
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kosten auf Plankosten problemat isch , da sich die Abhängigkeit der Kos ten von 
der Beschäftigung z . B . durch Änderungen in den Produkt ionsbedingungen im 
Zeitablauf verändern kann . Bei der Auflösung von Plankosten geht man deshalb 
zweckmäßig nicht davon aus, wie sich die Kosten(arten) in der Vergangenheit 
bei Beschäftigungsänderungen verhalten haben. V i e l m e h r stellt man d u r c h ge
naue Kostenuntersuchungen fest, wie sich die K o s t e n in Abhängigkeit v o n der 
Beschäftigung verhalten sollen b z w . werden . K i l g e r [(Plankostenrechnung) 378] 
schlägt für diese A r t der Kostenaufte i lung die Beze ichnung planmäßige K o s t e n 
auflösung vor . 

Bei der planmäßigen Kostenauflösung setzt man jene Plankosten als p r o p o r 
tionale K o s t e n an, bei denen erwartet w i r d , daß sie sich i m gleichen Verhältnis 
wie die Beschäftigung ändern. A l s (absolut) fixe Kosten werden diejenigen P lan
kosten eingestuft, deren Entstehung »ganz oder z u m T e i l auch dann gerechtfer
tigt ist, wenn die Beschäftigung der betreffenden Kostenstelle . . . gegen N u l l 
tendiert, aber die geplante Betriebsbereitschaft oder Kapazität dieser Stelle u n 
verändert aufrecht erhalten werden soll« [Ki lger (Plankostenrechnung) 378]. 
D e r Kostenansatz hängt bei der planmäßigen Kostenauflösung maßgeblich von 
der Frist igkeit der Betrachtung ab. Je kürzer die Betrachtungsfrist der K o s t e n 
planung ist, u m so mehr Kosten sind als fix e inzustufen. Das zeigt sich besonders 
bei den Kosten der Betriebsarbeit. Bei kurzfr is t iger Betrachtung (z. B . ein M o 
nat) sind die Gehälter sowie ein großer T e i l der Hilfslöhne als fixe Kos ten a n z u 
sehen. Ledig l i ch die Fertigungslöhne werden als v o l l p r o p o r t i o n a l angesetzt. Be i 
einer längerfristigen Betrachtung lassen sich dagegen auch Fertigungslöhne, 
Tei le der Hilfslöhne und sogar Gehälter als proport ionale K o s t e n ansetzen [vgl. 
K i l g e r (Plankostenrechnung) 379]. 

2. Kostenstellenrechnung auf der Basis von variablen Kosten 

In der Kostenstel lenrechnung w i r d die U n t e r n e h m u n g vorwiegend unter or 
ganisatorischen und rechnungstechnischen Gesichtspunkten in A b r e c h n u n g s 
bezirke gegliedert. Dabei sind die Gegebenheiten der U n t e r n e h m u n g sowie die 
verfolgten Rechnungsziele z u beachten. K o n z i p i e r t man die Te i lkos tenrech
nung auf der Basis von variablen Kosten als Plankostenrechnung, so w i r k e n v o n 
den Rechnungszielen primär die P l a n u n g , Steuerung und K o n t r o l l e v o n K o s t e n 
auf die Kostenste l lenbi ldung ein. Für die E in te i lung in A b r e c h n u n g s b e z i r k e gel
ten deshalb die bei der (flexiblen) Plankostenrechnung getroffenen Aussagen 
(vgl. S. 258ff . ] . 

A u f die gebildeten Kostenstellen werden die Kostenträgergemeinkosten z u 
gerechnet, die in jeder Kostenstelle entstehen. D i e Kostenträgereinzelkosten 
sind den Kostenträgern direkt zurechenbar , so daß sie in der Regel den K o s t e n -
steilen nicht zugerechnet werden. Jedoch führt häufig die kostenstellenweise 
Planung der Einzelkostenart Fertigungslöhne z u deren E i n b e z i e h u n g u n d Be-
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handlungals G e m e i n k o s t e n . D i e (geplanten b z w . tatsächlich entstandenen) K o 
stenträgergemeinkosten werden nach Möglichkeit als Kostenstel leneinzelkosten 
am O r t ihrer Entstehung erfaßt und durch Kostenauflösung in ihre f ixen u n d va
riablen Bestandteile zerlegt. Soweit sie Kostenstel lengemeinkosten darstellen, 
ist ihre Schlüsselung auf der G r u n d l a g e geeigneter Bezugsgrößen v o r z u n e h m e n . 
Charakter is t isch für die Te i lkos tenrechnung auf der Basis von variablen Kos ten 
ist, daß auf die Kostenstel len ledigl ich der variable Kostenbestandtei l verrechnet 
w i r d . A u c h bei der Kostenstel lenumlage dürfen nur die variablen K o s t e n ange
setzt werden . Das gleiche gilt für die B e s t i m m u n g der Zuschlagssätze der E n d 
kostenstellen. N e b e n der Kos tenplanung und - k o n t r o l l e dient die Kostenstel 
lenrechnung somit der Ver te i lung der variablen Kostenträgergemeinkosten. 
D a m i t bildet sie zugle ich die Basis für eine Bestandsbewertung z u variablen K o 
sten. Geeignete Instrumente z u r Durchführung der Kostenstel lenrechnung sind 
die Kostenstellenblätter u n d der Betriebsabrechnungsbogen (Kostenstel lenbo-
gen). 

D e r A u f b a u des Betriebsabrechnungsbogens für Tei lkostenrechnungen auf 
der Basis v o n variablen Kosten hängt von der A r t des Ausweises der f ixen K o 
sten, von der E i n b e z i e h u n g von Istkosten und v o n der Ausgestaltung der auf ihr 
aufbauenden Er fo lgsrechnung ab. Für den A u s w e i s der f ixen Kosten gibt es zwei 
Möglichkeiten. E i n m a l können die fixen K o s t e n global für jede Kostenart in ei
ner Vorspal te ausgewiesen werden . U n t e r den einzelnen Kostenstel len werden 
dann ledigl ich die variablen Kosten aufgeführt. D i e Betragsspalte weist dann die 
gesamten, die variablen u n d die f ixen Kos ten jeder Kostenart aus. Übl ich ist je
doch der kostenstellenweise A u s w e i s der f ixen Kos ten für jede Köstenart. Dabei 
werden in jeder Kostenstelle die gesamten, die variablen und die f ixen Kosten 
ausgewiesen. In der Betragsspalte kann entweder der gesamte Kostenbetrag je
der Kostenart oder es können zusätzlich auch die fixen und die variablen K o 
stenbeträge aufgezeichnet werden. 

W e r d e n in den Betriebsabrechnungsbogen allein die Plankosten (oder die Ist
kosten) aufgenommen und erfolgt ein A u s w e i s der f ixen Kosten bei jeder K o 
stenstelle, so sind für sämtliche Kostenstellen drei Spalten für die gesamten, die 
fixen und die variablen (proport ionalen) Kosten der Kostenstellen e inzurichten 
[vgl . A b b i l d u n g 1 10|. Bei einer gleichzeitigen A u f n a h m e von P l a n - und Istko
sten ist eine weitere Spalte für die variablen Istkosten e inzur ichten . Dabe i kann 
gegebenenfalls auf den A u s w e i s der gesamten Kosten jeder Kostenstelle verz ich
tet werden . D i e A b w e i c h u n g e n zwischen den variablen P lan- und Istkosten las
sen sich bei einem Betriebsabrechnungsbogen mit dem geschilderten A u f b a u mit 
jeweils drei Spalten bei sämtlichen Kostenstellen global für jede Kostenstelle auf
führen. E i n detaill ierter A u s w e i s der Kostenabweichungen kann erreicht wer
den, wenn man zusätzlich bei allen Kostenstel len eine Spalte für die Kostcnüber-
und - Unterdeckungen aufn immt [ Z u m A u f b a u v o n BetricbsabrechnungsbtSgen 
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Abb. 109: Schema eines Kostenstellenblatts für die Kostenplanung und -kontrolle 
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Abb. 110: Aufbau des Betriebsabrechnungsbogens bei einfach gestufter Rechnung 
(auf der Basis von Ist- oder Plankosten) 
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s. z . B . K i l g e r (Plankostenrechnung) 520ff . ; M e d i c k e (Gemeinkosten) 98ff . ; 
W i l l e (Standardkostenrechnung) 96f f . ] . D e r detaillierte A u s w e i s der A b w e i 
chungen z w i s c h e n den variablen P l a n - u n d Istkosten für jede Kostenart einer 
Kostenstelle w i r d jedoch zweckmäßiger i m Kostenstellenblatt (Kostenstel len
plan [vgl. S. 266]) v o r g e n o m m e n . D i e Kostenstellenblätter dienen daher außer 
der K o s t e n p l a n u n g auch der K o s t e n k o n t r o l l e . D e r A u f b a u eines derartigen K o 
stenstellenblatts ist in A b b i l d u n g 109 dargestellt. N i m m t man die detaillierte 
A u f z e i c h n u n g der Kostenabweichungen nur in den Kostenstellenblättern v o r , 
k a n n der Betriebsabrechnungsbogen übersichtlicher gestaltet werden. 

Bei einer Ausgestal tung der Er fo lgsrechnung auf der Basis v o n variablen K o 
sten sind das einfach gestufte (einstufige) u n d das mehrfach gestufte (mehrstufi 
ge) Ver fahren (Direc t Cost ing) z u unterscheiden. Untersche idungsmerkmal ist 
die Behandlung der F i x k o s t e n . W e r d e n die F ixkos ten als ein B l o c k behandelt, so 
spricht man v o m einfach gestuften D i r e c t C o s t i n g . Es verlangt über den A u s w e i s 
der variablen K o s t e n hinaus keine besondere Ausgestal tung gegenüber der P l a n 
kosten- b z w . Istkostenrechnung. D e r grundsätzliche A u f b a u ist in A b b i l d u n g 
110 dargestellt. Bei der Kostenstellenumlage w i r d vereinfachend davon ausge
gangen, daß die A l l g e m e i n e n Hi l fskostenste l len Leistungen ausschließlich an die 
nachfolgenden Kostenstel len abgeben u n d daß die Fertigungshilfsstel len L e i 
stungen allein an die Fertigungshauptstellen abgeben. Z w i s c h e n den E n d k o s t e n 
stellen sowie den E n d - und Vorkostenste l len findet kein Leistungsaustausch 
statt. Für die Kostenstel lenumlage eignet sich deshalb das Kostenstel lenumlage-
verfahren. Diese erfolgt z u variablen K o s t e n . W i r d dagegen eine A u f t e i l u n g der 
F ixkos ten in verschiedene A n t e i l e v o r g e n o m m e n , liegt das mehrfach gestufte 
Di rec t C o s t i n g vor . D i e A u f t e i l u n g in verschiedene Fixkostenantei le orientiert 
sich an der Zurechenbarkei t der F ixkos ten auf bestimmte Bezugsgrößen. D a b e i 
k o m m e n z . B . P r o d u k t e , P r o d u k t g r u p p e n , Kostenstel len u n d Kostenstellenbe
reiche in Betracht. A l l e F i x k o s t e n , die auf diese Bezugsgrößen nicht zurechen
bar s i n d , gelten als Unternehmungsf ixkos ten . Das mehrfach gestufte Direc t 
C o s t i n g verlangt einen modi f iz ier ten A u f b a u des Betriebsabrechnungsbogens 
[vgl . A b b i l d u n g 113]. 

Bei der mit G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g [vgl. P laut (Grenz-P lankos tenrech-
nung) u n d ( G r u n d f r a g e n ) ; K i l g e r (Plankostenrechnung) 98f f . ] bezeichneten 
F o r m der T e i l k o s t e n r e c h n u n g auf der Basis v o n v a r i a b l e n K o s t e n bi ldet die 
Kostens te l l enrechnung einen zentralen Bestandtei l der gesamten K o s t e n 
rechnung . Primär sol len d a m i t die Rechnungszie le der P l a n u n g u n d K o n t r o l l e 
der Kos ten verfo lgt w e r d e n . Bei der K o s t e n p l a n u n g ergeben sich f o r m a l keine 
besonderen Unterschiede gegenüber jener bei der f l ex ib len P lankos tenrech
n u n g mi t getrenntem A u s w e i s der f ixen u n d p r o p o r t i o n a l e n (variablen) K o 
sten. Di f fe renzen treten bei der Z u r e c h n u n g der P lankos ten auf die K o s t e n 
stellen u n d Kostenträger auf, da bei der P l a n k o s t e n r e c h n u n g sämtl iche u n d 

Ausweis der Ko
stenah weich ungei 
im Kostenstellen
blatt 

Erfolgsrechnung i 
einfach und meh) 
fach gestuftem 
Direct Costing 

Kennzeichnung < 
Grenzplankoster 
rechnung 



328 Darstellung von Kostenrechnungssystemen 

Homogene oder 
heterogene 

Kostenverur
sachung 

bei der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g l ed ig l i ch die p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n w e i 
terverrechnet w e r d e n . 

Grenzplan- D a s System der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g hat eine relativ breite p r a k t i -
kostenrechnung s c n e A n w e n d u n g u n d eine intensive theoretische F u n d i e r u n g erlangt. Der k o -

stenstellenweisen P l a n u n g u n d K o n t r o l l e liegt ein umfassendes System v o n 
Kosteneinf lußgrößen u n d K o s t e n f u n k t i o n e n zugrunde [vgl. K i l g e r (Dek-
kungsbeitragsrechnung) 135 f f . ] . Für jede Kostenstel le u n d Kostenar t werden 
auf der G r u n d l a g e einer analyt ischen K o s t e n p l a n u n g S o l l k o s t e n f u n k t i o n e n 
f o r m u l i e r t . Sie stellen l ineare K o s t e n f u n k t i o n e n d a r , deren unabhängige V a 
riablen als »Bezugsgrößen« bezeichnet w e r d e n . Bei diesen handelt es sich u m 
M a ß g r ö ß e n der K o s t e n v e r u r s a c h u n g , d u r c h welche die (ggf. unterschiedl i 
chen) A u s b r i n g u n g s m e n g e n b z w . mengenmäßigen Leis tungen gemessen 
werden können. A l s Bezugsgrößen verwendet m a n z . B . »Fertigungszeiten, 
M a s c h i n e n l a u f z e i t e n , D u r c h s a t z g e w i c h t e sowie Längen- , Flächen- oder K u -
bikmaße« [Kilger (Deckungsbei tragsrechnung) 141]. 

Für die P l a n u n g der K o s t e n einer Stelle ist zwischen homogener u n d hete
rogener K o s t e n v e r u r s a c h u n g z u unterscheiden. Bei homogener Kos tenverur 
sachung existiert eine Bezugsgröße, z u der sich alle ausbringungsabhängigen 
Kostenarten p r o p o r t i o n a l verhal ten . D a n n können die gesamten K o s t e n einer 
Stelle d u r c h eine e invar iabl ige l ineare K o s t e n f u n k t i o n abgebildet werden . 
H o m o g e n e K o s t e n v e r u r s a c h u n g setzt v o r a u s , daß nur eine Kosteneinf luß
größe w i r k s a m ist oder sich mehrere Kosteneinf lußgrößen p r o p o r t i o n a l z u 
einander verhal ten . Ferner müssen die V e r f a h r e n s - u n d Prozeßbedingungen 
konstant sein, d a m i t ein l inearer V e r l a u f a n g e n o m m e n werden k a n n . S i n d 
diese Vorausse tzungen erfüllt, k a n n die Abhängigkeit der K o s t e n über eine 
Bezugsgröße erfaßt w e r d e n . W e n n diese Bedingungen nicht eingehalten s i n d , 
liegt eine heterogene K o s t e n v e r u r s a c h u n g v o r . D a n n versucht m a n , d u r c h die 
V e r w e n d u n g mehrerer Bezugsgrößen z u einer relat iv genauen A b b i l d u n g der 
Kostenbeziehungen zu gelangen. M a n f o r m u l i e r t eine mehrvar iab l ige lineare 
K o s t e n f u n k t i o n , deren unabhängige V a r i a b l e n die verschiedenen Bezugsgrö
ßen s i n d . In vielen Fällen ist beispielsweise ein T e i l der Kosten wie Gehälter , 
Hil fs löhne, Soz ia lkos ten u . a . v o n den Fert igungszei ten , der andere T e i l wie 
k a l k u l a t o r i s c h e A b s c h r e i b u n g e n , S t r o m k o s t e n , Repara tur - u n d Instandhal 
tungskosten u . a . v o n den M a s c h i n e n l a u f z e i t e n abhängig. Heterogene K o 
stenverursachung läßt sich insbesondere auf die Erzeugung unterschiedl icher 
P r o d u k t a r t e n (produktbedingte Heterogeni tät ) u n d unterschiedl iche V e r f a h 
rens- u n d Prozeßbedingungen (verfahrensbedingte Heterogenität ) in einer 
Kostenstel le zurückführen. 

W e n n die A u s b r i n g u n g einer Stelle q u a n t i f i z i e r b a r ist u n d sich M a ß g r ö ß e n 
Direkte für sie mit vertretbarer W i r t s c h a f t l i c h k e i t erfassen lassen, werden diese 

Bezugsgrößen M a ß g r ö ß e n als direkte Bezugsgrößen bezeichnet . In diesen Fällen (z .B . bei 
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der Fert igungszeit) besteht eine direkte Bez iehung z w i s c h e n der A u s b r i n 
gungsmenge einer Kostenstel le u n d der Bezugsgröße. S i n d die genannten 
V o r a u s s e t z u n g e n nicht erfüllt , werden indirekte Bezugsgrößen verwendet . Indirekte Be-
[Ki lger (Deckungsbei tragsrechnung) 3 2 4 f f . ] . Sie stellen H i l f s - oder V e r r e c h - zugsgrößen 
nungsbezugsgrößen dar . O b w o h l sie den Umlageschlüsseln der V o l l k o s t e n 
rechnung ähnlich s i n d , w i r d ein zentraler Untersch ied d a r i n gesehen, daß sie 
sich a m V e r u r s a c h u n g s p r i n z i p or ient ieren. Z u i n d i r e k t e n Bezugsgrößen k a n n 
m a n auf drei verschiedene A r t e n gelangen. E i n m a l k a n n m a n sie aus geplan
ten Kostenartenbeträgen wie M a t e r i a l - oder L o h n k o s t e n ablei ten. Beispiels
weise k a n n m a n z u r V e r r e c h n u n g der K o s t e n einer Werksküche die gesamten 
L o h n - u n d G e h a l t s k o s t e n heranziehen. Z w e i t e n s w e r d e n p r o p o r t i o n a l e H e r 
stel lkosten der verkauf ten P r o d u k t e als indi rekte Bezugsgrößen verwendet . 
Dies ist insbesondere bei V e r w a l t u n g s - u n d Vertr iebskostenste l len üblich. 
Schließlich können indirekte Bezugsgrößen aus den Bezugsgrößen anderer 
Kostenste l len hergeleitet w e r d e n . E i n Beispiel für diese drit te A r t ist die P l a 
n u n g v o n Lei tungskostenste l len mi t H i l f e v o n DM-Deckung-Bezugsgrößen . 
H i e r b e i w i r d d u r c h eine F u n k t i o n s a n a l y s e ermitte l t , in w e l c h e m U m f a n g L e i 
tungsstel len für andere Kostenste l len tätig w e r d e n . A u f g r u n d der F u n k t i o n s 
analyse w i r d festgelegt, welcher A n t e i l der p r o p o r t i o n a l e n Le i tungskosten 
auf die betreuten Kostenste l len d u r c h s c h n i t t l i c h entfällt . Über die ind i rek ten 
Bezugsgrößen sol len in der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g anteil ige var iab le K o 
sten der Stel len, deren A u s b r i n g u n g in k e i n e m direkten Z u s a m m e n h a n g z u m 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m steht, auf andere Stellen u n d die Kostenträger ver
rechnet w e r d e n können. A u c h in diesen Stellen w i r d eine T r e n n u n g z w i s c h e n 
v a r i a b l e n u n d f ixen K o s t e n v o r g e n o m m e n sowie eine möglichst verursa
chungsgemäße V e r r e c h n u n g aller var iab len K o s t e n bis auf die Kostenträger 
angestrebt. 

D u r c h die V i e l z a h l v o n direkten u n d i n d i r e k t e n Bezugsgrößen bei h o m o 
gener u n d heterogener K o s t e n v e r u r s a c h u n g versucht m a n in der G r e n z p l a n 
kos tenrechnung , eine möglichst genaue A b b i l d u n g der vielfältigen Kostenbe
z iehungen in einer U n t e r n e h m u n g zu erreichen. Ihr liegt d a m i t ein umfassen
des System v o n Kosteneinf lußgrößen u n d l inearen K o s t e n f u n k t i o n e n z u 
grunde . A l l e d i rekten u n d indi rekten Bezugsgrößen sol len le tzt l ich M a ß g r ö 
ßen für die A u s b r i n g u n g der U n t e r n e h m u n g darstel len. Sic können damit 
auch als M a ß e der Beschäft igung interpret iert w e r d e n . Über das System der 
Bezugsgrößen w i r d versucht , die gesamten var iab len K o s t e n aus al len Unter 
nehmensbereichen bis auf die Kostenträgereinheiten verursachungsgemäß zu 
verrechnen. 

Im »reinen« System der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g gehen nur die p r o p o r 
t ionalen Kos ten in die innerbetr iebl iche Le is tungsverrechnung u n d die V e r 
rechnungssätze für die Stückkosten ein. D a r a u s ergibt sich ein zentraler U n -
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terschied bei der A b w e i c h u n g s a n a l y s e gegenüber dem System der P lanko
stenrechnung auf V o l l k o s t e n b a s i s . In der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g entfällt 
die Beschäft igungsabweichung. Sie ist üblicherweise def iniert als Dif ferenz 
z w i s c h e n S o l l - u n d verrechneten P l a n k o s t e n [vgl. S. 280] . D u r c h den Verz ich t 
auf die P r o p o r t i o n a l i s i e r u n g v o n F i x k o s t e n bei der Berechnung verrechneter 
P lankos ten s t immen i n der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g die (proport ionalen) 
So l lkos ten mi t den sich für die Istbeschäft igung ergebenden verrechneten 
P lankos ten überein. A u s diesem G r u n d tritt keine Beschäft igungsabweichung 
auf. D a h e r gestaltet sich die A b w e i c h u n g s a n a l y s e in einer G r e n z p l a n k o s t e n 
rechnung einfacher. In A b b i l d u n g 111 ist sie in beiden R e c h n u n g s f o r m e n für 
Beschäftigungs- u n d V e r b r a u c h s a b w e i c h u n g vergleichend einander gegen
übergestellt . H i e r z u ist das i n der P l a n k o s t e n r e c h n u n g auf V o l l k o s t e n b a s i s 
zugrunde gelegte Beispiel [vgl. S. 280] herangezogen. In A b b i l d u n g 112 w i r d 
die V e r b r a u c h s a b w e i c h u n g der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g graphisch darge
stellt. 

Abb. 111: Vergleich der Abweichungsanalyse bei (flexibler) Plankostenrechnung und Grenzplankostenrechnun 
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Abb. 112: Verbrauchsabweichung in der Grenzplankostenrechnung 

D i e gesamten P lankos ten werden durch die Strecke B„ — E wiedergegeben. 
Sie teilen sich in die p r o p o r t i o n a l e n P lankos ten (Strecke B ( ) — F ( ( ) u n d die 
f ixen K o s t e n (Strecke F ( ) — E) auf. D e r Bes t immung der verrechneten P l a n 
kosten werden nur die p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n zugrunde gelegt. U m dies z u 
verdeut l ichen, sind in A b b i l d u n g 112 die f ixen K o s t e n negativ eingetragen. 
D i e verrechneten P lankos ten werden durch die Gerade B u — O abgebildet. 
Für die Istbeschäftigung (XJ = 75) ergeben sich verrechnete P l a n k o s t e n in 
H ö h e der p r o p o r t i o n a l e n Sol lkosten (Strecke Bj — F,,'). D i e gesamten S o l l 
kosten werden d u r c h den A b s c h n i t t Bj — D dargestellt . D i e V e r b r a u c h s a b 
weichung als D i f f e r e n z v o n S o l l - u n d Istkosten entspricht daher der Strek-
ke C — Bj . Das Fehlen einer Beschäftigungsabweichung zeigt sich graphisch 
im Zusammenfa l l en der Punkte Bj und O, [vgl. A b b i l d u n g 97] i m P u n k t B,. 

D a die Beschäft igungsabweichung entfällt , w i r d die F i x k o s t e n a u s l a s t u n g 
häufig gesondert bes t immt , u m einen U b e r b l i c k über die N u t z u n g der be
tr iebl ichen Kapazitäten zu erlangen. H i e r z u ermittelt m a n die Auslas tungs
grade der Betr iebsmit te l . Ferner werden in der G r e n z p l a n k o s t e n r c c h n u n g zu 
K o n t r o l l z w e c k e n verschiedenart ige spezielle A b w e i c h u n g s a r t e n bes t immt, 
durch welche weitere Einflußgrößen des Produkt ionsprozesses wie die L o s 
größen, das P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n , die Bedienungsre la t ion bei M e h r s t e l l e n 
arbeit , intensitätsmäßige A n p a s s u n g e n u . d g l . berücksichtigt werden können. 
M i t diesen speziel len A b w e i c h u n g e n läßt s ich eine genauere K o n t r o l l e v o n 
Produkt ionsprozessen durchführen. 

Eine V e r t e i l u n g v o n F i x k o s t e n entspricht n icht den Grundsätzen der 
G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g . D e n n o c h ist eine T e n d e n z erkennbar , dieses K o 
stenrechnungssystem d u r c h eine V o l l k o s t e n r e c h n u n g z u ergänzen. Über eine 
paral lel durchgeführte V e r t e i l u n g v o n F i x k o s t e n in der innerbetr ieb l ichen 
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Abb. 113: Beispiel eines Betriebsabrechnungsbogens in der Teilkostenrechnung 
auf der Basis von variablen Kosten 

\ 
\ Kostenstellen Vorkostenstellen 

Kostenstellenbereich 1 (Produkte I, II. III) 

Betrag Geschäfts-
leitung 

Fertigungs
hilfsstelle 

Fertigungs
stelle F 1 1 

Fertigungs
stelle F 12 

Verwaltungs
stelle v 1 3 

Vertriebs
stelle v 1 4 

<ostenarten \ ges. prop. fix ges. prop fix ges. prop. fix ges. prop. fix ges. prop fix ges. prop. fix ges. prop ffc 

Rohstoffe 23545 23545 

.izenzen 1004 1004 
3rovisionen 2858 2858 

Summe 27407 27407 

/Verbekosten 500 500 

Strom 630 430 200 20 20 80 60 20 150 130 20 30 30 20 5 1J 

Hilfs- und 
Betriebsstoffe 480 280 200 100 60 40 130 70 60 

3üromaterial 570 570 30 30 180 180 120 12C 
3orti. Telefon 350 50 300 20 20 110 10 100 60 15 4£ 

.ohne 7450 5050 2400 1600 1050 550 1700 1130 570 200 170 30 150 130 2C 
Behälter 2800 2800 300 300 200 200 100 100 500 500 300 30( 

Steuern 300 300 50 50 100 100 

Unsen 1060 1060 20 20 200 200 300 300 20 20 30 3C 

Eigene Reparaturen 320 320 320 320 
:remdreparaturen 470 470 10 10 80 80 130 130 10 10 15 15 

Abschreibungen 2050 250 1800 100 100 400 60 340 300 45 255 100 100 50 5( 
Rückstellungen 150 150 150 150 

Vusgangsfrachten 230 230 100 100 
(osten der 
Auftragsabwicklung 120 120 50 50 

!wischensumme 16980 7200 9780 700 10 690 320 320 2660 1310 1350 2810 1505 1305 1250 190 1060 895 315 58( 
Costenstellenumlage -10 -10 

-320 -320 70 70 60 60 

5 5 

>umme 16980 7200 9780 690 690 2730 1380 1350 2870 1565 1305 1255 195 1060 895 315 58( >umme 16980 7200 9780 690 690 2730 1380 1350 2870 1565 1305 1255 195 1060 895 315 58( 

Bezugsgrößen der 
[uschlagssätze 

!uschlagssatze 

19 60( 

0.070' 

) Min. 

1 DM /Min. 

21 600 Mm 

0.07245 DM /Min 

19 55 
prop 
0.997 

8.-
HK 

03 °o 

19 55 
prop 
1.610 

3 -
HK 
59 °/ 

Leis tungsverrechnung sowie der Kostenträgerrechnung sollen neben den 
p r o p o r t i o n a l e n auch Vol lkostensätze zur Verfügung gestellt w e r d e n , u m ent
sprechende Informationsbedürfnisse z u m Beispiel für die Bes tandsbewertung 
oder eine Bestandsabgrenzung bei längerfristiger Auf t rags - u n d Einze l fer t i 
gung zu befriedigen [vgl. K i l g e r (Deckungsbei tragsrechnung) 698 ff . ] . V o l l -
u n d T e i l k o s t e n i n f o r m a t i o n e n werden d a n n nebeneinander bereitgestellt . 
Eine derartige Ergänzung der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g w i r d wegen der 
häufigen A n w e n d u n g v o n V o l l k o s t c n i n f o r m a t i o n e n in der Prax i s vorgese
hen , o b w o h l eine Bestandsabgrenzung zu f ixen Kosten »vom theoretischen 
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Endkostenstellen 

Kostenstellenbereich 2 (Produkte IV, V) Produkt und 

Summe Fertigungs Fertigungs Verwaltungs Vertriebs Summe fixkosten 
Bereich 1 stelle F 2 1 stelle stelle v 2 3 stelle v 2 4 Bereich 2 

5S. prop. fix ges. prop. fix ges. prop. fix ges prop. fix ges. prop. fix ges. prop. fix A B c 

150 100 250 

30 195 85 150 135 15 110 95 15 40 40 30 5 25 330 235 95 

30 130 100 120 70 50 130 80 50 250 150 100 
DO 300 160 160 80 80 240 240 
70 25 145 90 10 80 70 15 55 160 25 135 
50 2480 1170 1500 970 530 1800 1200 600 300 240 60 200 160 40 3800 2570 1230 
00 1100 150 150 250 250 600 600 400 400 1400 1400 
00 i o a 150 150 150 150 
50 550 150 150 300 300 25 25 15 15 490 490 

35 235 120 120 90 90 5 5 10 10 225 225 
50 105 745 600 90 510 350 55 295 50 50 100 100 1100 145 955 

00 100 130 130 130 130 

50 50 70 70 70 70 

15 3320 4295 2790 1385 1405 3030 1520 1510 1420 255 1165 1105 390 715 8345 3550 4795 150 100 250 
5 5 5 5 5 5 

30 130 100 100 90 90 190 190 

50 3455 4295 2880 1485 1405 3120 1610 1510 1425 260 1165 1105 390 715 8540 3745 4795 150 100 250 

28 075 Min. 19 120 Min. 11 030.- prop HK 11 030.-prop. HK 

0,05289 DM/Min. 0,08421 DM/Min 2,35721 % 3.53581 % 

Standpunkt . . . n icht für r i ch t ig (gehalten wird)« [Kilger (Deckungsbeitrags
rechnung) 701 ]. 

Das folgende Beispiel z u r Kostenstel lenrechnung [ v g l . A b b i l d u n g 113] 
geht v o n einem Betriebsabrechnungsbogen aus, der auch für die D u r c h f ü h 
rung einer mehrfach gestuften Betriebsergebnisrechnung (Erfolgsrechnung) 
geeignet ist. Dieses Beispiel w i r d bei der D a r s t e l l u n g der zwei ten A r t v o n 
Tei lkostenrechnungssystemen, der T e i l k o s t e n r e c h n u n g auf der Basis v o n 
relativen E i n z e l k o s t e n , wieder herangezogen [vgl. S. 3 9 6 f . ] . D u r c h dieses 
Vorgehen werden Gemeinsamkei ten und Unterschiede beider T e i l k o s t e n -

Bcispiel zur Teil-
knstenrvchntmg ai 
der Basis von 
variablen Kosten 
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rechnungssysteme leichter erkennbar . D e r Betriebsabrechnungsbogen ent
hält in der K o p f z e i l e als Kostenstel len z w e i Vorkostenste l len (Geschäfts
le i tung u n d Fertigungshilfsstel le) u n d acht Endkostenste l len . Für jede K o 
stenstelle u n d i n den Summenspal ten werden die gesamten, die p r o p o r t i o n a 
len (variablen) u n d die f i x e n K o s t e n ausgewiesen. D i e Endkostenste l len s ind 
z u z w e i Kostenstel lenbereichen (1 u n d 2) zusammengefaßt . N a c h jedem 
Kostenstel lenbereich ist eine Summenspal te für die betreffenden Bereichs
kosten eingerichtet. Jeder Bereich besteht aus z w e i Fertigungsstel len ( F l b 

F 1 2 ; Foi , F22), einer Verwal tungss te l le ( V 1 3 ; V 2 3 ) u n d einer Vertr iebsstel le 
( V i 4 ; V04) . I m Kostenstel lenbereich 1 w e r d e n dre i P r o d u k t e (I, I I u n d 
III ) gefertigt. D i e P r o d u k t e I u n d II b i lden die P r o d u k t g r u p p e (Kostenträ 
gergruppe) A . D a s P r o d u k t I I I k a n n rechnungsmäßig auch als P r o d u k t 
gruppe behandelt werden u n d stellt d a n n die P r o d u k t g r u p p e B dar . I m K o 
stenstellenbereich 2 werden die P r o d u k t e I V u n d V p r o d u z i e r t , welche eine 
weitere P r o d u k t g r u p p e ( C ) b i l d e n . 

Bei den in der Kostenartenspalte zunächst ausgewiesenen Kostenarten R o h 
stoffe, L i z e n z e n u n d Provis ionen handelt es sich u m Kostenträgereinzel- u n d 
-sondereinzelkosten. Sie werden gewc>hnlich im Betriebsabrechnungsbogen 
aufgeführt, o b w o h l sie in der Kostenstel lenrechnung nicht verteilt werden , da 
sie oft die Bezugsgröße für die E r m i t t l u n g von Zuschlagssätzen b i lden . N a c h ei
ner Summenzei le und vor den verschiedenen Gemeinkosten sind die Kosten für 
W e r b u n g aufgeführt. Sie nehmen i m B l i c k auf eine mehrfach gestufte Er fo lgs 
rechnung eine Sonderstel lung ein. D i e Kosten für W e r b u n g lassen sich häufig 
einzelnen P r o d u k t e n oder P r o d u k t g r u p p e n , aber nicht den Produkte inhei ten 
unmittelbar zurechnen. Sie werden durch absatzpolitische Entscheidungen fest
gelegt und besitzen den Charakter v o n P r o d u k t - b z w . P r o d u k t g r u p p e n f i x k o -
sten. Für eine mehrfach gestufte R e c h n u n g sind sie gesondert auszuweisen. 
Führt man die Erfo lgsrechnung einfach gestuft d u r c h , gehören die Kosten für 
W e r b u n g zu den übrigen F ixkos ten . Im Beispiel entstehen Kosten für W e r b u n g 
in H ö h e von D M 500, - , w o v o n D M 150,- auf die P r o d u k t g r u p p e A , D M 100,-
auf P r o d u k t I I I ( P r o d u k t g r u p p e B) u n d D M 2 5 0 , - auf die P r o d u k t g r u p p e C 
ent fa l len . 

N a c h den Kosten für W e r b u n g sind die verschiedenen Gemeinkostenarten 
aufgeführt. Für ihre kostenstellenweise P lanung (z . B . bei Löhnen) b z w . für die 
P lanung von Gemeinkos ten für die gesamte U n t e r n e h m u n g (z. B . Steuern) gel
ten die im Rahmen der Plankostenrechnung auf Vol lkostenbasis ausgeführten 
Aussagen [vgl . S. 258ff . ] . D i e Auflösung der Kosten jeder Kostenstelle ( b z w . 
Kostenart) in ihre fixen und variablen Bestandteile w i r d zweckmäßig nach dem 
Verfahren der planmäßigen Kostenauflösung vorgenommen. D i e Löhne umfas
sen hier alle Fert igungs- und Hilfslöhne einschließlich aller zugehörigen Sozia l 
aufwendungen. D i e Fertigungslöhne werden in diesem Beispiel trotz ihrer Eigen-
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schaft als E inze lkos ten über die Kostenstel len verrechnet. Für eine solche rech
nungsmäßige Behandlung der Fertigungslöhne sprechen zwei Gründe. (1) D a 
eine Beeinflußbarkeit der Lohnkostenabweichungen durch die Kostenstel
lenleiter besteht, ist für eine wirksame L o h n k o s t e n k o n t r o l l e eine kostenstellen-
weise A b r e c h n u n g angemessen. (2) N e b e n den Löhnen verhalten sich auch Fer
t igungsgemeinkosten propor t iona l zu den (geplanten) Fert igungszeiten. »Aus 
diesem G r u n d e ist es zweckmäßig, alle fertigungszeitabhängigen Kosten mit 
H i l f e zusammengefaßter Kalkulationssätze auf die Produkte z u verrechnen« 
[ K i l g e r (Plankostenrechnung) 272; vg l . auch Käfer (Standardkostenrechnung) 
165]. D i e Pos i t ion Fert igungslohn ist im Falle einer Verrechnung der Fer t i 
gungslöhne als Fertigungsgemeinkosten nicht mehr im Kalkulat ionsschema 
enthalten. In der K a l k u l a t i o n erscheinen lediglich Fert igungsgemeinkosten. 

I m Zusammenhang mit der Kostenart Löhne ist auf einen wicht igen Unter 
schied zwischen den Tei lkostenrechnungen auf der Basis von variablen Kosten 
und auf der Basis von relativen Einzelkosten h inzuweisen . Bei der Rechnung mit 
variablen Kos ten w i r d für die Kosten der Betriebsarbeit »eine möglichst weitge
hende Proportionalisierung« [Ki lger (Plankostenrechnung) 380] angestrebt. 
D a h e r ergibt sich ein relativ hoher Betrag an variablen L o h n k o s t e n , wei l die ge
samten Fertigungslöhne und Tei le der Hilfslöhne als propor t iona l angesehen 
werden . Dagegen werden die Lohnkos ten im System auf der Basis von relativen 
E i n z e l k o s t e n kurzf r i s t ig als nicht variabel beurteilt [vgl . Riebe! (E inze lkosten
rechnung) 155]. 

Bei der Kostenstellenumlage werden lediglich die variablen Kosten der V o r 
kostenstellen verteilt. Sie ist im betrachteten Beispiel einfach, weil die L e i 
stungsbeziehungen zwischen den V o r - und Endkostenstel len einseitig gerichtet 
sind u n d zwischen den Endkostenstel len keine Leistungen ausgetauscht werden. 
N a c h Durchführung der Kostenstellenumlage werden in einer Summenzei le die 
Gesamtbeträge ausgewiesen. D i e Betragsspalte enthält die gesamten, p r o p o r t i o 
nalen und fixen Gemeinkos ten der U n t e r n e h m u n g . In den Vorkostenstel len 
sind die fixen Kosten aufgeführt. Für jede Endkostenstel le sind in der S u m m e n -
zeile die gesamten, die proport ionalen und die fixen Kosten ausgewiesen. D i e 
Summenspalten für Bereich 1 und 2 geben in gleicher Weise die Bereichskosten an. 

D i e B e s t i m m u n g der Zuschlagssätze für die Endkostenstel len ist auf der Basis 
der propor t iona len Kosten vorzunehmen. Bezugsgröße für die Zuschläge der 
Fertigungsstellen sind die jeweils geplanten Fert igungszeiten. Sie sind in A b b i l 
dung 1 14 zusammen mit den sich ergebenden Zuschlagssätzen aufgeführt. 

Bei den Verwal tungs- und Vertriebsstellen bi lden die variablen Herste l lkosten 
der geplanten Absatzmengen des jeweiligen Kostenstellenbereichs die Bezugs
größe. Sie stellen eine geeignete Bezugsgröße dar, weil die B i l d u n g der Kos ten-
stellenbereiche nach der Beanspruchung durch die Produkt(gruppen) erfolgt ist. 
Im betrachteten Beispiel w i r d vereinfachend davon ausgegangen, daß keine Be-
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Abb. 114: Berechnung der Fertigungsstellenzuschläge 

Fertigungs
stelle 

Fertigungs
zeiten (in Min.) 

Proportionale 
Kosten (DM) 

Zuschlagssatz 
(DM/Min.) 

Fit 19 600 1 3 8 0 - 0,07041 

F i * 21 600 1 565 - 0,07245 

F21 28 075 1 4 8 5 - 0,05289 

F22 19120 1 6 1 0 - 0,08421 

S t a n d s ä n d e r u n g e n bei den Z w i s c h e n - und E n d p r o d u k t e n auftreten, so daß die 
variablen Herste l lkosten der geplanten Produkt ionsmengen mit den variablen 

Berechnung der Herste l lkosten der geplanten Absatzmengen übereinstimmen. D i e Berechnung 
variablen Her- d e r variablen Herste l lkosten läßt sich in drei Stufen durchführen und wird in 

stellkosten Abbüdimg 115 dargestellt. Sie orientiert sich am Umsatzkostenverfahren, w e l 
ches z u einer G l i e d e r u n g der variablen Herste l lkosten nach Produktar ten führt. 
E ine solche G l i e d e r u n g ist i m betrachteten Beispiel Voraussetzung für die be
reichsweise Feststellung der variablen Hers te l lkos ten . 

Abb. 115: Berechnung der variablen Herstellkosten für zwei Kostenstellenbereiche 

B e r e i c h 1 2 

Produkt I 11 III IV V 

Angaben zur 8estinung der variablen Herstellkosten je Produkteinheit 

•nonstoffeenge je Produkteinheit M 5 0,8 3,6 2,25 1,20 

Hanoreis je kg *,20 *,20 *,20 *,20 *,20 

Fertigungszeiten: Stel le 1 
Stel le 2 

18 
20 

12 
10 

16 
20 

25 
22 

30 
15 

Zuschlagssatze: Stel le 1 
Stel le 2 

0,070*1 
0,072*5 

0,05289 
0,08*21 

8e •»chnung der varia J e n Herstellkosten je Produkteinheit 

Rohstoffolankosten je 
Produkt einheit 17,85 3,36 15,12 9,*5 5,0* 

Variable Fertigungs-
geneinkosten: Stel le 1 

Stel le 2 
1,26738 
1,**9 

0,8**92 
0,72*5 

1,12656 
1,**9 

1,32225 
1,85262 

1,5867 
1,26315 

Sondereinzelkosten der Fertigung 0,50 0,*0 0,50 0,*0 0,*0 

Variable Herstellkosten je 
Produkte'nheit 21,06638 5,329*2 18,19556 13,02*87 8,28985 

Angab •n zur Berechnung der variablen Herstellkosten je PrcJ- Uar t 

PIanproduk taengen **o 360 460 
m 

*90 

Berechnung ier variablen Her«; ol1 kosten je Produktart und Kostenstellenbereich 

Variable Herste 1Ikosten je 
Produktart (auf volle OM ge
rundet ) 

9 269,- 1 919,- 8 370,- 6 968,- * 062,-

Variable HerstelHosten je 
Bereich 19 558,- 11 010,-

.a r ia i lp Kosten insgesamt 30 588,-
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Zunächst werden, ausgehend v o n den Planungsdaten, die variablen Hers te l l 
kosten je Produkte inhei t bestimmt. D a r a n schließt die Berechnung der variablen 
Hers te l lkos ten je Produktar t durch M u l t i p l i k a t i o n mit den geplanten M e n g e n 
an. Schließlich werden die errechneten variablen Herste l lkosten der einzelnen 
Produktar ten z u den variablen Herste l lkosten der beiden Kostenstellenbereiche 
zusammengefaßt. Insgesamt betragen die variablen Herste l lkosten D M 
30 588 , - . G e h t man nach dem Gesamtkostenverfahren vor und addiert z u den 
E inze lkos ten Rohstoffe (23 545,-) und L i z e n z e n (1004,-) die variablen G e 
meinkosten jeder Fertigungsstelle (1380,- , 1565,- , 1 4 8 5 , - u n d 1610,-), so erge
ben sich variable Hers te l lkosten in H ö h e v o n D M 30 589 , - (die D i f f e r e n z v o n 
D M 1, - geht auf R u n d u n g e n zurück) . 

U n t e r Zugrundelegung der berechneten variablen Hers te l lkos ten ergeben sich 
für die Verwal tungs- u n d Vertriebsstellen die in A b b i l d u n g 116 festgestellten 
Zuschlagssätze. 

Abb. 116: Berechnung der Zuschlagssätze für die Verwaltungs- und Vertriebsstellen 

Kostenstelle variable Stellenkosten Variable Herstellkosten Zuschlagssatz (in %} 

Bereich 1 

Verwaltungsstelle "13 1 9 V 
19 

0,99703 

Vertr iebsstel le 1.61UW 

Bereich 2 

Verwaltungsstelle 
V 2 3 

260,-
11 030,-

2,3^721 

/ertr iebsstel le v 2 * 
390,- 3 , ^ 8 1 

3. Kostenträgerrechnung auf der Basis von variablen Kosten 

Gegenstand der Kostenträgerrechnung auf der Basis von variablen Kosten ist 
die Feststellung der H ö h e der variablen K o s t e n , welche für die P r o d u k t i o n von 
Gütern entstehen werden (Plankostenrechnung) b z w . entstanden sind (Istko
stenrechnung). Jedoch beschränkt sich die betrachtete F o r m der Te i lkos ten
rechnung in der Kostenträgerrechnung im allgemeinen nicht auf die Kostenseite. 
V i e l m e h r ist für sie der A u s b a u der Kostenträgerrechnung z u einer Erfolgsrech
nung (Deckungsbeitragsrechnung) durch E i n b e z i e h u n g der Leistungs- b z w . Er 
lösseite charakteristisch. N a c h der Mengenausprägung des Kostenträgers, dem 
die variablen Kosten (und die Erlöse) zugerechnet werden sol len, lassen sich 
auch hier eine Kostenträgerzeitrechnung und eine Kostenträgerstückrechnung 
unterscheiden. 

a) Einjach und mehrfach gestufte Betriebsergebnisrechnung 
auf der Basis von variablen Kosten (Direct Costing) 

D i e Kostenträgerzeitrechnung k a n n in der Weise ausgebaut w e r d e n , daß 
s o w o h l mit (variablen) P l a n - als auch mit (variablen) Istkosten gerechnet 
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w i r d . Bei der Berechnung der gesamten v a r i a b l e n K o s t e n der U n t e r n e h m u n g 
nach dem Gesamtkos tenver fahren lassen sich die Kos tenabweichungen je 
Kos tenar t u n d die gesamte K o s t e n a b w e i c h u n g ermit te ln . D i e Berechnung 
nach dem U m s a t z k o s t e n v e r f a h r e n zeigt die A b w e i c h u n g e n je P r o d u k t a r t . 
E ine differenzierte A n a l y s e legt dabei o f fen , wie die V e r t e i l u n g der A b w e i 
chungen bei den E i n z e l k o s t e n u n d bei den v a r i a b l e n Gemeinkosten(arten) 
auf die Kostenträger v o r g e n o m m e n w i r d . 

Gewöhnlich beschränkt sich die Kostenträgerzeitrechnung nicht auf die Fest
stellung der in einer Rechnungsperiode anfallenden variablen K o s t e n . Vie lmehr 
ist für die Tei lkostenrechnungssysteme der A u s b a u z u einer Betriebsergebnis
rechnung (Er fo lgsrechnung, Deckungsbeitragsrechnung) charakteristisch. D i e 
B e s t i m m u n g der H ö h e der variablen K o s t e n w i r d dann i m R a h m e n dieser Be
triebsergebnisrechnung v o r g e n o m m e n . D u r c h die E inbez iehung der Leistungs
komponente in die Kostenträgerzeitrechnung soll die H ö h e von Deckungsbe i 
trägen und des kalkulator ischen (Netto-)Periodenerfolges festgestellt werden. 
D e r Inhalt der Deckungsbeiträge hängt v o n der A r t u n d der Stufung der Erfolgs
rechnung ab. Üblich ist die Absatzer fo lgsrechnung, bei welcher die A b s a t z m e n 
gen die Bezugsgröße der Kostenträgerzeitrechnung b i lden . N a c h der rechneri
schen Behandlung der F ixkosten unterscheidet man zwischen einfach gestufter 
(einstufiger) und mehrfach gestufter (mehrstufiger) Er fo lgsrechnung. Bei ein
fach gestufter Er fo lgsrechnung werden die F ixkos ten als ein B l o c k behandelt. 
Dieses M e r k m a l war namengebend für die B lockkos tenrechnung von K u r t 
R u m m e l , welche als Vorläufer b z w . als F o r m der Te i lkostenrechnung auf der 
Basis von variablen Kosten angesehen werden kann [ R u m m e l (Kostenrechnung) 
209f f . j . In der einfach gestuften Er fo lgsrechnung geben die Deckungsbeiträge 
den Uberschuß der Absatzleistungen über die variablen Kosten der A b s a t z m e n 
gen an. D i e mehrfach gestufte Er fo lgsrechnung ist durch die A u f g l i e d e r u n g des 
F ixkostenblocks und die stufenweise V e r r e c h n u n g der einzelnen F ixkostenan
teile charakterisiert. D i e Deckungsbeiträge bi lden im Falle einer mehrfach ge
stuften Absatzerfolgsrechnung den Uberschuß der Absatzleistungen über die 
variablen Kosten der Absatzmengen und die jeweils verrechneten Fixkostenan
teile ab. D e r Net toer fo lg ergibt sich bei einfach gestufter Rechnung durch A b 
z u g des F ixkostenblocks v o m Gesamtdeckungsbeitrag b z w . bei mehrfach ge
stufter Rechnung durch A b z u g des letzten, noch nicht verrechneten F ixkos ten
anteils von dem bis dahin verbliebenen Restdeckungsbeitrag. In den verschiede
nen F o r m e n der Tei lkostenrechnung werden durch den A b z u g unterschiedl i 
cher Teile der variablen und der fixen Kosten unterschiedliche Deckungsbe i 
träge ermittelt [vgl. S. 341 f f . ] . Deshalb ist stets z u analysieren, welche Größen 
der Berechnung von Deckungsbeiträgen zugrunde liegen. D i e z u r Erfolgsrech
nung ausgebaute Tei lkostenrechnung auf der Basis von variablen Kosten wird 
auch Direc t C o s t i n g , Deckungsbei tragsrechnung, Brut togewinnrechnung oder 
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Deckungs(erfoIgs-)rechnung genannt [vgl. H o l z e r (Direct Cost ing) 412f. ; K o -
siol (Kalkula t ion) 162; M e l l e r o w i e z (Kalkulat ionsverfahren) 75]. Z w i s c h e n der 
mit Direc t C o s t i n g und der mit Grenzplankos tenrechnung bezeichneten F o r m 
der Tei lkostenrechnung auf der Basis von variablen Kosten läßt sich kein p r i n z i 
piel ler , sondern nur ein gradueller Unterschied herausstellen. Das Direc t C o 
sting ist primär auf die Kostenträgerrechnung in Gestalt der Erfo lgsrechnung ge
richtet u n d führt die Kostenplanung u n d -kontro l le weniger streng als die 
Grenzplankos tenrechnung d u r c h , bei der das Schwergewicht auf der K o s t e n 
stellenrechnung ruht. Inhalt l ich kann sich ein Unterschied ergeben, wenn das 
Direc t C o s t i n g nur auf der Basis v o n Istkosten (oder N o r m a l k o s t e n ) durchge
führt w i r d , während die Grenzplankostenrechnung stets auf Plankostenbasis er
folgt und eine Istkostenrechnung mit einschließt [zum Direc t C o s t i n g s. u . a. 
Börner (Direct C o s t i n g ) ; (Direc t C o s t i n g ) ; Weber (Direc t Cost ing) ] . A l s 
Begründer des Direc t C o s t i n g gilt allgemein Jonathan N . H a r r i s [Earn] . 

Be i der e infach gestuften Absatzer fo lgsrechnung auf der Basis v o n 
var iab len K o s t e n werden zunächst d u r c h M u l t i p l i k a t i o n der festgestellten 
Nettoerlöse je P r o d u k t e i n h e i t er mi t den jewei l igen Absatzmengen x r die 
v o n jeder P r o d u k t a r t r (r = 1 bis s) z u erwartenden b z w . realisierten N e t t o 
erlöse E r ( = er • x r ) festgestellt. V o n diesen Nettoerlösen subtrahiert m a n 
die durch ihre P r o d u k t i o n anfa l lenden v a r i a b l e n K o s t e n K v

r ( = k v
r • x r ) 

u n d erhält so den Deckungsbei t rag D r ( = E r — K v
r ) je P r o d u k t a r t . E r i n 

formier t über die D e c k u n g der f i x e n K o s t e n K f u n d den Bei t rag jeder 
P r o d u k t a r t z u m Betr iebserfolg G . D u r c h A d d i t i o n der Deckungsbeiträge 
D r über alle P r o d u k t a r t e n r ergibt sich der Gesamtdeckungsbei trag D der 
U n t e r n e h m u n g ( D = 2 D r ) . E r dient z u r D e c k u n g des gesamten F i x k o s t e n 
blocks K f . N a c h A b d e c k u n g der f ixen K o s t e n ergibt sich die H ö h e des 
ka lkula tor i schen Per iodenerfolgs G : 

Vergleich Direct 
Costing - Grenz-
plankostenrechnut 

Einfach gestufte 
A hsatzerfolgsrech-
nung auf der Basi: 
von variablen 
Kosten 

G = S (e r — k v
r ) • x r — K f 

= I (e r • x1 - k / • x r ) - K , 

= I E r — K / - K , 

= 2 D r — K , 

= D — K , 

Für das besprochene Beispiel w i r d die B e s t i m m u n g des k a l k u l a t o r i s c h e n 
Periodenerfolgs i n A b b i l d u n g 120 dargestellt . 
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Abb. 120: Einfach gestufte Erfolgsrechnung auf der Basis von variablen Kosten 

Produkte I II III IV V 

Bruttopreis je Produkteinheit <*2,50 20,-- 37,50 3 0 , - 2 5 . -

- Erlösschaalerungen (20 % für 
Rabatte und Skonti) 8,50 V - 7,50 6 , ~ 5,--

Nettoprei s 3 V - 16,~ 3 0 , - 2 * , ~ 2 0 , -

Nettoerlös der Periode 
je Produktart H 960,-- 5 7 6 0 , - 13 800 , - 12 8*0,~ 9 800,--

- Variable Konten je Produktart 10 259,-- 2 257 , - 9 278,-- 8 021,-- <• 791,--

Deckungsbeitrag je Produktart * 7 0 1 , - 3 503 . - 4 522,-- * 8 1 9 , - 5 009,--

(in % des Nettoerloses) (31,W t) (60,82 i) (32,77 %) (37,53 %) (51.11 %) 

Gesaitdeckungsbeitrag 
der Unternehmung 22 5 5 V -

- Fixe Kosten 10 280 , -

Kalkulatorischer Periodenerfolg 12 27*,--

Detaillierung der 
'injach gestuften 
Llrjolgsre ch n u ng 

Deckungsfaktor 

)ecku ng sh eit rag s-
spanne 

Mehrfach gestufte 
i bsa t/, erf olg srech -
ung auf der Hasis 

von variablen 
Kosten 

ezugsgrößen der 
:ixk ostenstufung 

(-Zurechnung) 

Im allgemeinen w i r d die Er fo lgsrechnung detaillierter als in A b b i l d u n g 120 
durchgeführt. D i e Deta i l l i e rung w i r d dadurch erreicht, daß die variablen K o s t e n 
in ihren einzelnen Bestandteilen in die R e c h n u n g eingehen. D i e s ist in A b b i l 
dung 121 am betrachteten Beispiel durchgeführt. D a r i n s ind zusätzlich die ge
samten Bruttoerlöse und die Erlösschmälerungen berücksichtigt. D e r D e k -
kungsbeitrag 1 ist der Uberschuß der Nettoerlöse über die var iablen H e r s t e l l k o 
sten. E r dient z u r D e c k u n g der variablen Verwal tungs- u n d V e r t r i e b s g e m e i n k o 
sten, der Sondereinzelkosten des Vertr iebs sowie der fixen K o s t e n . D e r D e k -
kungsbeitrag 2 ist der Uberschuß der Nettoerlöse über alle var iablen K o s t e n u n d 
dient der D e c k u n g der fixen K o s t e n . Bei beiden Ausprägungen der Er fo lgsrech
nung können zusätzlich die Deckungsbeiträge je P r o d u k t g r u p p e ausgewiesen 
werden. Häufig werden die Deckungsbeiträge auf die Nettoer löse bezogen. D i e 
sich ergebende dezimale G r ö ß e nennt man Deckungs fak tor [vgl . M e l l e r o w i c z 
(Kalkulat ionsverfahren) 76], während der prozentuale A u s d r u c k des Verhält
nisses von Deckungsbei trag und Nettoerlös auch als Deckungsbei tragsspanne 
bezeichnet w i r d [vgl . C h m i e l e w i c z (Erfolgsrechnung) 153]. Diese G r ö ß e n s ind 
bei der P r e i s k a l k u l a t i o n v o n Bedeutung [vgl. S . 3 5 0 f . ] . 

D i e mehrfach gestufte E r f o l g s r c c h n u n g ist dadurch charakteris iert , daß sie 
von einem gegliederten F i x k o s t e n b l o c k ausgeht und eine stufenweise Verrech
nung der gebildeten Fixkostenantei le v o m jeweils verble ibenden (Rest-) 
Deckungsbei trag v o r n i m m t [vgl. Chambers ( C o n v e r s i o n ) ; H e i s e r (Direc t 
C o s t i n g ) ; Agthe (Fixkostendeckung) 406ff . ] . D i e G l i e d e r u n g des gesamten F i x 
kostenblocks in einzelne Ante i l e best immt sich nach deren Zurechenbarke i t auf 
Bezugsgrößen. A l s Bezugsgrößen werden dabei insbesondere P r o d u k t e u n d 
A b r e c h n u n g s b e z i r k e berücksichtigt. Be i einer Z u r e c h n u n g auf P r o d u k t e b i lden 
P r o d u k t e , P r o d u k t g r u p p e n u n d das gesamte P r o d u k t i o n s p r o g r a m m die mögli-
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Abb. 121: Detaillierte einfach gestufte Erfolgsrechnung auf der Basis von variablen Ko
sten mit artenmäßiger Gliederung der variablen und fixen Kosten 

Produkte 1 II III IV V 

8ruttoerlöse 18 700,- 7 200,. 17 250,. 16 050,- 12 250,-

# / . Erlösschnälerungen 
(20% für Rabatte und 
Skonti) 

3 740,- 1 440,- 3 450,- 3 210,- 2 450,-

Nettoerlöse 
j e Produktart 14 960,- 5 760,- 13 800,. 12 840,- 9 800,-

. / . Variable Herstell
kosten j e Produktart 
( l t . Abbildung 115) 

9 269,. 1 919,- 8 370,- 6 968,- 4 062,-

Deckungsbeltrag 1 5 691,- 3 841,- 5 430,. 5 872,- 5 738,-

. / . Variable Ver-
waltungsgeneinkosten 92,- 19,. 84,- 164,- 96,-

. / . Variable Ver-
triebsgeieinkosten 149,- 31,- 135,- 246,- 144,-

Sondereinzel
kosten des Vertriebs 748,- 288,- 690,- 642,- 490,-

Deckungsbeitrag 2 4 702,- 3 503,- 4 521,- 4 820,- 5 008,-

Gesaitdeckungsbei trag 22 554,-

Fixe Herstellkosten 
Fixe Verwaltungskotten 
Fixe Vertriebskosten 
Fixe Werbungskosten 
Unternehiungsfi xkosten 

5 570,-
2 225,-
1 295,-

500,-
690. 

- Fixe Kosten der Untern. 10 280,-

Kalkulatorischer 
Periodenerfolg 12 274,-

chen Bezugsgrößen. D i e Bezugsgröße P r o d u k t i o n s p r o g r a m m w i r d meist nicht 
besonders hervorgehoben. Jedoch ist deren Berücksichtigung n o t w e n d i g , wei l 
sich fixe K o s t e n i m allgemeinen nicht vollständig P r o d u k t e n oder P r o d u k t g r u p 
pen zurechnen lassen. D e m n a c h ist zwischen P r o d u k t f i x k o s t e n , P r o d u k t g r u p -
penfixkosten u n d F i x k o s t e n des P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s z u unterscheiden. Bei 
den A b r e c h n u n g s b e z i r k e n w i r d zwischen Kostenstel len, Kostenstel lenberei
chen und der Kostenstellengesamtheit (Unternehmung) differenziert . D i e ent
sprechenden F i x k o s t e n sind Stel len-, Bereichs- und Unternehmungsf ixkos ten . 
D u r c h eine weitergehende Di f fe renz ierung der genannten Bezugsgrößen, durch 
Berücksichtigung zusätzlicher M e r k m a l e (wie Abbaufähigkeit der F ixkos ten 
[vgl. Seicht (Grenzkostenrechnung) 703 ff.] u n d Ausgabenwirksamkei t der F i x 
kosten [vgl . A g t h e (Fixkostendeckung) 410ff.]) und durch K o m b i n a t i o n der 
verschiedenen Bezugsgrößen lassen sich unterschiedlich ausgeprägte F i x k o s t e n -



342 Darstellung von Kostenrechnungssystemen 

Abb. 122: Aufbau der mehrfach gestuften Erfolgsrechnung auf der Basis von variablen 
Kosten 

Beispiele von Fix-
k ostenstuf ungen 

Beurteilung der 
lehrfach gestuften 

Erfolgsrechnung 

Nettoerlös je 
Produktart 
Variable Kosten 
je Produktart 

Deckungsbeitrag I 
Produktfixkosten 

Deckungsbeitrag IIa —» 
Produktgruppenfixkosten 

Zusammenfassung nach 
Produktgruppen 

Deckungsbeitrag IIb 
Bereichsfixkosten 

Zusammenfassung nach 
Bereichen 

Deckungsbeitrag III 
Unternehmungsfixkosten 

Zusammenfassung sämt
licher Deckungsbeiträge 

Kalkulatorischer 
Periodenerfolg 

stufungen und -Zurechnungen vornehmen. So können beispielsweise P r o d u k t - , 
P r o d u k t g r u p p e n - , Stel len- , Bereichs- und Unternehmungsf ixkos ten [Mel lero-
wiez (Kalkulat ionsverfahren) 155] oder P r o d u k t - , P r o d u k t g r u p p e n - , Bereichs
und Unternehmungsf ixkos ten [Agthe (Fixkostendeckung) 406ff . j unterschie
den werden [s. ferner H e i n e (Direct Cost ing) 523 f.; Schwarz (Kostenrechnung) 
170f.]. N a c h der F ixkostenstufung v o n A g t h e ergibt sich für die mehrfach ge
stufte Er fo lgsrechnung auf der Basis v o n variablen Kosten der in A b b i l d u n g 122 
gezeigte A u f b a u . 

Für das besprochene Beispiel erhält man die in A b b i l d u n g 123 gezeigte gestufte 
Erfo lgsrechnung. D i e Kostenzahlen s ind derri Betriebsabrechnungsbogen [vgl. 
A b b i l d u n g 113] zu entnehmen. D e r jeweilige Deckungsbei t rag gibt an, welcher 
Betrag für die D e c k u n g der noch nicht verrechneten F ixkos ten und darüber h i n 
aus z u r G e w i n n e r z i e l u n g z u r Verfügung steht. D u r c h die stufenweise Verrech
nung der F ixkos ten ermittelt man zusätzliche Informat ionen für betriebliche 
Entscheidungen. H a b e n beispielsweise P r o d u k t e einer P r o d u k t g r u p p e hohe 
Deckungsbeiträge u n d lassen sich dieser P r o d u k t g r u p p e größere Ante i le der 
F ixkos ten zurechnen, dann erreicht die gesamte P r o d u k t g r u p p e einen niedrigen 
Deckungsbei trag. Z i e l wirtschaft l ichen H a n d e l n s w i r d es daher sein, Maßnah
men z . B . auf dem A b s a t z - und Investitionsgebiet z u ergreifen, u m diese P r o 
duktgruppe erfolgreicher z u machen. D i e Deckungsbeiträge s ind daher u . a. 
wichtige Informationen für die A b s a t z - und Invest i t ionspol i t ik . Erscheint eine 
Erfolgsverbesserung nicht realisierbar, w i r d man gegebenenfalls die P r o d u k t 
gruppe in ihrem Ausstoß reduzieren oder aufgeben. D i e E i g n u n g der v o n der 
mehrfach gestuften Er fo lgsrechnung bereitgestellten Informat ionen für Ent -
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Abb. 123: Mehrfach gestufte Erfolgsrechnung auf der Basis von variablen Kosten 

Bereiche 1 2 

Produkte I II III IV V 

Produktgruppen A B C 

Bruttoerlös« 

• Erlösschiälerungen 

18700,-

3740,-

7200,-

1440,-

17250,-

3450,-

16050,-

3210,-

12250,. 

2450,-

Ntttoerlöse 

- Variable Kosten 
( l t . Abb. 117) 

14960,-

10259,-

5760,-

2257,-

13800,-

9278,-

12840,-

8021,-

9800,-

4791,-

Deckungsbeitrag, 1 
jeder Produktart 

- Produkt fixkosten 

4701,- 3503,- 4522,-

100,-

4819,- 5009,-

Deckungsbeitrag IIa 4701,- 3503,- 4422,- 4819,- 5009,-

Deckungsbeitrag IIa 
jeder Produktgruppe 

- Produktgruppenfixkosten 

8204,-

150,-

4422,- 9828,-

250,-

Oeckungsbeitrag 1lb 8054,- 4422,- 9578,-

Oeckungsbeitrag 1lb 
jedes Bereiches 

- Bereichsfixe Kosten 

12476,-

4295,-

9578,-

4795,-

Deckungsbeitrag 111 8181,- 4783,-

Deckungsbeitrag 111 
der Unternehmung 

- Unternehaungsfixkosten 

1296*,-

690,-

Kalkulatorischer Perlodenerfolg 12274,-

Scheidungen über Stillegungsmaßnahmen ist jedoch begrenzt, w e i l dafür eine 
Unterscheidung der F i x k o s t e n nach ihrer Abbaufähigkeit n o t w e n d i g ist [vgl. 
Seicht (Grenzkostenrechnung) 697ff. ; W i l l e (Direktkostenrechnung) 740]. Z u 
dem lassen sich solche investit ions- und programmpol i t i schen V o r h a b e n in der 
Regel nur mitte l - bis langfristig vornehmen. Primäres Z i e l der Er fo lgsrechnung 
ist die Feststellung des geplanten b z w . realisierten Er fo lgs . Diese Informat ionen 
dienen der P lanung u n d Steuerung des betrieblichen Geschehens. E ine Steue
rung ist jedoch nur dann w i r k s a m durchführbar, wenn die Abrechnungsper iode 
möglichst k u r z (z . B . ein Monat ) ist, um auf der Basis der (schnell bereitgestell
ten) Informationen möglichst frühzeitig gestaltend eingreifen zu können. Daher 
hat die auf der Tei lkostenrechnung mit variablen Kos ten aufbauende Erfolgs
rechnung kurzfr is t igen Charakter . 

S o w o h l in der einfach als auch in der mehrfach gestuften Er fo lgsrechnung er
gibt sich nach A b z u g der f ixen Kosten v o m Uberschuß der Nettoerlöse über die 
variablen K o s t e n der kalkulatorische Per iodenerfolg (Betr iebsgewinn oder Be
triebsverlust). A u c h in der mit V o l l k o s t e n durchgeführten Periodenerfolgsrech
nung w i r d ein Per iodenerfo lg ausgewiesen. S ind keine Bestandsänderungen ge
geben, dann ist der Betr iebsgewinn in den u m die Er löskomponente erweiterten 

Vergleich des 
G ewinnaus weise 
bei Voll- und Tc 
kostenrechnung 
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'folgsneutralität 
* Bestandsände-
gen in der Teil
enrechnung auf 

der Basis von 
ariablen Kosten 

ignung der Teil-
'ostenre ch n u ng s -
'jormationen für 
lie handels- und 
st eiterrecht liehe 

tandsheivertung 

V o l l - u n d Tei lkostenrechnungen gleich groß [vgl . A b b i l d u n g 124]. Unter 
schiedliche Gewinnausweise treten jedoch dann auf, wenn Bestandsänderungen 
(Mehrungen oder Minderungen) vorl iegen [vgl . H a h n (Direct Costing) 9; 
H a r r m a n n (Bewertung) 40f f . ; K o s i o l (Ka lkula t ion) 166ff. u n d A b b i l d u n g 124]. 
In der Tei lkostenrechnung werden die Bestandsänderungen z u variablen (pro
portionalen) K o s t e n bewertet. Bestandserhöhungen bedeuten eine Erhöhung 
der betrieblichen L e i s t u n g . D e r Wer t dieser Le i s tung entspricht bei einer Bewer
tung z u variablen K o s t e n genau dem Kostenbetrag , der durch die P r o d u k t i o n 
der Bestandsmehrung verursacht w i r d . Be i Bestandsminderungen liegt die tat
sächliche Absatzmenge über der Fert igungsmenge. Z u r Feststellung der varia
blen K o s t e n der abgesetzten Güter s ind daher z u den variablen Kosten der gefer
tigten Güter die variablen K o s t e n der Bestandsminderungen z u addieren. Dabei 
w i r d unterstellt , daß für die v o m Lager entnommenen Güter dieselben variablen 
Stückkosten verrechnet werden wie für die neu gefertigten Güter . U n t e r dieser 
A n n a h m e verhält sich die Bestandsminderung erfolgsneutral . Daraus ergibt 
s ich, daß in der Te i lkostenrechnung der Per iodenerfolg allein v o n der H ö h e der 
Absatzmenge abhängig ist. E r w i r d durch die Fertigungsmenge nicht beeinflußt 
[vgl . Bussmann (Rechnungswesen) 139; K o s i o l (Kalkula t ion) 166ff .] . Dieser 
Zusammenhang v o n K o s t e n , A b s a t z v o l u m e n u n d Per iodenerfolg w i r d beson
ders in der anglo-amerikanischen Li teratur betont und als cos t -volume-prof i t re
lationships bezeichnet [vgl . H o r n g r e n ( C o s t Account ing) 39f f . ] . In der V o l l k o 
stenrechnung ist dagegen keine Erfolgsneutralität der Bestandsbewertung gege
ben. D u r c h die Propor t iona l i s ie rung der F ixkos ten w i r k t sich die Fertigungs
menge auf den Per iodenerfolg aus. W i r d über die Absatzmenge hinaus p r o d u 
ziert , so entsteht ein zusätzlicher Gewinnausweis in H ö h e der anteiligen F i x k o 
sten der Bestandserhöhung. Liegt die P r o d u k t i o n unter der Absatzmenge, f i n 
den also Bestandsminderungen statt, so verringert sich der Gewinnausweis um 
die anteiligen F ixkosten der Bestandsminderung. D i e Erfolgsunterschiede sind 
auf die unterschiedliche Belastung der Produkte inhei ten mit F i x k o s t e n zurück
zuführen. Besondere Probleme können bei Saisonbetrieben u n d langfristiger 
E inze l fer t igung auftreten [vgl . K i l g e r (Plankostenrechnung) 93 f f . ; M e l l e r o w i c z 
(Kalkulat ionsverfahren) 116f.] . 

D i e Bewertung des Bestandes hat neben der internen Erfo lgsrechnung Bedeu
tung für die H a n d e l s - und Steuerbilanz der U n t e r n e h m u n g . Sie unterliegt dort 
geltenden Rechtsnormen. D i e Ergebnisse der Tei lkostenrechnung lassen sich 
deshalb nur soweit für die handels- u n d steuerrechtliche Bewertung heranzie
hen, als sie mit den gesetzlichen Vorschr i f ten verträglich s ind . Gegenwärtig w i r d 
die M e i n u n g vertreten, daß die V o r s c h r i f t z u r Berechnung der Hers te l lungsko
sten (§ 153 A b s . 2 A k t G ) den A n s a t z v o n variablen Kosten zuläßt [vgl. A l b a c h 
(Bewertungsprobleme) 379ff . ] . Dagegen fordern die steuerlichen Bewertungs
vorschri f ten die E i n b e z i e h u n g von F ixkos ten bei der E r m i t t l u n g der H e r s t e l -
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Abb. 124: Einfluß der Fertigungsmenge (Bestandsänderung) auf den Gewinnausweis in 
der Vollkostenrechnung (VKR) und in der Teilkostenrechnung (TKR) bei An
wendung des Gesamtkostenverfahrens (^Gewinnausweis bei VKR) 

Var.able 

gefertigten 

abgeseizien 
Guter 

Fixe 

oe> TKR 

variable 
Kosten der 
gefertigten^ 
Guter 

^Zusätzlicher Ge-
^winnausweis bei 

Anteilige Fix
kosten der Be
standserhöhung 

Variable Kosten 
der Bestands-
erhöhung 

Variable Kosten 
der Bestands
erhöhung 

Variable 
Kosten der 
abgesetzten 
Guter 

Erlöse 

Fixe 

Erlöse 

'Gewinn bei TKR 

WM 

Erlöse 

Kosten der . 
abgesetzten^ 
Güter 

Anteilige Fix- 1 

kosten der Be- I 
Standsminderung 

Variable 
Kosten der 
Bestands
minderung 

Kosten der 
gefertigten 
Güter 

£ew, r 

Gewi 

^verminderter Gewin 
' ausweis bei VKR 

lungskosten, w e i l sie am P r i n z i p der V o l l k o s t e n r e c h n u n g festhalten. U m die E r 
gebnisse der Te i lkos tenrechnung auch für steuerliche Bewertungen nutzbar ma
chen z u können, werden für die Berechnung der Fixkostenantei le das Verfahren 
der posi t ionsweisen D o p p e l b e w e r t u n g u n d das Ver fahren der globalen U m w e r 
tung der H a l b - u n d Fertigerzeugnisse vorgeschlagen [vgl . B ö h m / W i l l e ( D e k -
kungsbeitragsrechnung) 364ff . ; K i l g e r (Plankostenrechnung) 671 f . ] . 

b) Kostenträger Stückrechnung auf der Basis von variablen Kosten 

D i e Kostenträgerstückrechnung stellt i m Rahmen der Te i lkostenrechnung auf 
der Basis v o n variablen Kosten die H ö h e der variablen Kos ten fest, die auf eine 
Kostenträgereinheit b z w . ein -los entfallen. D i e B e s t i m m u n g der auf eine E i n 
heit entfallenden variablen Stückkosten ist für jede P r o d u k t a r t v o r z u n e h m e n . 
K o n z i p i e r t man das Rechnungssystem als P lankostenrechnung, dann umfaßt die 
Stückrechnung eine P lanka lkula t ion als V o r r e c h n u n g (Vorka lkula t ion) und eine 
Istkalkulat ion als N a c h r e c h n u n g ( N a c h k a l k u l a t i o n ) . D i e Kostenträgerstück
rechnung liefert damit Informationen über die geplanten b z w . tatsächlich ent
standenen variablen Stückkosten. D i e P lanka lkula t ion kann auf der G r u n d l a g e 
v o n Standardkosten oder v o n Prognosekosten durchgeführt werden. Für T e i l 
kostenrechnungen ist der A u s b a u zu einer Er fo lgsrechnung charakteristisch. In 
der u m die Le is tungskomponente erweiterten Stückkostenrechnung w i r d für 
jede Kostenträgerart der Uberschuß der Stückleistung über die variablen Stück-

Kennzeichen der 
Kostent rag ers t ü ck -
rechnung auj der 
Basis von variablen 
Kosten 
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Verwendbarkeit 
der Kalkulations
verfahren für die 
Stückkostenrech-

iung auf der Basis 
von variablen 

Kosten 

kosten bestimmt. Dieser Überschuß ist der (Stück-)Deckungsbeitrag (Brut to
gewinn) , der in der anglo-amerikanischen Literatur als unit contr ibut ion mar
g i n , marginal income, marginal balance, prof i t contr ibut ion und contr ibut ion to 
f ixed costs bezeichnet w i r d [vgl. H o r n g r e n ( C o s t Account ing) 40 und 308]. A l l e 
Informat ionen über die geplanten oder realisierten variablen Stückkosten u n d 
Stückdeckungsbeiträge können für mehrere Rechnungsziele nutzbar gemacht 
werden. 

Z u r Bes t immung der variablen Stückkosten sind grundsätzlich alle bekannten 
Verfahren der Kostenträgerstückrechnung verwendbar [vgl. S. 193ff.]. D e r 
formale A u f b a u der verschiedenen Kalkulat ionsverfahren ändert sich durch die 
R e c h n u n g mit variablen K o s t e n nicht . Es ergeben sich gegenüber der V o l l k o 
stenrechnung inhalt l iche Unterschiede, wei l in der Tei lkostenrechnung keine 
F ixkos tenpropor t iona l i s ie rung vorgenommen w i r d . D i e K a l k u l a t i o n hat daher 
in der Regel nur den U m f a n g der einfach gestuften Kostenträgerzeitrechnung. 
L e d i g l i c h in der F ixkostendeckungsrechnung findet eine K a l k u l a t i o n verschie
dener Fixkostenantei le statt [vgl. S. 354]. K e n n t man die variablen Stückkosten, 
so ist der A u s b a u z u einer (Stück-)Erfolgsrechnung einfach z u vol lz iehen. V o n 
den Stückerlösen (-leistung) sind jeweils die variablen Kosten abzuziehen, u m 
den Stückdeckungsbeitrag z u b e k o m m e n . 

Für die Feststellung der variablen Stückkosten nach der D i v i s i o n s r e c h n u n g 
und Äquivalenzziffernrechnung werden die bei der Vol lkos tenrechnung z u 
grunde gelegten Zahlenbeispiele herangezogen [vgl. S. 216ff . ] . Dabe i ist es er
f o r d e r l i c h , die V o l l k o s t e n in ihre fixen u n d variablen K o m p o n e n t e n aufzulösen. 

Abb. 125: Beispiel für eine einfache einstufige Divisionsrechnung auf der Basis von va 
riablen Kosten 

K o s t e n a r t e n 
G e s a t t k o s t e n 

DM 
F i x e K o s t e n 

0H 
V a r i a b l e Kos ten 

0H 
V a r i a b l e K o s t e n je lonne 

0H 

R o h s t o f f « 

T r a n s p o r t k o s t e n 

Löhne und G e h ä l t e r 

S o z i a l e K o s t e n 

H i l f s - und Be

t r i e b s s t o f f e 

E n e r g i e k o s t e n 

V e r s i c h e r u n g e n 

Absch re ibungen 

750 000,-
150 000,-
600 000,-
60 000,-

15 000,-

8 M X ) , -

1 980,-
105 Oüü,-

300 000,-
«tf 000,-

6 000,-

2 400,-
1 980,-

90 000,-

750 000,-
150 00U,-
300 000,-
15 000,-

9 000,-

6 000,-

15 OÜü,-

500,-
100,-
200,-
10,-

6,-

4,-

10,'-

S u i t e 1 Aon ~>ac\ 4*5 380,- 1 245 000,- rnn 1 2 k b 0 0 0 
S u i t e 1 oVu ; o U , - 4*5 380,- 1 245 000,-

8 3 0 ' - * 1 500 

In der Div i s ionsrechnung werden die realisierten variablen Stückkosten durch 
D i v i s i o n der variablen Kos ten der Per iode durch die gefertigte P r o d u k t m e n g e 

Einstufige best immt. Dies ist in A b b i l d u n g 125 für die einfache einstufige D i v i s i o n s r e c h -
Divisionsreehnung n u n g gezeigt. Bei gesamten variablen K o s t e n von D M 1 245 000 , - und einer Fer

tigungsmenge von 1500 t ergeben sich variable Stückkosten in H ö h e v o n 
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1 245 000 : 1500 = 830 , - D M / t . D i e Berechnung der geplanten variablen Stück
kosten erfolgt entsprechend, indem die variablen Plankosten durch die geplante 
Fert igungsmenge dividier t werden. 

Be i einem Nettoerlös je T o n n e v o n D M 1400,- w i r d ein Stückdeckungsbei
trag v o n D M 1400,- - 830 , - = D M 570 , - erreicht. E r trägt z u r D e c k u n g der f i 
xen Kos ten u n d z u m G e w i n n einer Abrechnungsper iode bei . D e r Gesamtdek-
kungsbeitrag beläuft sich i m besprochenen Beispiel auf 570 • 1500,- = 
D M 855 000 , - , so daß bei fixen Kosten v o n D M 455 380 , - der Periodenerfolg 
D M 409 620 - beträgt. 

Für die einfache mehrstufige D i v i s i o n s r e c h n u n g , die bei mehrstufiger Fer t i 
gung eines P r o d u k t s mit unterschiedlichem Produkt ionsniveau auf jeder Stufe 
anzuwenden ist, ergibt sich die in A b b i l d u n g 126 dargestellte Berechnung. Sie 
geht v o n der F o r m mehrstufiger D i v i s i o n s r e c h n u n g aus [vgl. S. 219f . ] , welche 
durch die Weiterverrechnung der Kosten v o n wiedereingesetzten Z w i s c h e n p r o 
dukten gekennzeichnet ist. D i e mehrfache Div i s ionsrechnung ist entsprechend 
durchzuführen. 

Z u r K a l k u l a t i o n v o n P r o d u k t e n , deren K o s t e n in einem proport ionalen V e r 
hältnis zueinander stehen, w i r d die Äquivalenzziffernrechnung herangezogen. 
Für sie w i r d in A b b i l d u n g 127 die Berechnung der variablen Stückkosten ge
zeigt. 

Abb. 126: Beispiel für eine einfache mehrstufige Divisionsrechnung mit Weiterverrech
nung der variablen Kosten von Zwischenprodukten 

Mehrstufige 
Divisionsrechnun 

A quivalenzziffern 
rechnung 

Stufenkosten Kosten der Stufe Variable Kosten 

Stufe Kosten der Wiedereinsatzienge* OH insgesamt Menge je Einheit 
DM gesaat fix variabel OM DM 

l - 26 000,- 11 600,- 14 400,- 14 400, - 4 000 t 3,60 

II 3 840 • 3,6 . 13 824,-- 15 040,- 6 080,- 8 960,- 22 784,- 3 200 t 7,12 

III 3 080 • 7,12 . 21 929,60 45 500,- 6 860,- 38 640,- 60 569,60 2 800 t 21,6318 

IV 3 000 -21,6318 . 64 895,40 26 400,- 11 280,- 15 120,- 80 015,40 2 400 t 33,3398 

V 2 200 - 33,3398 • 73 347,55 9 900,- 8 800,- 1 100,- 74 447,56 2 200 t 33,84 

Sumse 122 840,- 44 620,- 78 220,-

Abb. 127: Beispiel für eine Äquivalenzziffernrechnung auf der Basis von variablen Ko
sten 

Sorte 
Aquivalenz-

zi f fer 
Produktions-

•enge 
Schlüsselzahl 

V a r i a b l e Stuckkosten 
je lonne (DM) 

Variable Gesaitkosten 
je So r te (0M) 

I 
II 
III 
I v 

0,5 
0,8 
1,0 
1,6 

12 0U0 t 
5 000 t 

19 000 t 
10 0Ü0 t 

6 000 
4 000 

19 000 
16 OuO 

13 ,5-0 ,5 - 6,75 
13,5-0,8 • 10,80 
13,5-1,0 - 13,50 
13,5-1,6 - 21,60 

81 000,-
54 000,-

256 500,-
216 000,-

Suaae der Schlusselzahlen 45 000 SUMM der variablen 

Kosten 
607 500,-

Kosten je Schlüssele)nheit: 
Fixe Kosten 292 500,-

Kosten je Schlüssele)nheit: Gesattkosten 900 000,-

Variable Kosten 
Schlusselzahlen 

60? 500 
45 000 

OM 13,50 
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Das proport ionale Kostenverhältnis zwischen den verschiedenen Produktar 
ten, v o n dem bei der Äquivalenzziffernrechnung ausgegangen w i r d , gilt nur für 
die variablen K o s t e n , denn die F ixkos ten sind v o n der Ausbringungsmenge u n 
abhängig. 

Uschlagsrechnung Für die Zuschlagsrechnung ist kennze ichnend, daß eine T r e n n u n g der Kosten 
in E i n z e l - und G e m e i n k o s t e n erfolgt. D e n Kostenträgern werden dabei die E i n 
zelkosten direkt zugerechnet, während die variablen Gemeinkosten mit H i l f e 
geeigneter Bezugsgrößen auf die Kostenträgereinheiten spezif iziert verteilt wer
den. In der Te i lkostenrechnung auf der Basis von variablen Kosten werden den 
P r o d u k t e n die Fert igungsmaterialkosten, die Fertigungslöhne, die Sonderein
zelkosten und die variablen G e m e i n k o s t e n zugeschlagen. V o n den verschiede
nen Varianten der Zuschlagsrechnung w i r d für die Dars te l lung an einem Z a h 
lenbeispiel diejenige gewählt, bei welcher die G e m e i n k o s t e n nach Stel lenzu
schlägen den Kostenträgern belastet werden [vgl. S. 226f . ] . Das Beispiel geht 
von dem für die Te i lkostenrechnung zugrunde gelegten Zahlenmaterial aus. Es 
w i r d in A b b i l d u n g 128 dargestellt. Fertigungslöhne treten in diesem K a l k u l a 
tionsschema nicht auf, wei l diese Kostenart i m vorliegenden Fa l l über die G e 
meinkosten je Kostenstelle verrechnet w i r d . Ihre Berücksichtigung bei der Be
s t i m m u n g der variablen Stückkosten erfolgt über den Fert igungsgemeinkosten-

Abb. 128: Bestimmung der variablen Stückkosten je Produktart 

Produkt I II III IV V 

Fertlgungsnaterial 17,85 3,36 15,12 9,45 5,04 

Variable Fertigungs-
geteinkosten 
- Stelle 1 
- Stelle 2 

1,26738 
1,449 

0,84492 
0,7245 

1,12656 
1,449 

1,32225 
1,85262 

1,5867 
1,26315 

Sondereinzelkosten 
der Fertigung 0,50 0,40 0,50 0,40 0,40 

Variable Herstel l-
kosten 21,06638 5,32942 18,19556 13,02487 8,28985 

Variable Verwaltungs-
geaeinkosten 0,21004 0,05314 0,18142 0,30702 0,19541 

Variable Vertriebs» 
geaeinkosten 0,33929 0,08584 0,29241 0,46053 0,29311 

Sondereinzelkosten 
das Vertriebs 1,70 fl,80 1,50 1,20 1,00 

Variable Kosten je 
Produkteinheit 
- gerundet: 

23,31571 
23,32 

6,26840 
6,27 

20,16939 
20,17 

14,99242 
14,99 

9,77837 
9,78 
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/.Uschlag, in dessen Berechnung sie eingegangen s ind . Das Beispiel geht von 
Plankosten aus. D e r e n Berechnung i m Rahmen einer Te i lkostenrechnung auf 
der Basis v o n variablen Kosten w i r d auch als G r e n z p l a n k o s t e n k a l k u l a t i o n be
zeichnet [vgl. K i l g e r (Plankostenrechnung) 570]. 

Insbesondere bei der P r o d u k t i o n verschiedenartiger Güter ist die Feststellung Aushau zur Stück-
des P l a n - und Istdeckungsbeitrages jeder Kostenträgereinheit v o n Bedeutung. erfolgsrechnung 
D a h e r ist die Kostenträgerstückrechnung z u einer Stückdeckungsbeitragsrech-
nung auszubauen. Für das Beispiel aus der Te i lkostenrechnung w i r d diese 
R e c h n u n g auf der Basis von variablen Kos ten in A b b i l d u n g 129 dargestellt. 

Abb. 129: Bestimmung der Stückdeckungsbeiträge für jede Produktart 

Produkt 1 II III IV V 

Bruttoerlös 42,50 2 0 , - 37,50 3 0 , - 2 5 , - -

- Erlösschia-
lerungen 

8,50 4 , — 7,50 6 , - 5 . " 

Nettoerlös« 3 4 , - - 1 6 , - 3 0 , . - 2 4 , - 2 0 , -

- Variabit 
Stückkosten 

23,32 6,27 20,17 14,99 9,78 

Stückdeckungs-
beitrag 
In % des Netto
erlöses 

10,68 

31,41 

9,73 

60,81 

9,83 

32,77 

9,01 

37,54 

10,22 

51,1 

Häufig drückt man dabei die Stückdeckungsbeiträge in Prozent der Nettoerlöse 

D i e B e s t i m m u n g der variablen Stückkosten läßt sich auch bei K u p p e l p r o d u k 
t ion v o r n e h m e n . Z u r K a l k u l a t i o n von K u p p e l p r o d u k t e n stehen das Ver fah
ren der Restwertrechnung und der Verte i lungsrechnung zur Verfügung [vgl. 
S. 229]. Für die Restwertrechnung soll auf der G r u n d l a g e des bei der V o l l 
kostenrechnung dargestellten Beispiels das Vorgehen im Rahmen der 
Tei lkostenrechnung gezeigt werden. D i e Kostenauflösung führt zu folgenden 
fixen und variablen K o s t e n : 

Betrag Fixe K o s t e n Var iable K o s t e n 

D M 400 0 0 0 , - D M 100 0 0 0 , - D M 300 000,-

I ) M 110 000 , - D M 13 0 0 0 , - D M 97 000 , -

D M 60 0 0 0 , - D M 20 0 0 0 , - D M 40 000 , -

D M 35 0 0 0 , - D M 10 0 0 0 , - D M 25 000 , -

K o s t e n des K u p p e l p r o / e s s e s 

K o s t e n des H a u p t p r o d u k t s A 

K o s t e n des N e b e n p r o d u k t s B 

K o s t e n des N e b e n p r o d u k t s C 

Demnach ergibt sich nach der in A b b i l d u n g 130 dargestellten Restwertrech-
nung ein Betrag von D M 19,- an variablen Kosten für eine Einhei t des H a u p t 
produkts . Bei einem Stückerlös von 585 000 : 13 000 = 4 5 , - D M / t beträgt der 
Stückdeckungsbeitrag für das F l a u p t p r o d u k t A 4 5 , — 19,- = D M 2 6 , - . 

Teilkosten-
kalkulation bei 
Kuppelproduktion 

R cytwertrecbnu ng 
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Abb. 130: Beispiel für eine Kalkulation von Kuppelprodukten nach der Restwertrech
nung auf der Basis von variablen Kosten 

DM 
Variable Kosten des Kuppelprozesses 300 0 0 0 -
- Deckungsbeitrag von Nebenprodukt B 

(100 0 0 0 - - 40 000,-) 60 0 0 0 -
- Deckungsbeitrag von Nebenprodukt C 

(115 000 - - 25 000,-) 90 000 -
Variable Kosten des Hauptprodukts A 
aus dem Kuppelprozeß 150 000-
+ Variable Kosten des Hauptprodukts A 97 000,-
Gesamte variable Kosten des Hauptprodukts A 247 000 -

247 0 0 0 - _ i Q n M / . 
Variable Stückkosten von Hauptprodukt A: ^ Q Q Q — - i y - U M / l 

An fixen Kosten sind DM 143 0 0 0 - z u decken. 

M i t den verschiedenen K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n ist gezeigt w o r d e n , w i e 
die B e s t i m m u n g der var iab len K o s t e n p r o Stück vorgenommen werden 
k a n n . D u r c h deren A b z u g v o n der Stückleistung ( i . d . R . der Nettoerlös je 
P r o d u k t e i n h e i t ) läßt sich der Stückdeckungsbeitrag feststellen. Über die 
geplanten b z w . realisierten Absa tzmengen u n d die anfa l lenden F ixkosten 
ist der k a l k u l a t o r i s c h e P e r i o d e n e r f o l g best immbar. D i e Berechnung des 
Stückdeckungsbeitrags setzt die K e n n t n i s des Stückerlöses (Absatzpreises) 
voraus . I m Fal le einer V o r r e c h n u n g muß dieser geplant b z w . geschätzt 
werden . L iegt eine N a c h r e c h n u n g v o r , d a n n steht der realisierte Stückerlös 
fest. Ist der Stückerlös der U n t e r n e h m u n g nicht fest vorgegeben, k a n n eine 
K a l k u l a t i o n des Stückerlöses i m R a h m e n der Te i lkostenrechnung auf der 
Basis v o n v a r i a b l e n K o s t e n nur d a n n durchgeführt werden , wenn die er
warteten F i x k o s t e n K f , der geplante G e w i n n G p u n d die geplanten A b s a t z -

Prvisbcstimmung mengen x p feststehen. D i e Pre isbes t immung läßt sich unter diesen V o r a u s -
it Hdje von So!!- Setzungen m i t H i l f e eines auf die v a r i a b l e n Stückkosten k v zugeschlagenen 
iLknng>beit)agLn Sol ldeckungsbeitrags je E inhe i t (d s ) v o r n e h m e n . D e r Sol ldeckungsbei trag 

k a n n als absolute oder als relat ive G r ö ß e z u den var iablen Stückkosten z u -
Absolnter Soll- geschlagen werden . A l s absolute G r ö ß e ergibt sich der Sol ldeckungsbei t rag 

dcckungsbcitrdg j e P r o d u k t e i n h e i t aus der D i v i s i o n der erwarteten F i x k o s t e n K f u n d des 
geplanten G e w i n n s G p durch die geplante Absatzmenge x,,: 

d, _ * i ± ° . 

Betragen beispielsweise die erwarteten f ixen Kosten D M 2 0 2 2 , — sowie 
der geplante G e w i n n D M 2 5 0 0 , — und ist die Absatzmenge mit 460 Stück 
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6 « P l » n t , » i s « d < _ 2 0 2 2 , - + 2 5 0 0 . - _ D M 9 [ | a 

B e i einem v a r i a b l e n Stückkostenbetrag v o n D M 20,17 ergibt sich d a m i t 
ein Stückerlös v o n D M 3 0 , — (die Zahlenangaben entstammen dem Beispie l 
z u r Te i lkos tenrechnung u n d gelten für das P r o d u k t I I I ) . 

Bezugsgrößen für einen re lat iven Sol ldeckungsbei trag können die v a - Relativer Soll-
r iab len Stückkosten oder die Nettoerlöse sein [ v g l . M e l l e r o w i c z ( K a l k u l a - deckungsbeitrag 
t ionsverfahren) 93 f . ] . Drückt m a n den Sol ldeckungsbei trag d : :* in P r o z e n t 
der v a r i a b l e n Stückkosten k v aus, also 

d s • 100 
C T = " > 

so erhält m a n für das obige Beispiel folgenden W e r t : 

D i e P r e i s k a l k u l a t i o n gestaltet sich dann w i e fo lg t : 

V a r i a b l e Stückkosten D M 20,17 
+ Sol ldeckungsbei trag 

(48,74 % v o n D M 20,17) D M 9,83 
G e p l a n t e r Stückerlös: D M 3 0 , — 

D i e v o n der Kostenträgerstückrechnung bereitzustellenden Informationen 
über die geplanten und realisierten Stückdeckungsbeiträge und variablen Stück
kosten lassen sich in einer V i e l z a h l von anschließenden A u s w e r t u n g s r c c h n u n -
gen verwenden [vgl. S. 358 ff . ) . Pur die W a h l des geeigneten Kalkulat ionsverfah
rens in der Tei lkostenrechnung auf der Basis von variablen Kosten sind die A u s 
prägungen des Produkt ionsprogramms und des Produktionsverfahrens maßge
bend [ v g l . z u diesen Einflußgrößen S. 233 f . ] . D i e B e s t i m m u n g v o n S o l l -
deckungsbeiträgen je P r o d u k t e i n h e i t er fordert eine A u f t e i l u n g der F i x k o s t e n . 
Diese ist aber nicht verursachungsgemäß möglich. Darüber hinaus muß bei 
M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g der geplante G e w i n n auf die verschiedenen P r o d u k t 
arten vertei l t werden. A u s diesen Gründen stellt eine K a l k u l a t i o n mi t H i l f e 
v o n Solldeckungsbeiträgen i n Tei lkostenrechnungen ein fremdes E lement 
dar . D u r c h sie w i r d das P r i n z i p eines Verzichts auf die F i x k o s t e n v e r t e i l u n g 
durchbrochen. 
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c) Stückkostenrechnung im Rahmen der Fixkostendeckungsrechnung 

D i e F ixkostendeckungsrechnung ist von Klaus A g t h e [Fixkostendeckung] 
und K o n r a d M e l l e r o w i c z [ (Kalkulat ionsverfahren) 154ff.] in A n l e h n u n g an ein 
amerikanisches V o r b i l d [Direct Cost ing] k o n z i p i e r t w o r d e n . Sie ist als Weiter
e n t w i c k l u n g der Te i lkostenrechnung auf der Basis v o n variablen Kosten gedacht 
und sol l die Vorzüge der Te i lkostenrechnung u n d der V o l l k o s t e n r e c h n u n g ver-

Aiifhau der Iix- einigen. D i e Kostenarten- u n d Kostenste l lenrechnung dieses Rechnungssy-
kostendeckungs- s tems st immen in ihrer Z w e c k s e t z u n g u n d in ihrem A u f b a u mit jener der mehr-

technnng g e s t u f t e n Te i lkostenrechnung auf der Basis v o n variablen K o s t e n überein. 

Unterschiede treten nur bei der Kostenträger-(stück-)rechnung auf. Diese bildet 
den wichtigsten Te i l der F ixkostendeckungsrechnung, welcher d u r c h Einbezie 
hung der Er löskomponente z u einer Er fo lgsrechnung ausgebaut w i r d . Sie u m 
faßt ebenfalls eine Kostenträgerzeitrechnung und eine Kostenträgerstückrech-

Abb. 131: Kostenträgerzeitrechnung in der Fixkostendeckungsrechnung mit Ausweis 
von Zuschlagssätzen für die Fixkostenanteile 

Produk te I II III IV V 

D e c k u n g s b e i t r a g I 

je P r o d u k t a r t 

- P r o d u k t f i x k o s t e n 

( i n % von Oß I) 

4 7 0 1 , - 3 5 0 3 , - 4 5 2 2 , -

1 0 U , -

(2 ,21 %) 

4 8 1 9 , - 5 0 0 9 , -

D e c k u n g s b e i t r a g II a 4 7 0 1 , - 35Ü3,- 4 4 2 2 , - 4 8 1 9 , - 5 0 0 9 , -

P roduk tg ruppen A B C 

D e c k u n g s b e i t r a g II a 

- P r o d u k t g r u p p e n -

f i x kos ten 

( i n % v o i DB II a) 

8 2 0 4 , -

1 5 0 , -

( 1 ,83 %) 

4 4 2 2 , - 9 8 2 8 , -

2 5 0 , -

( 2 , 5 4 %} 

O e c k u n g s b e i t r a g II b 8 0 5 4 , - 4 4 2 2 , - 9 5 7 8 , -

K o s t e n s t e l l e n b e r e i c h e 1 2 

Deckungsbei t r a g 11 b 

- B e r e i c h s f i x k o s t e n 

( i n % von DB II bj 

1 2 4 7 6 , -

4 2 9 5 , -

(34 ,43 %) 

9 5 7 8 , -

4 7 9 5 , -

( 5 0 , 0 6 %) 

Deckungsbei t r a g 111 8 1 8 1 , - 4 7 8 3 , -

Deckungsbei t r a g 111 

insgesamt 

- U n t e r n e h n u n g s f i x -

k o s t e n 

( i n % vom DB I I I ) 

1 2 9 6 4 , -

6 9 0 , -

(5 ,32 %) 

K a l k u l a t o r i s c h e r 

P e r i o d e n e r f o l g 1 2 2 7 4 , -
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nung u n d k a n n retrograd sowie progressiv aufgebaut sein [vgl. M e l l e r o w i c z 
(Kalkula t ionsver fahren) 173 f f . ] . 

D i e retrograde F o r m der Kostenträgerzeitrechnung entspricht der auf der B a 
sis v o n var iablen K o s t e n mehrfach gestuften Erfo lgsrechnung (dem mehrfach 
gestuften D i r e c t C o s t i n g ) . F ü r die Z u r e c h n u n g der F i x k o s t e n werden als Be
zugsgrößen in der Regel ebenfalls P r o d u k t e u n d A b r e c h n u n g s b e z i r k e herange
zogen . E i n e A u f t e i l u n g der F i x k o s t e n auf die Produktar ten (ausgenommen P r o 
dukt f ixkosten) w i r d i n der retrograden R e c h n u n g nicht v o r g e n o m m e n , o b w o h l 
über das D i r e c t C o s t i n g hinaus jeder Fixkostenantei l auf den unmittelbar vor
ausgehenden (Res t - )Deckungsbe i t rag bezogen u n d als prozentuale G r ö ß e dieses 
Deckungsbei trags ausgedrückt w i r d [vgl . A b b i l d u n g 131]. D i e auf diese Weise 
berechneten Prozentsätze s ind die Grundlage für eine progressive Kostenträger
rechnung z u r Fests te l lung der gesamten Kos ten je Produktar t (und P r o d u k t e i n 
heit) u n d w e r d e n in der Kostenträgerstückrechnung zur B e s t i m m u n g des ( N e t -
t o - ) G e w i n n s je P r o d u k t e i n h e i t zugrunde gelegt [vgl. A b b i l d u n g 132]. Sie geben 
an, wievie l P r o z e n t des jeweil igen Fixkostenanteils v o m (noch verbleibenden) 
D e c k u n g s b e i t r a g auf die jeweilige P r o d u k t a r t entfallen b z w . verrechnet werden 
sol len . D u r c h dieses V o r g e h e n w i r d eine Z u r e c h n u n g v o n F i x k o s t e n auf die 
P r o d u k t a r t e n n a c h d e m Tragfähigkeitsprinzip v o r g e n o m m e n , w e i l D e k -
kungsbeiträge die Bezugsgröße darste l len. E ine verursachungsgemäße Z u 
rechnung l iegt n i c h t v o r . D i e progressiv aufgebaute Kostenträgerzeitrech
n u n g geht v o n den v a r i a b l e n K o s t e n jeder P r o d u k t a r t aus u n d addiert 
schri t tweise die v o n den e inzelnen F ixkos tenante i l en auf jede P r o d u k t a r t ent
fa l lenden F i x k o s t e n . In der Regel w i r d nur die Kostenträgerstückrechnung 
progressiv durchgeführt . 

D i e Kostenträgerstückrechnung ist ein weiteres Kernstück der F ixkostendek-
kungsrechnung . In ihrer Ausprägung als retrograde R e c h n u n g w i r d v o m Stück
erlös ausgegangen. D a v o n werden die variablen Stückkosten subtrahiert , und es 
ergibt sich der Stückdeckungsbeitrag (I). Anders als in der Te i lkostenrechnung 
auf der Basis v o n var iablen K o s t e n werden v o n diesem Deckungsbei t rag noch 
nacheinander die v o n der P r o d u k t e i n h e i t z u tragenden F ixkos ten jedes betroffe
nen Fixkostenante i ls abgezogen [vgl. A b b i l d u n g 132], so daß eine V o l l k o s t e n 
rechnung vor l iegt . G r u n d l a g e für die Berechnung des jeweils abzuziehenden 
Fixkostenbetrags s ind die in der Kostenträgerzeitrechnung für den jeweiligen 
Fixkostenante i l errechneten Prozentsätze und der bis z u m betrachteten F i x k o 
stenanteil noch verbl iebene Stückdeckungsbeitrag. Beispielsweise ist aus A b b i l 
dung 132 erkennbar , daß sich nach A b z u g der anteiligen P r o d u k t g r u p p e n f i x k o -
sten bei P r o d u k t V ein Stückdeckungsbeitrag (II b) v o n D M 9,96 ergibt. A b b i l 
dung 131 ist z u e n t n e h m e n , daß die Bereichsf ixkosten i m Kostenstellenbereich 2 
5 0 , 0 6 % des nach A b z u g der P r o d u k t g r u p p e n f i x k o s t e n verbleibenden D e k -
kungsbeitrags ausmachen . D e m n a c h hat jede Einhei t v o n P r o d u k t V 5 0 , 0 6 % 

Retrograde Koste 
t rag e rz ei t rech nun 
in der Fixkosten-
deckungsrechnun\ 

Retrograde 
Kos tent rag e rs tü ck 
rech nung in der 
Fixkostendeckun^ 
rech nung 
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Abb. 132: Retrograde Kalkulation im System der Fixkostendeckungsrechnung 

Produkt 
% 

I 
DM % 

II 
DM % 

III 
DM % 

IV 
DM % 

V 
DM 

Nettoerlös 3 4 - 1 6 - 3 0 - 2 4 - 2 0 -

./. Variable 
Stückkosten 23,32 6,27 20,17 14,99 9,78 

Stückdeckungs
beitrag I 10,68 9,73 3,83 9,01 10,22 

./. Produktfix
kosten (in % 
vom Stück
deckungsbeitrag I) 

- - 2,21 0,22 - -

Stückdeckungsbei
trag IIa 10,68 9,73 9,61 9,01 10,22 

./. Produkt-
gruppenfix-
kosten (in % vom 
Stückdeckungsbei
trag IIa) 

1,83 0,20 1,83 0,18 - 2,54 0,23 2,54 0,26 

Stückdeckungsbei
trag IIb 10,48 9,55 9,61 8,78 9,96 

./. Bereichsfix
kosten (in % vom 
Stückdeckungsbei
trag IIb) 

34,43 3,61 34,43 3,29 34,43 3,31 50,06 4,40 50,06 4,99 

Stückdeckungsbei
trag III 6,87 6,26 6,30 4,38 4,97 

./. Unternehmungs
fixkosten (in % vom 
Stückdeckungsbei
trag III) 

5,32 0,37 5,32 0,33 5,32 0,34 5,32 0,23 5,32 0,26 

Nettogewinn je 
Produkteinheit 6,50 5,93 5,96 4,15 4,71 
Gewinn je Produkt
art 

6,50 • 440 = 
2860-

5,93 • 360 -
2135-

5,96 • 460 = 
2742-

4,15 • 535 = 
2220-

4,71 • 490 = 
2308-

Kalkulatorischer 
Periodenerfolg 12 2 6 5 -

v o n 9,96 oder D M 4 , 9 9 als anteilige Bereichsf ixkosten zu tragen. N a c h A b z u g 
der variablen Kosten und sämtlicher anteiliger F ixkos ten vom Nettoerlös ergibt 
sich der ( N e t t o - ) G e w i n n je Produkte inhe i t . [ D u r c h M u l t i p l i k a t i o n der berech
neten Stückgewinne mit den zugehörigen Absatzmengen und A d d i t i o n dieser 
P r o d u k t g e w i n n e ergibt sich der gesamte Per iodenerfolg . E r ist in A b b i l d u n g 132 
infolge v o n Rundungen um D M 9 , - niedriger als in der Tei lkostenrechnung auf 
der Basis von variablen Kosten ausgewiesen]. 
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F ü r Planungszwecke ist die In format ion über den G e w i n n je Produkte inhei t 
nicht brauchbar. W i l l man beispielsweise das optimale A b s a t z p r o g r a m m be
s t i m m e n , welches z u einem maximalen E r f o l g ( G e w i n n ) führt, dann ermittelt 
m a n die Zie lerre ichung durch G e w i c h t u n g der Gütermengen mit ihrem jewei l i 
gen Stückgewinn. D e r in der F ixkostendeckungsrechnung bestimmte Stückge
w i n n ist jedoch an die Absatzgütermengen gebunden, die seiner Berechnung z u 
grunde liegen. D e n n als Bezugsgröße für die F ixkostenbelas tung werden die 
Stückdeckungsbeiträge u n d Absatzmengen herangezogen. D e r Stückgewinn ist 
daher als P r o d u k t g e w i c h t u n g ungeeignet. A u c h für Z w e c k e der Steuerung und 
K o n t r o l l e s ind die Stückgewinne der F ixkostendeckungsrechnung wenig aussa
gekräftig, wei l eine verursachungsgemäße K o s t e n z u r e c h n u n g nicht vorl iegt . 

D i e progressiv aufgebaute Kostenträgerstückrechnung geht v o n den variablen 
Stückkosten aus und addiert schrittweise die anteiligen F i x k o s t e n [vgl. A b b i l 
d u n g 133]. Hierfür werden die Fixkostenantei le in Prozent der variablen Stück
kosten umgerechnet [vgl. M e l l e r o w i c z (Kalkulat ionsverfahren) 179]. D i e Bela
stung der Kostenträgereinheiten mit F ixkosten erfolgt nach deren Tragfähigkeit. 
D e r Stückgewinn w i r d als Di f ferenz zwischen dem Nettoerlös u n d den Stück
kosten ermittelt. E ine zusätzliche Informat ion gegenüber der retrograden 
R e c h n u n g ist allenfalls i m A u s w e i s der (gesamten) Stückkosten z u sehen. Sie 
könnte ohne Schwierigkeiten auch aus der retrograden R e c h n u n g gewonnen 
w e r d e n , so daß auf die umständliche und aufwendige U m r e c h n u n g verzichtet 
werden kann . M a n könnte aus dem A u f b a u der progressiven Stückkostenrech
nung den Schluß z iehen, daß sie für die Pre iska lkulat ion geeignet sei. D e n n u m 
den festzusetzenden Absatzpreis eines Produkts z u ermit te ln , müßte lediglich 
zu den Stückkosten der gewünschte Gewinnaufschlag zugerechnet werden. Je
doch ist bei einem derartigen Vorgehen z u berücksichtigen, daß die Stückko
stenrechnung bereits Preisansätze bei den zugrunde gelegten Deckungsbeiträ
gen voraussetzt. Deshalb ist eine progressive Stückkostenkalkulation zur Be
rechnung der Absatzpreise allein für den Fa l l zweckmäßig, daß in der K o s t e n 
trägerzeitrechnung die Fixkostenanteile nach den variablen Kosten (gegebenen
falls unter E i n b e z i e h u n g vorhergehender Fixkostenanteile) und nicht nach den 
Deckungsbeiträgen verteilt werden. Strebt man eine D e c k u n g über die v o l l ka l 
kulierten Stückkosten hinaus an, setzt man also einen posit iven G e w i n n a u f 
schlag an, dann ergeben sich unter Berücksichtigung dieser Gewinnaufschläge 
andere Deckungsbeiträge. Sie bedeuten veränderte Bezugsgrößen und machen 
eine erneute R e c h n u n g er forder l ich , die gewöhnlich z u anderen Stückkosten 
führt, als sie der Pre iskalkulat ion zugrunde gelegt w u r d e n . D i e bei der T e i l k o 
stenrechnung auf der Basis v o n variablen Kos ten beschriebenen A r t e n der 
Pre iskalkulat ion sind daher wesentlich zweckmäßiger und auch einfacher. E ine 
Verwendungsmöglichkeit der i m Rahmen der Fixkostendeckungsrechnung be
reitgestellten Informationen könnte sich i m H i n b l i c k auf die Bestandsbewer-

Eignung der Infor
mationen aus der 
Stückrechnung der 
Eixk osten deck u ngs-
rechnung für die 
Planung, Steuerung 
und Kontrolle 

Progressive 
Kostenträgerstück
rechnung in der 
Fixkostendeckungs
rechnung 

Beurteilung der 
progressiv aufge
bauten Stück
kostenrechnung 
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Abb. 133: Progressiv« Kalkulation im Systom dor Flxkostondockungsrochnung 

Gesa mibe u rteilung 
der Fixkosten

de ckungs rech nung 

Relevanz von Ko-
steninjormationen 

für Entscheidungs-
und Kontroll

probleme 

Produkt 
% DM % 

II 
DM % 

III 
DM % 

IV 
DM % 

V 
DM 

Variable 
Stückkosten 23,32 6,27 20.17 14,99 9.78 

+ Produktfix kosten 
(in % der variablen 
Stückkosten) 1.09 0,22 

+ Produktgruppen-
fixkosten 

(in % der variablen 
Stückkosten) 

0.85 0,20 2,87 0,18 - 1,53 0,23 2.66 0.26 

Zwischensumme 23,52 6,45 20,39 15,22 10,04 

+ Bereichsfixkosten 
(in % der variablen 
Stückkosten) 

15,48 3,61 52,47 3,29 16.41 3.31 29.35 4,40 51.02 4,99 

Zwischensumme 27,13 9,74 23,70 19.62 15.03 

+ Unternehmungsfix
kosten 

(in % der variablen 
Stückkosten) 

1,59 0,37 5,26 0.33 1,69 0,34 1.53 0.23 2,66 0.26 

Gesamte Stückkosten 27,50 10.07 24,04 19.85 15,29 

Nettogewinn 6,50 5,93 5,96 4.15 4.71 

Erlös 34 — 16 — 30 — 24,— 20,— 

tung ergeben, wenn anteilige F i x k o s t e n in den Wertansatz einzubeziehen sind 
(z. B . aus steuerlichen Gründen) . Insgesamt gesehen liefert die K a l k u l a t i o n in 
der Fixkostendeckungsrechnung k a u m brauchbare Informat ionen, während der 
Informationsgehalt ihrer Kostenträgerzeitrechnung jenem des mehrfach gestuf
ten D i r e c t C o s t i n g entspricht. D a eine Schlüsselung v o n F i x k o s t e n nicht ver 
ursachungsgemäß möglich ist, steht die Fixkostendeckungsrechnung i m G e 
gensatz z u m tragenden G r u n d p r i n z i p der Tei lkostenrechnungen. Sie stellt 
daher keine reine Tei lkostenrechnung, sondern eine M i s c h f o r m zwischen 
T e i l - und Vol lkos tenrechnung dar . 

4. Anwendungen der Teilkostenrechnungen auf der Basis von variablen Kosten für 
Planungs- und Steuerungsprobleme 

a) Kennzeichnung der Planungs- und Steuerungsprobleme 

D i e Tei lkostenrechnungen auf der Basis von variablen Kosten verfolgen den 
Z w e c k , Informationen für die P l a n u n g , Steuerung und K o n t r o l l e des U n t e r 
nehmungsprozesses zu l iefern. V o n grundlegender Bedeutung ist dabei die A b 
grenzung der jeweils betrachteten Entscheidungs- b z w . K o n t r o l l p r o b l e m e . D i e 
Lösung von Entscheidungsproblemen hängt v o n der Menge realisierbarer A l 
ternativen, den Begrenzungen des Handlungsspie l raums und v o n der verfolgten 
Zie lvors te l lung ab. K o s t e n treten v o r al lem als Konsequenzen der Al ternat iven 
in der Zie lvors te l lung auf. N e b e n den K o s t e n können die Erlöse oder sonstige 
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G r ö ß e n für die Entscheidungsf indung herangezogen werden . Maßgebend für 
die A u s w a h l der z ie lopt imalen Al ternat ive s ind aber nur diejenigen K o s t e n , die 
bei den verschiedenen realisierbaren Al ternat iven unterschiedlich hoch s ind . 
Deshalb w i r d ein G r u n d s a t z der »relevanten« K o s t e n aufgestellt. E r besagt, daß 
ledigl ich die v o n den Handlungsparametern beeinflußbaren K o s t e n in die E n t 
scheidungsf indung einzubeziehen s ind . D i e A r t u n d die H ö h e der z u berück
sichtigenden Kos ten w i r d v o m jeweils z u lösenden Entscheidungsproblem be
st immt. D a b e i handelt es sich stets u m Plankosten , da d u r c h die z u treffende 
Entscheidung nur die H ö h e zukünftiger K o s t e n beeinflußt werden k a n n . 

D e r E in te i lung der Gesamtkosten in fixe u n d variable K o s t e n entspricht eine 
G l i e d e r u n g i n k u r z - u n d langfristige Entscheidungsprobleme. A l s k u r z f r i s t i g 
werden Entscheidungsprobleme bezeichnet, bei denen die Kapazität (Betriebs
bereitschaft, Leistungsbereitschaft) nicht verändert w i r d . D e r V e r b r a u c h jener 
Güter , der fixe K o s t e n begründet, w i r d v o n diesen Entscheidungen nicht beein
flußt. Dagegen kann bei mi t te l - und langfristigen Entscheidungsproblemen auch 
die Ausstat tung der U n t e r n e h m u n g mit M a s c h i n e n , Arbeitskräften u n d sonsti
gen Potentialgütern verändert werden , w o d u r c h die f ixen K o s t e n erhöht oder 
abgebaut werden. A u s den Tei lkostenrechnungen auf der Basis v o n variablen 
K o s t e n lassen sich in erster L i n i e K o s t e n i n f o r m a t i o n e n für kurzfr is t ige E n t 
scheidungen gewinnen. Z u r B e s t i m m u n g der relevanten K o s t e n mit te l - u n d 
langfristiger Entscheidungen müssen Sonderrechnungen mit entsprechender 
Zeitbezogenheit durchgeführt werden . 

Bei kurzfr is t igen Entscheidungsproblemen kann die M e n g e der realisierbaren 
Alternat iven durch die verfügbare u n d nicht veränderliche Kapazität begrenzt 
sein. D i e Lösung dieser Entscheidungsprobleme richtet sich danach, inwiewei t 
keine, eine oder mehrere Kapazitätsbeschränkungen als Engpässe w i r k s a m wer
den. Sofern kein Engpaß vorl iegt , kann man über jede Maßnahme isoliert ent
scheiden. Es ist nur zwischen ihrer Durchführung oder Unter lassung z u wählen. 
Im Gegensatz h ierzu müssen bei Vor l iegen eines oder mehrerer Engpässe die 
verschiedenen Al ternat iven miteinander verglichen werden . D i e W a h l einer A l 
ternative hat bei begrenztem Handlungssp ie l raum die Unter lassung aller ande
ren Alternat iven z u r Fo lge . M a n verzichtet damit auf die Z ie lerre ichung, welche 
mit der besten nicht ausgewählten Al ternat ive erzielbar gewesen wäre. Deshalb 
ist deren Zielerreichung als Nutzenentgang der gewählten Alternative anzuset
zen [vgl. Engels (Bewertungslehre) 88f . ] . 

Kurz- und 
langfristige 
Entscheidungs
probleme 

Kapazitäts
beschränkungen b 
kurzfristigen 
Entscheidungs
problemen 

b) Break-even-Analysen 

V o n besonderem Interesse ist für eine U n t e r n e h m u n g u . a . die I n f o r m a t i o n , 
w a n n sie eine D e c k u n g ihrer Gesamtkos ten oder zusätzlich eines best immten 
M i n d e s t g e w i n n s erreicht . Derart ige Untersuchungen s ind schon frühzeitig 
v o n J o h a n n F r i e d r i c h Schär [(Handelsbetriebslehre) 169f . ] mi t der Berech-
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Gewinnschwelle 
bei Einprodukt

fertigung 

n u n g des »toten Punktes« durchgeführt w o r d e n . Sie werden heute als G e 
w i n n s c h w e l l e n - oder B r e a k - e v e n - A n a l y s e n bezeichnet. Z w e c k dieser Unter 
suchungen ist in der ursprünglichen Frageste l lung die B e s t i m m u n g der A b 
satzmenge oder des Erlöses (Umsatzes) , v o n d e m ab die G e s a m t k o s t e n gerade 
gedeckt s ind oder ein M i n d e s t g e w i n n gerade realisiert w i r d . M a n nennt die
sen P u n k t G e w i n n s c h w e l l e , D e c k u n g s p u n k t , kr i t i sche M e n g e oder Break-
even-Punkt . 

Bei E i n p r o d u k t f e r t i g u n g läßt sich die G e w i n n s c h w e l l e d u r c h eine G e 
genüberstellung der geplanten Gesamtkosten u n d Erlöse best immen. W e n n 
beispielsweise in einer P l a n p e r i o d e F i x k o s t e n K f i n H ö h e v o n D M 12 0 0 0 , — 
u n d p r o p o r t i o n a l e Stückkosten k p v o n D M 1 6 , — anfa l l en , lautet die 
K o s t e n f u n k t i o n in Abhängigkeit v o n der P r o d u k t i o n s - u n d Absatzmenge x : 

K = K f + k p • x 
- 12 000 + 16 x 

Bei einem konstanten Nettoerlös p v o n D M 4 0 , — je Stück ergibt sich die 
lineare Er lös funkt ion : 

E — p • x 
= 40 x 

D i e G e w i n n s c h w e l l e liegt bei der Absatzmenge x„, bei welcher die Erlöse 
gerade m i t den Gesamtkosten übereinstimmen: 

E (x0) = K (x„) 
p • x 0 = K f + k p • x 0 

b z w . x 0 = 
p — k p d 

12 000 12 000 C M O .. f 

also x ( ) = — — = — — — --•= 500 Stuck 
40 — 16 24 

Ausprägungs
formen der 

Break-even-
Analyse 

D i e G e w i n n s c h w e l l e w i r d demnach ermittel t , indem die f ixen K o s t e n K f 
d u r c h den Stückdeckungsbeitrag d d i v i d i e r t werden . Entsprechend liegt die 
G e w i n n s c h w e l l e in der graphischen A b b i l d u n g beim S c h n i t t p u n k t v o n E r 
lös- u n d K o s t e n k u r v e b z w . v o n F i x k o s t e n k u r v e u n d Deckungsbe i t ragskur 
ve [ v g l . A b b i l d u n g 134] . 

D i e herkömmliche G e w i n n s c h w e l l e n a n a l y s e läßt sich in mehrfacher H i n 
sicht modi f iz ie ren u n d erwei tern . Z w e i Kategor ien v o n Ausprägungsformen 
können dabei unterschieden w e r d e n [vgl. Schwei tzer /Troßmann (Break
even-Analyse) ] : V a r i a n t e n des G r u n d m o d e l l s der B r e a k - e v e n - A n a l y s e , wel 
che den herkömmlichen A n s a t z nur ger ing m o d i f i z i e r e n , sowie E r w e i t e r u n -
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gen der Break-even-Analyse , mit welchen eine A u s w e i t u n g des A n w e n d u n g s 
bereiches dieses Instruments bezweckt w i r d . 

Im einzelnen lassen sich folgende Varianten des G r u n d m o d e l l s unterschei
d e n : 

(1) Es werden in der Break-even-Analyse besondere Formen der Zielvorstel
lung berücksichtigt. D a z u zählt der F a l l , daß Mindestgewinne oder i n be
st immter Weise untergliederte Deckungsbudgets vorgegeben w e r d e n . 
Ferner gehören die Ansätze in diese Kategor ie , die mit Einnahmen und 
Ausgaben anstelle v o n K o s t e n u n d Erlösen arbeiten, i m übrigen aber das 
G r u n d m o d e l l unverändert beibehalten. D i e Berücksichtigung v o n Steu
ern, die V e r w e n d u n g der Zeit als Bezugsgröße sowie die O r i e n t i e r u n g an 
der Rentabil i tät statt a m absoluten G e w i n n s ind weitere A n s a t z p u n k t e 
für derartige V a r i a t i o n e n . 

(2) Es w i r d untersucht , wie sich ein errechneter Break-even-Punkt ver
schiebt, w e n n seine Bestimmungsgrößen verändert w e r d e n . Mögl iche 
Untersuchungsgegenstände sind Änderungen i m D e c k u n g s b l o c k , beson
ders der F i x k o s t e n , Änderungen i m D e c k u n g s b e i t r a g p r o E inhe i t sowie 
gleichzeitige Änderungen beider G r ö ß e n . 

(3) Es w i r d ein A u s e i n a n d e r f a l l e n v o n Fert igungs- u n d A b s a t z m e n g e n i n der 
Break-even-Analyse zugelassen. D a m i t ist die W i r k u n g v o n Lagerbe
standsänderungen auf den Break-even-Punkt zu untersuchen. 

(4) D i e Break-even-Analyse w i r d u m eine Sonderrechnung ergänzt, mi t der 
Ris ikomaße zur Er fassung des A b s a t z r i s i k o s ermittelt w e r d e n . Sie sol len 
angeben, wie r is ikobehaftet die Break-even-Analyse bei unsicheren A b 
sa tz in format ionen ist. 

Z u den Erweiterungen der Break-even-Analyse rechnet m a n Ansätze, mit 
denen die einschränkenden A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n des G r u n d m o d e l l s 
überwunden w e r d e n . D a z u gehören v o r a l lem [vgl. Schwei tzer /Troßmann 
(Brak-even-Analyse) ] : 

(1) Break-even-Analysen für die ein- und mehrstufige Mehrproduktferti-

(2) Break-even-Analysen bei mehrdimensionalen Produktions- und damit 
K os tenfunktionen, 

(3) dynamische B r e a k - e v e n - A n a l y s e n , 
(4) nichtlineare B r e a k - e v e n - A n a l y s e n , 
(5) stochastische B r e a k - e v e n - A n a l y s e n , 
(6) Break-even-Analysen für die gleichzeitige Berücksichtigung mehrerer 

Ziele. 

V o n den Varianten der Break-even-Analyse werden hier besondere F o r -

Varianten der 
Break-even-
Analyse 

Erweiterungen 
der Break-even-
Analyse 
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Besondere For- men der Z i e l v o r s t e l l u n g , die Veränderung v o n Best immungsgrößen sowie die 
men der Ziel- Berücksichtigung des A b s a t z r i s i k o s besprochen. 

Vorstellung Strebt die U n t e r n e h m u n g einen befr iedigenden M i n d e s t g e w i n n G * v o n 
D M 6000,— a n , so muß i n der G l e i c h u n g zur B e s t i m m u n g der kr i t i schen A b 
satzmenge dieser M i n d e s t g e w i n n zu den F i x k o s t e n addiert werden . Er w i r d 
bei einer höheren A b s a t z m e n g e x 0 * erreicht [vgl. A b b i l d u n g 134] : 

K f + G 12 000 + 6 000 18 000 
x o " = — j — = 24 = ~ 2 4 ~ = 7 5 0 S t u c k 

Abb. 134: Beispiel für die Bestimmung der Gewinnschwelle bei Einproduktfertigung 
E 
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Ferner können ein p r o p o r t i o n a l e r Gewinnsteuersatz u n d feste Per iodenle i 
stungen a u f g r u n d langfr is t iger Lieferverträge berücksichtigt w e r d e n . Statt 
eines absoluten M i n d e s t g e w i n n s k a n n die U n t e r n e h m u n g eine M i n d e s t r e n 
tabil ität des Umsatzes (Erlöses) anstreben. D u r c h entsprechende U m f o r m u n g 
der Bes t immungsgle i chung für die notwendige Absatzmenge läßt sich die 
G e w i n n s c h w e l l e auch in diesen Fällen berechnen [vgl. C h m i e l e w i c z (Erfolgs
rechnung) 211 ff . ] . Weitere Ver fe inerungen ergeben sich durch eine A u f t e i 
l u n g der var iab len u n d f ixen K o s t e n nach Kos tenar ten . 

Für die Interpretat ion der G e w i n n s c h w e l l e ist es auch v o n Bedeutung , zu 
untersuchen, wie sich Veränderungen der Best immungsgrößen auf die G e 
w i n n s c h w e l l e a u s w i r k e n . D i e K o n s e q u e n z e n v o n Änderungen der Stücker-
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löse p , der p r o p o r t i o n a l e n Stückkosten k p sowie der F i x k o s t e n K f b z w . e in
zelner Kostenar ten lassen s ich an der Bes t immungsgle ichung für die G e w i n n 
schwelle zeigen. E ine Erhöhung der abzusetzenden P r o d u k t m e n g e x 0 tr i tt bei 
einer Senkung der Stückerlöse, einer Z u n a h m e der v a r i a b l e n Stückkosten 
u n d / o d e r einer F ixkostenste igerung ein. Sofern eine feste Per iodenle is tung, 
ein M i n d e s t g e w i n n , eine Mindestumsatzrentabi l i tät oder ein Gewinns teuer 
satz in die Berechnung der G e w i n n s c h w e l l e einbezogen w e r d e n , k a n n auch 
ermittelt w e r d e n , i n w e l c h e m Ausmaß die abzusetzende P r o d u k t m e n g e bei 
einer best immten V a r i a t i o n dieser G r ö ß e z u - oder a b n i m m t . 

Eine andere V a r i a n t e der Break-even-Analyse liegt i n der Berücksichtigung 
des A b s a t z r i s i k o s . H e r s t e l l u n g u n d V e r t r i e b einer P r o d u k t a r t führen nur 
dann z u einem G e w i n n , w e n n die absetzbare M e n g e die G e w i n n s c h w e l l e aus 
den ihr zurechenbaren Erlösen u n d K o s t e n überschreitet . D a die zukünftige 
Absatzmenge i n der Regel n icht mit Sicherheit bekannt ist , muß das A b s a t z r i 
s iko in der Break-even-Analyse berücksichtigt w e r d e n . E i n geeignetes M a ß 
dieses R i s i k o s stellen die Ungewißheitskosten dar . Sie entsprechen d e m Be
trag, der höchstens für die G e w i n n u n g v o l l k o m m e n e r I n f o r m a t i o n über die 
absetzbare M e n g e des P r o d u k t s bezahlt w e r d e n sollte. L iegt z . B . die A b s a t z 
e r w a r t u n g über der kr i t i schen M e n g e , so s ind die Ungewißheitskosten gleich 
N u l l , sofern die tatsächliche Absatzmenge gleich oder größer als die kr i t ische 
M e n g e ist. W e n n der tatsächliche A b s a t z dagegen kle iner als die kr i t ische 
M e n g e ist, erhält m a n die Ungewißheitskosten, i n d e m m a n die D i f f e r e n z z w i 
schen kr i t ischer M e n g e u n d tatsächlichem A b s a t z m i t d e m Stückdeckungs
beitrag m u l t i p l i z i e r t [Coenenberg (Berücksichtigung) 3 4 5 f f . ] . 

Wesentl iche größere M o d i f i k a t i o n e n des herkömmlichen Grundansatzes 
als die beschriebenen V a r i a n t e n verlangen Erweiterungsformen der Break-
even-Analyse . H i e r z u sol len die M e h r p r o d u k t a n a l y s e sowie die Break-
even-Analyse bei mehreren Z i e l e n besprochen werden [zu Einzelhe i ten u n d 
anderen Erwei terungen der Break-even-Analyse v g l . Schwei tzer /Troßmann 
(Break-even-Analyse)] . 

Die B e s t i m m u n g eines Break-even-Punktes bei M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g er
weist sich deshalb als s c h w i e r i g , wei l für jede P r o d u k t a r t eine eigene V a r i a b l e 
vorzusehen ist. D a m i t ist auf eine mehrdimens iona le A n a l y s e f o r m überzuge
hen. Eine D e c k u n g der Gesamtkos ten ist bei den Absa tzmengen der verschie
denen P r o d u k t a r t e n erreicht , deren Gesamterlös gerade mit den K o s t e n über
e inst immt. Im F a l l der H e r s t e l l u n g v o n zwei P r o d u k t a r t e n lassen sich Break-
even-Punkte in e inem dre id imens iona len K o o r d i n a t e n s y s t e m graphisch be
s t immen. Entsprechend A b b i l d u n g 135 w i r d a n g e n o m m e n , daß die F i x k o 
sten D M 12000,— betragen. Die beiden P r o d u k t e verursachen p r o p o r t i o n a l e 
Stückkosten k p

( 1 ) v o n D M 16 - u n d k p
( 2 ) v o n D M 1 2 , - . Ihre Nettostücker-

löse betragen p , = D M 4 0 , - u n d p 2 = D M 2 8 , - . 
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D i e K o s t e n - u n d die Er lösfunkt ion stellen F lächen i m dre idimensionalen 
R a u m dar . Es ist: 

K = K f + k , : n . x, -F k , / 2 ' . x, 
= 12 000 + 16 x, -I- 12 xo 

E = p , . x, 4- p o . X.. - 40 x, 4- 28 x2 

D i e B e s t i m m u n g s g l e i c h u n g für B r e a k - e v e n - P u n k t e läßt s ich d u r c h die 
Gle ichse tzung v o n G e s a m t k o s t e n u n d Erlösen her le i ten : 

K f 4- k, , ( I ) . xj 4- kp ( 2 > . xo = p ! . X] 4- p.>. x2 

H i e r a u s erhält m a n : 

K , = ( P l - kp'") . x , + (p, - k / * ' ) . x, 
= di . x i 4- d-2. x.» 

b z w . 12 000 - (40 - 16) . x , + (28 - 12) . x 2 

= 24 x , + 16 x 2 

Abb. 135: Beispiel für die Bestimmung von Break-even-Punkten bei Zweiproduktferti-
gunp 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 
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W ä h r e n d der B r e a k - e v e n - P u n k t bei E i n p r o d u k t f e r t i g u n g eine best immte 
kr i t i s che A b s a t z m e n g e als P u n k t ang ib t , b i ldet sie bei H e r s t e l l u n g v o n z w e i 
P r o d u k t e n eine G e r a d e . Es h a n d e l t s ich u m die L i n e a r k o m b i n a t i o n der mit 
i h r e n S tückdeckungsbei t rägen gewichteten P r o d u k t m e n g e n . A l l e A b s a t z 
m e n g e n k o m b i n a t i o n e n , bei denen der Gesamtdeckungsbe i t rag gleich den 
F i x k o s t e n ist , l iegen auf der G e w i n n s c h w e l l e . D e m n a c h k a n n die Kos tendek-
k u n g d u r c h eine V i e l z a h l v o n M e n g e n k o m b i n a t i o n e n der abzusetzenden 
P r o d u k t a r t e n , d . h . d u r c h eine V i e l z a h l v o n A b s a t z p r o g r a m m e n , erreicht 
w e r d e n . D i e Berücks icht igung eines M i n d e s t g e w i n n s führt z u einer Verschie 
b u n g der D e c k u n g s g e r a d e n m i t entsprechend größeren A b s a t z m e n g e n . Bei 
der H e r s t e l l u n g v o n dre i oder m e h r P r o d u k t a r t e n w i r d die G e w i n n s c h w e l l e 
d u r c h eine Hyper f läche i m R ä u m e höherer O r d n u n g abgebildet . Im F a l l der 
M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g w e r d e n al le real is ierbaren A b s a t z p r o g r a m m e i n der 
Regel d u r c h eine Re ihe v o n Beschaf fungs- , P r o d u k t i o n s - , A b s a t z - u n d F i n a n 
zierungsbeschränkungen begrenzt [vgl. S. 368f . ] . Die M e n g e dieser Programme, 
bei denen mindestens die F i x k o s t e n gedeckt s ind b z w . ein M i n d e s g e w i n n er
zielt w i r d , läßt s ich d u r c h die Lösung eines l inearen Ungleichungssystems be
s t i m m e n [vgl. T s c h e r n i k o w (Ungle ichungen) 106f f . ] . M a n erhält ein System 
v o n F u n d a m e n t a l g l e i c h u n g e n , aus denen sich alle zulässigen A b s a t z p r o 
g r a m m e ergeben, die i m j ewei l i en Entsche idungsfe ld auf oder über der G e 
w i n n s c h w e l l e l iegen. 

E i n d e u t i g e A u s s a g e n über die z u r K o s t e n d e c k u n g er forder l i chen A b s a t z 
mengen der e inze lnen P r o d u k t a r t e n können abgeleitet w e r d e n , w e n n die 
P r o d u k t a r t e n i n k o n s t a n t e m Mengenverhäl tn is abgesetzt w e r d e n . Jedem G e 
s a m t d e c k u n g s b e i t r a g entspr i cht d a n n eine ganz best immte K o m b i n a t i o n der 
A b s a t z m e n g e n . D e s h a l b läßt s ich d e m Gesamtdeckungsbe i t rag , der mit den 
F i x k o s t e n (ggf. zusätzl ich e inem M i n d e s t g e w i n n ) übereinst immt, eine ein
deutige K o m b i n a t i o n der v o n jeder P r o d u k t a r t abzusetzenden M e n g e z u o r d 
nen. 

Ferner k a n n bei M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g versucht w e r d e n , für jede P r o 
d u k t a r t eine eigene B r e a k - e v e n - A n a l y s e durchzuführen. D a b e i stellt m a n den 
Erlösen jeder P r o d u k t a r t die v o n i h r verursachten var iab len u n d f ixen K o s t e n 
gegenüber. E ine derar t ige A n a l y s e ist nur möglich, w e n n in der Kostenrech
n u n g f ixe K o s t e n jeder P r o d u k t a r t ermittel t werden (können) . Es ergeben 
sich die A b s a t z m e n g e n , bei denen jede P r o d u k t a r t ihre f ixen Kos ten deckt. 
Darüber h inaus können die n icht den einzelnen P r o d u k t a r t e n zurechenbaren 
rest l ichen F i x k o s t e n auf sie vertei l t w e r d e n . M a n ordnet jeder P r o d u k t a r t 
entsprechend e inem V e r t e i l u n g s p r i n z i p einen Betrag zur D e c k u n g der restl i 
chen F i x k o s t e n z u . Bei V e r w e n d u n g dieses Verteilungsschlüssels läßt sich für 
jede P r o d u k t a r t eine k r i t i s c h e M e n g e berechnen. In dem obigen Beispiel mö
gen den beiden P r o d u k t e n F i x k o s t e n v o n K f

( 1 ) = D M 1 5 6 0 , - u n d K f
( 2 ) = 

Konstantes Men
gen- Verhältnis 
zwischen den Pr< 
duktarten 

G ewinnsch wel l e\ 
analyse für jede 
Produktart 
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D M 8 4 0 , - d i r e k t zurechenbar sein. D i e restl ichen F i x k o s t e n K f * = 
D M 9600,— w e r d e n i m Verhältnis der Stückdeckungsbeiträge auf die beiden 
P r o d u k t e vertei l t . D a n n s ind v o m ersten P r o d u k t mindestens 

Kf<"+ l~tji'Kf* 
X l = aT^— 

1 560 4- — — 9 600 
24 + 16 1 560 + 5 760 , r t c _ .. , 

= 24 = 24 = 3 0 5 S t U c k 

u n d v o m zwei ten P r o d u k t mindestens 

Al 
d{ + d. 

K f
( 2 ) + • Kr 

x> = 

840 + — - 9 600 0 . A . . O A r , 
40 840 + 3 840 . Q . _ c .. . 

- = 292,5 Stuck 
16 16 

abzusetzen [ v g l . A b b i l d u n g 136] . 

Abb. 136: Beispiel für die Bestimmung der Break-even-Punkte bei Mehrproduktferti
gung 

D i e Break-even-Analyse führt d e m n a c h bei M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g nur 
d a n n zu eindeutigen I n f o r m a t i o n e n über die abzusetzenden M e n g e n , w e n n 
best immte A n w e n d u n g s b e d i n g u n g e n erfüllt s ind oder die F i x k o s t e n ge
schlüsselt werden (können) . D i e Aussagefähigkeit der B r e a k - e v e n - A n a l y s e 
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w i r d weiter d a d u r c h v e r m i n d e r t , daß sie l e d i g l i c h die A u s b r i n g u n g s m e n g e n 
als Best immungsgrößen der K o s t e n u n d der Erlöse berücksichtigt . D i e H ö h e 
der Kos ten u n d Erlöse w i r d i n der Real i tä t auch d u r c h eine Reihe anderer 
G r ö ß e n beeinflußt. Für eine exakte B r e a k - e v e n - A n a l y s e müßte untersucht 
w e r d e n , wie diese verschiedenen Best immungsgrößen der K o s t e n u n d Erlöse 
ausgeprägt sein müssen, u m zumindest eine K o s t e n d e c k u n g oder einen be
fr iedigenden G e w i n n zu erzielen. 

N e b e n der E r r e i c h u n g eines vorgegebenen Deckungsbei t rags können i m 
Z i e l s y s t e m der U n t e r n e h m u n g weitere Z i e l e eine wicht ige R o l l e spielen, die 
häufig gemeinsam verfolgt w e r d e n so l len . D a s A n s t r e b e n eines sat isf izieren-
den Liquiditätssaldos, eines best immten M a r k t a n t e i l s , einer angemessenen 
H ö h e des Erlöses, einer geplanten K o s t e n h ö h e , einer erwünschten K a p a z i 
tätsauslastung, einer best immten Produktqual i tä t sowie einer erwünschten 
Arbe i t szufr iedenhei t s ind Beispiele für eine derartige Z i e l k o m b i n a t i o n . Je 
bedeutender eine Z i e l v o r s t e l l u n g i m Z i e l s y s t e m der U n t e r n e h m u n g ist, u m so 
dr ing l i cher scheint es, sie i n B r e a k - e v e n - A n a l y s e n z u berücksichtigen. D i e 
entsprechenden Überlegungen seien a m Beispie l einer M e h r p r o d u k t u n t e r 
n e h m u n g skizzier t [vgl. S c h w e i t z e r / T r o ß m a n n (Break-even-Analyse) ] . P r o 
duz ierbar seien z w e i P r o d u k t e , deren real is ierbare P r o d u k t i o n s m e n g e n d u r c h 
dre i Kapazitätsrestriktionen beschränkt w e r d e n . In der graphischen Dars te l 
l u n g [vgl. A b b . 136a] ergibt s ich daher der d u r c h die drei Beschränkungsge
raden I, II, III eingegrenzte, schraffierte R a u m R der real is ierbaren P r o d u k 
t i o n s p r o g r a m m e . N e b e n d e m Z i e l der E r r e i c h u n g eines M i n d e s t d e c k u n g s b e i -
trags i n H ö h e der f ixen K o s t e n werden z w e i weitere Z i e l e berücksichtigt : Das 
Anst reben einer bes t immten Mindest l iquidität sowie das A n s t r e b e n eines be
s t immten Mindesterlöses . In der B r e a k - e v e n - A n a l y s e sol len A u s b r i n g u n g s 
mengen festgestellt w e r d e n , bei denen g le ichze i t ig das Erre ichen des M i n -
destdeckungsbeitrags, der Mindest l iquidität sowie des Mindesterlöses ge
währleistet s i n d . H i e r z u bedarf es I n f o r m a t i o n e n über die Stückdeckungsbei
träge, die stückbezogenen E i n n a h m e n u n d A u s g a b e n sowie die Stückerlöse. 
Bei l inearen Verhältnissen ergeben sich für das Erre ichen v o n M i n d e s t d e k -
kungsbei t rag , Mindestl iquidität sowie Mindester lös jeweils G e r a d e n . Dieses 
Erre ichen w i r d in A b b . 136 a d u r c h die G e r a d e n D , L , E wiedergegeben. 

Erweiter t m a n die Frageste l lung der B r e a k - e v e n - A n a l y s e auf den vorgeleg
ten F a l l , s ind diejenigen A u s b r i n g u n g s m e n g e n zu f i n d e n , bei denen die A n 
forderungen an D e c k u n g s b e i t r a g , Liquidität u n d Erlös gleichermaßen erfüllt 
s ind . Dies bedeutet, i m R a u m zulässiger A u s b r i n g u n g s m e n g e n P u n k t e zu f i n 
den , die auf al len drei G e r a d e n D , L u n d E gle ichzei t ig l iegen. E i n derart iger 
P u n k t existiert jedoch n u r i n dem A u s n a h m e f a l l , daß sich alle drei G e r a d e n 
in einem P u n k t schneiden. Für den N o r m a l f a l l ist die Frageste l lung der 
Break-even-Analyse u m z u f o r m u l i e r e n : G e s u c h t s ind diejenigen A u s b r i n -

Break-even-Ana
lyse bei mehre
ren Zielen 

Erweiterung 
der Break-even-
Eragestellung 
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Abb. 136a: Graphische Darstellung der Menge realisierbarer Break-even-Punkte bei 
mehreren Zielvorstellungen 

X 2 4 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 x. 

gungsmengen, bei denen das Sat is f iz ierungsniveau v o n mindestens einer der 
gegebenen Z i e l f u n k t i o n e n genau erreicht, das der anderen Z i e l f u n k t i o n e n 
mindestens erreicht (ober überschritten) w i r d . 

D i e M e n g e der D e c k u n g s p u n k t e (Break-even-Punkte) M setzt sich daher 
aus drei Te i l en z u s a m m e n , die d u r c h die exakte Erre i chung jeweils eines der 
drei M i n d e s t n i v e a u s gekennzeichnet s i n d . Real is ierbar s ind die Break-even-
Punkte , die gleichzeit ig i m R a u m R liegen. A b b . 136a zeigt den F a l l , daß sol 
che Punkte exist ieren. D i e L i n i e der real isierbaren Break-even-Punkte bi ldet 
hier einen geknickten K a n t e n z u g ( P s - P 6 - P 7 - P 8 ) . 

c) Bestimmung des optimalen Produktions- und Absatzprogramms 

hränkungen Bei der Entscheidung über das P r o d u k t i o n s - und Absa tzprogramm der U n 
ternehmung können in Handelsunternehmungen (/.. B . Warenhaus) insbeson
dere die zu beschaffenden Güterarten, die Lagerkapazitäten, das einsetzbare 
Kapital und die Absatzmengen begrenzt sein. Darüber hinaus können in I n d u 
strieunternehmungen die Fertigungsverfahren vorgegeben sein und nur eine be
grenzte Fertigungskapazität zur Verfügung stehen. Diese Beschränkungen las
sen sich bei kurzfr ist igen Problemen (z. B . Entscheidung über das P r o d u k t i o n s -
und Absa tzprogramm einer W o c h e oder eines Monats) vielfach nicht ändern. 

esenra 
i der Entschei
dung über das 
uluktions- und 
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W i r d in diesem Fal l als Zie lvors te l lung die M a x i m i e r u n g des G e w i n n e s verfolgt, 
so beeinflussen lediglich die variablen Erlöse und Kos ten die Zie lerre ichung. 
Fixe Kosten (und Erlöse) sind für die Entscheidung nicht relevant. Daher führt 
bei gegebenen Einsatz- und Absatzpreisen die M a x i m i e r u n g des Deckungsbe i 
trags z u m höchsten G e w i n n . 

In der Regel kann eine U n t e r n e h m u n g ihre P r o d u k t e nicht in beliebiger 
Menge am M a r k t absetzen. Sie muß Absatzbeschränkungen beachten. D i e 
exakte Bes t immung der Höchstmengen, die bei gegebenem Preis von jeder P r o 
duktart absetzbar s ind , ist in der Wirtschaftspraxis häufig schwier ig . Ist der 
Handlungsspie l raum lediglich durch derartige Höchstmengen der Absatzgüter 
begrenzt, müssen zur M a x i m i e r u n g des Gesamtdeckungsbeitrags von allen P r o 
dukten mit posit iven Stückdeckungsbeiträgen diese Höchstmengen erstellt und 
abgesetzt werden. Liegt dagegen z . B . ein Fertigungsengpaß vor , richtet sich die 
Bes t immung des optimalen Programms nicht allein nach den Stückdeckungsbei
trägen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, in welchem U m f a n g jedes P r o d u k t 
diesen Engpaß in A n s p r u c h n i m m t . Deshalb sind für alle P r o d u k t e die relativen 
Deckungsbeiträge je Engpaßeinheit zu ermitteln [Swoboda (Preispoli t ik) 47]. 

Im folgenden w i r d das auf S. 331 ff. dargestellte Beispiel zugrunde gelegt. D i e 
H ö h e der Stückerlöse und variablen Stückkosten soll konstant sein. Ferner w i r d 
angenommen, daß keine Bestände an H a l b - b z w . Fertigerzeugnissen auf- oder 
abgebaut und die erzeugten Produktmengen auch abgesetzt werden. Z u r H e r 
stellung aller fünf P r o d u k t e werde ein Werkstof f benötigt, dessen verfügbare 
Finsatzmenge in der Planperiode auf 6000 kg begrenzt sei. A b b i l d u n g 137 gibt 
die Produkt ionskoef f iz ienten für diesen Werks to f f an. Sic kennzeichnen die 
Werkstoffmenge, die zur P>zeugung einer Einhei t jeder Produktar t eingesetzt 
werden muß. D i v i d i e r t man die [auf S. 350 ermittelten] Stückdeckungsbeiträge 
durch die Produkt ionskoef f iz ienten , so erhält man die relativen Deckungsbe i 
träge je Engpaßeinheit [vgl. A b b i l d u n g 137]. 

Für die Bes t immung des optimalen P r o d u k t i o n s - und Absatzprogramms sind 
bei einem Engpaß die Produktar ten nach der H ö h e ihrer relativen Deckungsbe i 
träge zu ordnen. Entsprechend dieser Rangfolge sind von den Produktarten mit 

Bestimmung des 
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Abb. 137: Beispiel für die Ermittlung relativer Deckungsbeiträge je Engpaßeinheit 

Produktart I II III IV V 

Absatzhöchstfienge St. soo 500 700 1 000 800 

Stückdeckungsbeitrag DM/St. 10,68 9,73 9,83 9.01 10,22 

Produktionskoeffizient (Werk-

stoffnenge je Stuck) kg/St. 0,80 3,60 2,2S 1,20 

öeckungsbeitrag je 
Engpaßeinheit DM/kg 2,51 12,16 2,73 8,S2 

R a n g 5 1 4 3 2 
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den höchsten Deckungsbeiträgen je Engpaßeinheit die absetzbaren Höchstmen
gen z u fertigen und abzusetzen, bis die verfügbare Kapazität erschöpft ist. Im 
betrachteten Beispiel können von den Produktarten II, V und IV die Höchst
mengen erzeugt werden. V o n Produktar t III s ind lediglich 663 Stück herzustel
len, während die P r o d u k t a r t I in der (kurzfristigen) Planungsperiode nicht er
zeugt w i r d [vgl. A b b i l d u n g 138]. 

M e i s t ist die P r o d u k t i o n einer U n t e r n e h m u n g nicht nur durch eine, son
dern d u r c h mehrere Größen (Engpässe) beschränkt. Für jede begrenzt ver
fügbare Kapaz i tä t k a n n sich eine andere Reihenfolge der P r o d u k t a r t e n 
nach ihren Deckungsbeiträgen je Kapazitätseinheit ergeben. D a n n müssen 
die verschiedenen Beschränkungen in einen simultanen Lösungsansatz ge
bracht werden , u m das opt imale P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z p r o g r a m m be
st immen z u können. Hier für eignen sich die V e r f a h r e n der l inearen P l a 
nungsrechnung, w e n n die Beziehungen zwischen den Gütereinsatz- u n d G ü 
terausbringungsmengen a u f g r u n d v o n L e o n t i e f - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n p r o -

Abb. 138: Beispiel für die Ermittlung des optimalen Produktions- und Absatzprogramms 
bei einem Engpaß 

Deckungsbeitrag 

je Engpaßeinheit 

12 

8 

4 

0 1 000 2 000 3000 4 000 5 000 6000 7000 6000 

p o r t i o n a l und die Stückdeckungsbeiträge konstant s ind. In einem erweiter
ten Beispie l sei zusätzlich die verfügbare Kapaz i tä t an M a s c h i n e n - u n d A r 
beitsleistungen in z w e i Fertigungsstufen m i t je z w e i Fertigungsstellen be
grenzt . D i e P r o d u k t e I, II u n d I I I durch laufen ledigl ich die Fert igungsstel
len F n sowie F]L> u n d die P r o d u k t e I V u n d V die Fertigungsstellen F 2 1 

u n d Foo. D i e konstanten P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n und die m a x i m a l n u t z 
baren Fertigungszeiten s ind aus A b b i l d u n g 139 ersichtl ich. 
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Abb. 139: Beispiel für Produktionskoeffizienten und Produktionskapazität eines zwei
stufigen Produktionsprozesses mit fünf Produkten 

(benöti 

Produkt I 

Pr 

jte Fertigung: 

Produkt II 

oduktionskoef 

zeit je Produ 

Produkt III 

f iz ient 

kteinheit) Mi 

Produkt IV 

i . /S t . 

Produkt V 

Maxi«al nutzbare 

Fertigungszeit 

Min. 

Fertigungsstufe I: 

- fertigungsstelle 
- Fertigungsstelle F ^ 

18 12 16 

2b 30 

20 000 

30 000 

Fertigungsstufe II: 

- Fertigungsstelle F ^ 
- Fertigungsstelle» F ^ 

20 10 20 

22 15 

22 000 

20 000 

A u s diesen D a t e n läßt sich unter V e r w e n d u n g der Beschaffungs- u n d Entscheidungs-
Absatzbeschränkungen ein quanti tat ives Entscheidungsmodel l f o r m u l i e r e n , modell 
Bezeichnet m a n mi t X i bis x 5 die z u bestimmenden P r o d u k t i o n s - u n d A b 
satzmengen der fünf P r o d u k t a r t e n , ergibt sich folgendes System v o n N e 
benbedingungen: 

4,25xi + 0 , 8 X 2 + 3,6x3 4- 2,25x4 + 1,2x5 ^ 6 000 Beschaffungsbeschränkung 

18x i+ 1 2 X 2 + 16X3 ^ 20000 * 

20xi + 10X2 + 20X3 < 22 000 

25X4 + 30x5 < 30 000 

22X4 + 15X5 ^ 20 000 

xi ^ 500 

X2 < 500 

X3 < 700 

X4 <; 1 000 

X5 < 800 

x,, x.„ x r x,, x. > 0 

D e r gesamte Deckungsbei t rag der P lanungsper iode ist gleich der Summe 
aus den Deckungsbeiträgen der (hergestellten und) abgesetzten P r o d u k t e . 
Somit lautet die Z i e l v o r s t e l l u n g : 

Fertigungs
beschränkungen 

Absatz
beschränkungen 

D - 10,68 x t + 9,73 x , 4- 9,83 x :, + 9,01 x , + 10,22 x , - M a x ! 
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Abb. 140: Ausgangstableau für die Bestimmung des optimalen Produktions- und Ab 
satzprogramms nach dem Simplexverfahren 

Duale 
*2 "3 \ ¥5 6 "7 *8 ¥ 9 M 1ü 

c. 
J 

10,68 9,73 9,83 9,01 10,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1 
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x15 800 1 1 
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Abb. 141: Endtableau bei der Bestimmung des optimalen Produktions- und Absatzpro-
gramms nach dem Simplexverfahren 

üutl« *1 W2 
w 3 ¥ 

"5 "6 "1 "8 ¥9 "10 

c 

l 
10,68 9,7: 9,83 9,01 10,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. 9isi» Lösung 
x1 X 2 x 3 x6 X7 X8 «g '10 X11 X12 X 13 '15 

0 
X6 552,105263 1 -0,325 .0,08 .0,025789 -0,131579 »2.3 

9,73 1 0 0 C 0 . 1 , 0 

9,8' ') bSO 1 -ü , 5 .0,45 ü .1,5 

9,01 \ 526,315789 0 0 -0,0526 )2 •0,105263 0 

0 
' l 5 
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50 »0 ,5 -ü,*5 0 0 • O 1 

0 *73,6^211 C 0 •0,052632 -0,105263 0 1 

10,22 
x 5 561, W3 509 1 0 0 •0,077193 -0,087719 0 

-
' i 

?38Tü,H9123 10,68 9,73 9,83 9,01 10,22 0 0 , ^ 5 0,151! 0,31*702 0,051930 0 3,1'S 0 0 0 

V ' i - 0 0 0 0 0 0 0,<>25 0,1515 0.3H702 0,0519» 0 3,115 0 0 0 
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Dieses l ineare E n t s c h e i d u n g s m o d e l l läßt sich mit H i l f e des S i m p l e x v e r 
fahrens lösen. M a n erhält für die opt imale Lösung das in A b b i l d u n g 141 
wiedergegebene T a b l e a u . D a s o p t i m a l e P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z p r o g r a m m 
lautet : 

X ! = 200 Stück 
x 2 = 500 Stück 
x 3 = 650 Stück 
x 4 = 526,32 Stück 
x 5 = 561,40 Stück 

Es w i r d ein Gesamtdeckungsbe i t rag v o n D M 23 870,15 erzielt . D a die F i x k o 
sten der Per iode D M 10 2 8 0 , - betragen, ist der maximal erzielbare G e w i n n so
mit D M 13 590,15. W e n n dieses P r o g r a m m erzeugt und abgesetzt w i r d , sind die 
Absatzhöchstmenge des P r o d u k t e s II und die Fertigungskapazitäten aller Fer t i 
gungsstellen v o l l genutzt . Dagegen werden die verfügbare Werkstoffmenge und 
die Absatzhöchstmengen der P r o d u k t e I, III , I V u n d V nicht v o l l ausgelastet. 

d) Gewinnung von Informationen für die Preispolitik 

V o l l k o s t e n r e c h n u n g e n l iefern nur in begrenztem U m f a n g Informationen für 
die Festlegung der P r o d u k t p r e i s e . D i e Selbstkosten je Stück sind u m so höher, je 
niedriger die geplante b z w . realisierte Beschäftigung ist. E ine an den Selbstko
sten ausgerichtete P r e i s p o l i t i k führt bei Vollbeschäftigung z u Preissenkungen 
und damit gegebenenfalls z u r Steigerung der Nachfragemengen. Dagegen löst 
sie bei Unterbeschäft igung Preissteigerungen und damit möglicherweise eine 
Dämpfung der Nachf ragemengen aus. U m diese A u s w i r k u n g e n der Beschäfti
gung z u beseitigen b z w . abzuschwächen, sind Kalkulat ionsverfahren auf der 
Basis von G r e n z - oder T e i l k o s t e n entwickelt w o r d e n . 

Im R a h m e n seiner Betr iebswertrechnung schlägt Schmalenbach vor , bei »un- Preispolitik auf dt 
gehemmter« P r o d u k t i o n den Preisforderungen die G r e n z k o s t e n zugrunde zu Basis von Grenz-
legen, auf die ein v o m M a r k t abhängiger G e w i n n z u s c h l a g z u verrechnen ist kosten 
[Schmalenbach (Kos tenrechnung) 188 und 282ff . ] . D i e G r e n z k o s t e n liegen bei 
unterpropor t iona len G e s a m t k o s t e n unter u n d bei überproportionalen Gesamt
kosten über den Selbstkosten je Stück. D u r c h niedrige Preisforderungen bei U n 
terbeschäftigung u n d hohe Preisforderungen bei Uberbeschäftigung soll die Be
schäftigung beeinflußt w e r d e n . M i t einer an den G r e n z k o s t e n orientierten Preis
stellung w i r d daher eine Stabi l is ierung oder gar O p t i m i e r u n g der Beschäftigung 
angestrebt. Das erreichte Beschäftigungsniveau hängt v o m Verlauf der Kosten
f u n k t i o n , dem G e w i n n z u s c h l a g und der Nachfrageelastizität ab. 
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D i e von Schär [(Handelsbetriebslehre) 315 f.] entwickelte Di f ferent ia lka lkula 
t ion beruht auf einer T e i l u n g der Gesamtkosten in fixe u n d proport ionale K o 
sten und auf einer Preisdi f ferenzierung. D e r H a u p t t e i l der P r o d u k t e w i r d z u 
proport ionalen Kos ten u n d anteiligen F ixkosten ka lkul ier t . D u r c h den Absatz 
dieser P r o d u k t e sollen die gesamten F ixkosten gedeckt werden . A u f den anderen 
Te i l der P r o d u k t e , der z . B . i m A u s l a n d abgesetzt w i r d , verrechnet man ledig
lich proport ionale K o s t e n . D e r Verkauf dieses Tei ls erhöht den G e w i n n um den 
über die propor t iona len K o s t e n hinausgehenden Betrag. 

A u c h für die Par t ia lka lkulat ion ist eine Auflösung der Gesamtkosten in fixe 
und proport ionale Kos ten er forder l ich . Dabe i trennt man rein fixe und rein va
riable Kos ten nach der buchtechnischen M e t h o d e . U n t e r p r o p o r t i o n a l e Kosten 
spaltet man mit H i l f e v o n Schätzverfahren, während überproportionale K o s t e n 
arten zu den propor t iona len gerechnet werden [ K o s i o l (Warenkalkulat ion) 
126f.] . Für die Preisfestlegung werden nur die p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n berück
sichtigt, die stets niedriger als die Selbstkosten s i n d . D u r c h die niedrige Preis
festlegung kann eine Z u n a h m e der nachgefragten M e n g e u n d damit eine Be
schäftigungssteigerung hervorgerufen werden. Diese W i r k u n g ist bei Unterbe 
schäftigung erwünscht. D e r Part ia lkalkulat ion fehlt aber eine dämpfende W i r 
k u n g auf die Nachfrage bei V o l l - und Uberbeschäftigung. 

N a c h der Prozentualkostenkalkula t ion spaltet man die Gesamtkosten ent
sprechend d e m realisierten Beschäftigungsgrad in gedeckte u n d neutrale K o s t e n . 
D i e gedeckten Kosten erhält man, indem man die Gesamtkosten der O p t i m a l b e 
schäftigung (Variante I) oder die Gesamtkosten der realisierten Beschäftigung 
(Variante II) mit dem Verhältnis zwischen realisierter und opt imaler Beschäfti
gung mul t ip l iz ie r t . D i e Di f ferenz zwischen den Gesamtkosten des realisierten 
Beschäftigungsgrades und den gedeckten Kosten entspricht den neutralen K o 
sten. Bei Unterbeschäftigung sind die gedeckten K o s t e n niedriger u n d bei U b e r 
beschäftigung höher als die Gesamtkosten der O p t i m a l - (Variante I) b z w . der 
Istbeschäftigung (Variante II). W i r d die Optimalbeschäftigung realisiert, s t i m 
men gedeckte K o s t e n und Gesamtkosten überein. Somit b e w i r k t eine A u s r i c h 
tung der Pre ispol i t ik an den Prozentualkosten bei Unterbeschäft igung eine T e n 
denz zur Beschäftigungssteigerung und bei Uberbeschäft igung eine T e n d e n z 
z u m Beschäftigungsrückgang. E ine Stabil is ierung der Beschäftigung sol l i m 
Stückkostenminimum erzielt werden. 

Vielfach reichen Informationen über die K o s t e n für preispol i t ische Entsche i 
dungen nicht aus. Best immend für die Pre ispol i t ik sind daneben insbesondere 
die Zie lvorste l lung sowie die P r o d u k t i o n s - u n d Absatzmöglichkeiten einer U n 
ternehmung. D u r c h eine B i n d u n g der Preisforderungen an best immte K o s t e n 
w i r d in der Regel keine z ie lopt imale Festlegung der Angebotspreise erreicht. 
Deshalb ermittelt man in den Systemen der Te i lkos tenrechnung Preisuntergren-



Systeme der Tedkostenrechnung 373 

zen für Absatzgüter u n d Preisobergrenzen für Beschaffungsgüter [vgl . Raffee 
(Preisuntergrenzen) ; R e i c h m a n n (Preisgrenzen); K i l g e r (Plankostenrechnung) 
673 f f . ] . Diese dienen als G r u n d l a g e für preispolitische Entscheidungen oder für 
Anpassungsentscheidungen am M a r k t . Eine Preisuntergrenze (Preisobergren- Begriff der 
ze) gibt den Preis an , bei dessen Unterschre i tung (Überschreitung) A b s a t z - (Be- Preisgrenze 
schaffungs-) Maßnahmen i m H i n b l i c k auf das Unternehmungsz ie l nicht mehr 
durchgeführt w e r d e n . D i e H ö h e der Preisgrenze hängt davon ab, welche A l t e r 
nativen z u r P r o d u k t i o n u n d z u m A b s a t z b z w . z u r Beschaffung des Gutes beste
hen, für welches die Preisgrenze ermittelt w i r d . 

Z u r B e s t i m m u n g einer Preisgrenze müssen das jeweils anstehende Entschei
d u n g s p r o b l e m , die Entscheidungssi tuat ion und die Zie lvors te l lung genau ge
kennzeichnet w e r d e n . Entsprechend der Ausprägung dieser M e r k m a l e kann 
man eine V i e l z a h l v o n Preisgrenzen unterscheiden [vgl. A b b i l d u n g 142]. N a c h Klassifikation von 
der verfolgten Z i e l v o r s t e l l u n g lassen sich erfolgswirksame und liquiditäts- b z w . Preisgrenzen 
f i n a n z w i r k s a m e Pre isgrenzen ermitte ln . Er fo lgswirksame Preisgrenzen sind für 
das G e w i n n z i e l relevant. Dagegen geben liquiditätswirksame Preisgrenzen an, 
ab welchem Preis P r o d u k t i o n s - und Absatzmaßnahmen b z w . Beschaffungs
maßnahmen z u r S i cherung der Zahlungsfähigkeit nicht mehr durchzuführen 
s ind. P u r kurzf r i s t ige Entscheidungen genügt die B e s t i m m u n g von statischen 
Preisgrenzen. Be i mi t te l - u n d langfristigen Entscheidungen muß die zeitliche 
E n t w i c k l u n g berücksichtigt werden . M a n berechnet dann dynamische Preis
grenzen [vgl. L a n g e n (Preisuntergrenzen) 649ff . ] . 

Weitere A r t e n v o n Preisgrenzen lassen sich nach dem P r o d u k t i o n s p r o g r a m m , 
dem P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n u n d der Markts i tua t ion unterscheiden. D u r c h das 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m u n d das Produkt ionsverfahren w i r d die Kostenseite be
einflußt, während die Erlöse v o n der Marktsei te abhängig s ind . Im Fal l von 
M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g ist es häufig zweckmäßig, für Absatzgüter eine Erlösun
tergrenze z u berechnen. A u s ihr läßt sich die Preisuntergrenze einer Produktart 
ermitte ln, sofern die Preise der anderen Absatzgüter gegeben s ind. Wesentlich 
ist auch, ob es sich u m Preisuntergrenzen für die gesamte, während einer Periode 
abzusetzende P r o d u k t m e n g e oder für einen einzelnen Zusatzauftrag handelt. 
Bei unveränderlichen Kapazitäten gehen in die Preisgrenzen keine F ixkosten 
ein. Wenn die Kapazitäten hingegen verändert werden können, sind abbaufä
hige oder zusätzlich entstehende F ixkosten e inzubeziehen. Ferner sind die L i 
quidat ionswerte u n d mögl iche Wiederanlaufkosten z u erfassen. D i e N u t z u n g s 
dauer der Gebrauchsgüter k a n n festliegen oder i m voraus nicht bekannt sein. 
Z u r E r m i t t l u n g der Pre isgrenzen ist weiter z u berücksichtigen, ob die Fert igung 
mit oder ohne L a g e r b i l d u n g vo l lzogen w i r d . Be i M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g haben 
des weiteren G r a d u n d A r t der Produkt ionsverbundenhei t Einfluß auf die K o 
sten, welche in die Preisgrenze eingehen. K e n n z e i c h n e n d für die Situation auf 
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Abb. 142: Überblick über verschiedene Arten von Preisgrenzen 

Klassi f ikat ionsMrkial : Preisgrenzen 

ßeschaffungs- oder 
Absatzgüter 

Unternehiungsziel 

Pristigkelt des 
E ntscheidungsprobleis 

Preisobergrenzen 

[rfolgswirksaie 
Preisgrenzen 

I 

Statische 
Preisgrenzen 

Preisuntergrenzen 

Liquiditatswirksate 
Preisgrenzen 

Oynaiische 
Preisgrenzen 

Art des Produktions
pro graMS 

Uafang der 
Produktnenge 

Veränderlichkeit der 
Kapazität 

Nutzungsdauer der 
Gebrauchsgüter 

Lagerblldung 

Produktionsverbundenhei t 

Angebots» bzw. 
Nachfragefunktion 

Nachfrageentwicklung 

Marktverbundenhei t 

Preisgrenzen bei 
Einproduktfertigung 

I 

Preisgrenzen fur die 
qesante^ Produkt«enge 

Prei sgrenzen bei un-
veränderlieher Kapazität 

Preisgrenzen bei i» voraus 
bekannter Nutzungsdauer der 
Gebrauchsguter 

Preisgrenzen bei Produktion 
ohne Lagerbildung 

I 

Preisgrenzen bei Produkten 
ohne Produktionsverbundenheit 

I 

Preisgrenzen bei 
Hehrproduktfertigung 

Preisgrenze fur 
Zusatzauftrag 

Preisgrenzen bei ver
änderlicher Kapazität 

I 

Preisgrenzen bei i i voraus 
nicht bekannter Nutzungsdauer 
der Gebrauchsguter 

Preisgrenzen bei Produktion 
ni t Lagerbildung 

Preisgrenzen bei Produkten 
• i t Produktionsverbundenheit 

i 
I 1 1 

Preisgrenzen bei Preisgrenzen bei fallender Preisgrenzen bei 
fixierte» Preis Preis-Absatzfunktion oder Mengenanpassung 
und fixierter Menge Preis-8eschaffunqsfunktion | 

Preisgrenzen bei Nachfrage-
stei gerung 

Preisgrenzen bei Nachfrage
rückgang I 

Preisgrenzen bei Produkten 
ohne Marktverbundenheit 

Preisgrenzen bei Produkten 
• i t Marktverbundenheit 

dem Absatz - b z w . dem Beschaffungsmarkt s ind die Nachfrage- b z w . Beschaf
fungsfunkt ion , die E n t w i c k l u n g der Nachfrage sowie die M a r k t v e r b u n d e n h e i t 
mehrerer Produktar ten . Verschiedene A r t e n von Preisuntergrenzen ergeben 
sich vor allem für die Fälle fixierter Absatzmengen u n d -preise, einer fallenden 
P r e i s - A b s a t z t u n k t i o n und des Mengenanpassers. 
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D i e variablen K o s t e n b i l d e n einen Bestandteil aller erfolgswirksamen Preis
grenzen. M a n betrachtet die variablen Stückkosten als absolute erfolgswirksame 
Preisuntergrenze für Absatzgüter , wei l die Hers te l lung u n d der Vertr ieb von 
Gütern den E r f o l g auf keinen F a l l erhöhen, wenn diese Kosten nicht gedeckt 
s ind . D u r c h die T r e n n u n g v o n variablen und fixen K o s t e n liefern Te i lkos ten
rechnungen auf der Basis v o n variablen Kosten wichtige Informat ionen für die 
Bes t immung v o n Pre isgrenzen . N e b e n den variablen Kosten gehen in eine Reihe 
v o n er fo lgswirksamen Preisgrenzen abbaufähige b z w . zusätzliche F i x k o s t e n , 
Lagerkosten sowie Grenzdeckungsbeiträge oder Opportunitätskosten ein. Z u r 
E r m i t t l u n g dynamischer Preisgrenzen muß die zeitl iche Ver te i lung dieser K o 
sten berücksichtigt w e r d e n . D i e über die variablen Kos ten hinausgehenden Be
standteile v o n Preisgrenzen müssen meist in Sonderrechnungen bestimmt wer
den. Es hängt v o r al lem v o n der Tiefe und A r t der Fixkostengl iederung ab, i n 
wieweit diese G r ö ß e n d i rekt aus der laufenden Kostenrechnung z u gewinnen 
s ind . 

Häufig werden die variablen Kosten auch als Grundlage für die E r m i t t l u n g l i 
quiditätswirksamer Pre isgrenzen angesehen. M a n berücksichtigt außer den als 
liquiditätswirksam betrachteten variablen Kosten die Tei le der F ixkos ten , die 
kurzfr i s t ig z u A u s g a b e n führen. H i e r z u ist es notwendig , die Gesamtkosten 
nach ihrer A u s g a b e n w i r k s a m k e i t zu gliedern [vgl. S. 391]. D i e Liquidität der 
U n t e r n e h m u n g hängt jedoch von ihren E i n - und Auszahlungen ab. D i e Z a h 
lungsströme s ind aus der Kostenrechnung schwer erkennbar. Insbesondere 
werden in der K o s t e n r e c h n u n g die Zahlungszei tpunkte , E i n - und A u s z a h l u n 
gen für K r e d i t e , Steuerzahlungen und Gewinnausschüttungen nicht abgebildet. 
A u s der K o s t e n r e c h n u n g läßt sich lediglich best immen, inwiewei t Teile der K o 
sten zugleich liquiditätswirksam s ind. Produktpre ise , die z u r Sicherung der L i 
quidität erzielt w e r d e n müssen, können daher exakt nur aus der F inanzrechnung 
bestimmt w e r d e n . 

A n einigen Beispie len sol l gezeigt werden, wie sich Preisuntergrenzen aus 
Te i lkostenrechnungen auf der Basis von variablen Kosten ermitteln lassen. D a 
bei wird das auf S. 331 ff. u n d S. 367 ff. dargestellte Beispiel zugrunde gelegt. D i e 
absolute Pre isuntergrenze liegt für jedes der fünf Produkte dieses Beispiels bei 

Variable Stück
kosten als absolut 
Preisuntergrenze 

Liquiditätswirk
same Preisgrenzer 

Absolute 
P reisunter grenze 

Produktart 1 II III IV V 

Absolute Preisuntergrenze 
= variable Stückkosten DM 23,32 6,27 20,17 14,99 9,78 

den variablen S tückkosten [vgl. S. 350]. Bei diesem Preis sind die Stückdek-
kungsbeiträge gleich N u l l . 
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Frei sunt er grenzen 
ür Zusatzprodukt 

bei unveränder-
hen und knappen 

Kapazitäten 

Preisunter grenze 
fei einem Engpaß 

Bei unveränderlichen u n d knappen Kapazitäten w i r d im Rahmen eines o p t i 
malen P r o d u k t i o n s - u n d Absatzprogramms die Preisuntergrenze für ein zusätz
liches P r o d u k t aus den variablen Stückkosten und den Grenzdeckungsbeiträgen 
der v o l l ausgelasteten Kapazitäten gebildet. D i e Grenzdeckungsbeiträge ent
sprechen der H ö h e des Deckungsbeitrags, der durch die Verdrängung eines an
deren P r o d u k t s entgeht. W e n n ledigl ich ein Engpaß vorliegt, ermittelt man den 
Grenzdeckungsbei t rag , indem man den Deckungsbeitrag des verdrängten P r o 
dukts je Engpaßeinheit mit der Z a h l an Engpaßeinheiten mul t ip l iz ier t , die für 
das Z u s a t z p r o d u k t benötigt werden. In dem betrachteten Beispiel sei die Preis
untergrenze für ein Z u s a t z p r o d u k t mit variablen Stückkosten von D M 15,20 z u 
best immen, wenn die verfügbare Werkstoffmenge von 6000 kg den einzigen 
Engpaß bildet . Z u r H e r s t e l l u n g einer Einheit dieses Produkts müssen 5,2 kg des 
Werkstoffs eingesetzt werden . D u r c h die A u f n a h m e des Zusatzprodukts in das 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m werden ausschließlich Einheiten des Produkts III ver
drängt, sofern nicht mehr als 459 Stück des Zusatzprodukts erstellt werden [vgl . 
A b b i l d u n g 138]. D e r Deckungsbei trag je Werkstoffeinheit für das verdrängte 
P r o d u k t ist D M 2,73. Somit ergibt sich als Preisuntergrenze des zusätzlichen 
P r o d u k t s : 

Variable Stückkosten 
des Zusatzprodukts 
+ Produktionskoeffizient 

des Zusatzprodukts 
x Deckungsbeitrag je 
Engpaßeinheit des ver
drängten Produkts 

5,2 kg/St. • 2,73 DM/kg 

DM 15,20 

= DM 14,20 

Preisuntergrenze für das 
Zusatzprodukt bei einem DM 29,40 
Engpaß 

Preisuntergrenze Ist die Produkt ionskapazi tät d u r c h mehrere Engpässe begrenzt, können 
ei mehreren Eng- <Jie Grenzdeckungsbeiträge der v o l l ausgelasteten Kapazitäten nur s i m u l t a n 

passen b e s t i m m t : werden . A u s der opt imalen Lösung des P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z 
programms, die mit H i l f e der mathematischen Planungsrechnung best immt 
w i r d , erhält man die Grenzdeckungsbeiträge als D u a l w e r t e . Sie sind für das 
auf S. 368 ff. beschriebene Beispiel aus der letzten Zei le des Tableaus in 
A b b i l d u n g 141 als W j - W e r t e ers icht l ich. Das zusätzliche P r o d u k t werde 
10 M i n u t e n in Fertigungsstelle ¥»\ und 18 M i n u t e n in Fertigungsstelle FoL> 

bearbeitet. M u l t i p l i z i e r t m a n diese P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n sowie den 
P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n des Werkstoffe insatzes mit den D u a l w e r t e n d ie 
ser Kapazi tä ten und addier t h ierzu die var iab len Stückkosten des Z u s a t z 
p r o d u k t s , so ergibt sich die Preisuntergrenze: 
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Produktionskoeffizient 
des Zusatzprodukts 

Dualwert DM 

Variable Stückkosten 
des Zusatzprodukts 15,20 

Beschränkter 
Werkstoffeinsatz 5,2 kg/St. wi = 0 0 -

Beschränkte 
Fertigungszeit in 
Fertigungsstelle F21 

10 Min./St. WM = 0,3147 3,15 

Beschränkte 
Fertigungszeit in 
Fertigungsstelle F22 

18 Min./St. w 5 = 0,0519 0,93 

Preisuntergrenze für 
das Zusatzprodukt bei 
mehreren Engpässen 

19,28 

W e n n die U n t e r n e h m u n g als Mengenanpasser die Preise nicht beeinflussen 
k a n n , lassen sich Preisuntergrenzen für die i m optimalen P r o d u k t i o n s - und A b 
satzprogramm enthaltenen Produkte mit den Verfahren der Sensitivitätsanalyse 
ermitteln [vgl . D i n k e l b a c h (Sensitivitätsanalysen)]. H i e r b e i w i r d zunächst das 
opt imale P r o d u k t i o n s - und A b s a t z p r o g r a m m über die lineare Planungsrech
nung für gegebene Absatzpreise best immt. D a n n kann man mit der Sensitivitäts
analyse berechnen, in welchen G r e n z e n die Deckungsbeiträge eines Produkts 
schwanken dürfen, ohne daß die art- und mengenmäßige Zusammensetzung des 
opt imalen Programms verändert w i r d [vgl. H a x (Preisuntergrenzen) 434ff . ; 
R e i c h m a n n (Preisgrenzen) 90ff . ] . Bei P r o d u k t III des betrachteten Beispiels 
kann der Deckungsbei trag zwischen D M 9,49 und D M 10,68 schwanken. Sinkt 
sein Deckungsbei t rag unter D M 9,49, so kann durch eine Änderung des P r o -

Ermittlung der 
Preisuntergrenze 
mit den Verfahren 
der Sensitivitäts
analyse 

Variable Stückkosten 
von Produkt III 

DM 20,17 

Untere Schwankungsgrenze 
des Deckungsbeitrags von DM 9,49 
Produkt III 

Preisuntergrenze für Produkt III 
im optimalen Produktions- und 
Absatzprogramm 

DM 29,66 
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dukt ions - und Absatzprogramms der Gesamtdeckungsbeitrag erhöht werden. 
Deshalb bildet die Summe aus den variablen Stückkosten und der unteren 
Schwankungsgrenze eine Preisuntergrenze von P r o d u k t III. 

In dem P r o g r a m m , das bei Unterschreiten dieser Preisuntergrenze opt imal 
ist, kann P r o d u k t III mit einer anderen Menge enthalten sein. D e r Preis, bei dem 
eine Produktar t gerade nicht mehr im optimalen Programm enthalten ist (d. h . 
seine P r o d u k t i o n eingestellt w i r d ) , bildet eine weitere wichtige Preisunter
grenze. 

System der 
Oretialen Lenkung 
bei Schmalenbach 

Zentrale Planung 

Dezentrale 
Planung 

e) Bestimmung von Lenkungspreisen 

Schon frühzeitig ist der Versuch unternommen worden , eine optimale Steue
rung der U n t e r n e h m u n g durch die Festlegung geeigneter Verrechnungspreise 
für die betrieblichen Einsatzgüter, Z w i s c h e n - u n d E n d p r o d u k t e zu erreichen. 
Schmalenbach hat ein System der pretialen L e n k u n g vorgeschlagen, nach dem 
als Preise der Güter optimale Geltungszahlen anzusetzen sind [Schmalenbach 
(Pretiale Wirtschafts lenkung) 28ff . , (Kostenrechnung) 150ff.]. Diese L e n 
kungspreise, die er spater Betriebs werte nennt, werden von den Kosten und dem 
N u t z e n eines jeden Gutes bestimmt. Bei unbegrenzter Beschaffungsmöglichkeit 
entspricht der Betriebswert den G r e n z k o s t e n , während er sich bei begrenzter 
Beschaffungsmenge nach Schmalenbach aus dem G r e n z n u t z e n ergibt, sofern 
dieser über den G r e n z k o s t e n liegt. Ist neben der Beschaffung auch der A b s a t z 
eingeschränkt, erreicht man den Betriebswert eines Gutes , wenn seine steigen
den G r e n z k o s t e n mit seinem (ggf. sinkenden) G r e n z n u t z e n übereinstimmen 
[vgl. H a x (Pretiale Lenkung) 1433ff.] . 

D e n A n s a t z p u n k t des Systems der pretialen L e n k u n g bi lden die Güter- b z w . 
Leistungsströme, die zwischen den Abte i lungen (Stellen) einer U n t e r n e h m u n g 
fließen. Für jede Planperiode muß festgelegt werden, welche Güter von den ein
zelnen Abte i lungen erzeugt u n d in welche anderen Abte i lungen sie zur Wei ter -
bearbeitung b z w . z u m Vertr ieb weitergegeben werden sollen. D i e P lanung die
ser Güterströme kann auf verschiedene Weise erfolgen. Bei einer zentralen Pla 
nung w i r d über die herzustellenden und weiterzugebenden Gütermengen von 
der Unternehmungsspi tze entschieden. D a der zentrale Plan den Abte i lungen 
ihre Bezugs- , Herste l lungs- und Abgabemengen direkt vorgibt , s ind bei dieser 
A r t der Planung Verrechnungspreise lediglich für eine abteilungsweise Fr fo lgs 
rechnung und die Bewertung von Lagerbeständen erforderl ich. Für die Steue
rung der Güterströme werden die Verrechnungspreise hier nicht benötigt. D i e 
F u n k t i o n von Lenkungspreisen erhalten sie nur bei dezentraler P lanung. E i n 
derartiges Planungssystem liegt vor , wenn die Abte i lungen selbst über die von 
ihnen zu beziehenden und herzustellenden Gütermengen sowie über deren W e i 
tergabe oder Verkauf entscheiden können. H i e r b e i können die Verrechnungs-
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preise der zwischen den Abte i lungen fließenden Güter entweder von der Z e n 
trale vorgegeben oder zwischen den Abte i lungen ausgehandelt werden. Das G e 
s a m t o p t i m u m der U n t e r n e h m u n g tst bei dezentraler P lanung ohne zentrale 
Vorgabe von Lenkungspreisen praktisch kaum erreichbar, wei l die Abte i lungen 
häufig eigene, nicht übereinstimmende Ziele verfolgen [ D r u m m ( L e n k u n g 
d u r c h Preise) 255]. In dem K o n z e p t einer Unternehmungssteuerung durch L e n 
kungspreise w i r d daher angestrebt, durch die zentrale Festlegung der L e n 
kungspreise das G e s a m t o p t i m u m der U n t e r n e h m u n g zu v e r w i r k l i c h e n , o b w o h l 
die Abte i lungen selbständig über ihre Bezugs- , Herste l lungs- und Abgabegüter 
entscheiden. N e b e n den Informationen über ihren Bereich kennen dabei die A b 
teilungen lediglich die Lenkungspreise . D u r c h die dezentrale Entscheidung 
werden somit auch der Informationsbedarf und der Informationsfluß v e r m i n 
dert. 

Zentrale Vorgabe 
von Lenkungsprei 
sen zur Erreichung 
des Gesamt
optimums 

Abb. 143: Beispiel für eine Organisationsstruktur bei dezentraler Planung 

Vertrieb der Endprodukte 

Fertigprodukt mengen 

Herstel lung von Endprodukten 
(evtl. Zukauf von Zwischen
produkten vom Markt) 

Zwischenproduktmengen 

Herstel lung von Zwischenprodukten 
(evtl. Verkauf von Zwischen
produkten am Markt) 

Werkstoffmengen 

Werkst of fbeschaffung 

Für das auf S. 331 ff . beschriebene Beispiel k a n n entsprechend A b b i l d u n g 
143 die P l a n u n g dezentral durchgeführt werden. D i e Beschaffungsstelle, die 
vier Fertigungsstellen sowie die beiden Vertr iebsstel len sollen selbständige 
organisatorische A b t e i l u n g e n b i lden . A u s Vereinfachungsgründen werden 
die Verwal tungss te l len nicht in das Planungssystem einbezogen. V o n der 
Beschaffungsstelle werde der W e r k s t o f f für die E r z e u g u n g v o n fünf P r o 
dukten bereitgestellt. In der Fertigungsstelle F n ( F 2 i ) können aus diesem 
W e r k s t o f f die Z w i s c h e n p r o d u k t m e n g e n x r " , x/* und/oder x ;f* (x, : : ' und/oder 
x.-*) erzeugt werden . A u s diesen Z w i s c h e n p r o d u k t e n werden in der F e r t i 
gungsstelle Fjo (F 1 > 2) die E n d p r o d u k t m e n g e n xu xL>, xA ( x } , x.-,) herge-

Heispiel 
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Abhängigkeit der 
kungspreise von 
• Entscheidungs

situation 

ikungspreise bei 
unternehmungs
internem Markt 

und keinen 
Beschränkungen 

stellt , die v o n der Vertr iebsstel le V J 4 ( V 2 4 ) v e r k a u f t werden. Sieht m a n 
v o n einer L a g e r b i l d u n g ab, so s t immen die Z w i s c h e n p r o d u k t m e n g e n m i t 
den F e r t i g p r o d u k t - u n d den A b s a t z m e n g e n der P l a n p e r i o d e überein. W ä h 
rend die Beschaffungsstelle über die E inkaufsmenge des W e r k s t o f f s ent
scheidet, werden v o n den Fert igungsstel len die Herste l lungsmengen u n d 
v o n den Vertr iebsstel len die A b s a t z m e n g e n der Z w i s c h e n - b z w . F e r t i g p r o 
dukte festgelegt. Ferner muß zwischen den Stellen abgestimmt w e r d e n , w e l 
che M e n g e n des Werks tof fes , der Z w i s c h e n - u n d F e r t i g p r o d u k t e an die 
nachgelagerten Stel len weitergegeben w e r d e n . 

Jeder Stelle w i r d als T e i l z i e l die M a x i m i e r u n g ihres Deckungsbeitrags 
vorgegeben. Für den W e r k s t o f f , die Z w i s c h e n - u n d F e r t i g p r o d u k t e s ind 
zentrale Lenkungspreise z u best immen, die eine M a x i m i e r u n g des D e c k u n g s 
beitrags der gesamten U n t e r n e h m u n g gewährleisten. D i e H ö h e dieser L e n 
kungspreise u n d die Möglichkeiten ihrer E r m i t t l u n g hängen v o n den B e d i n 
gungen der Entscheidungssi tuat ion ab. M a n k a n n entsprechend A b b i l d u n g 
144 drei typische Fäl le v o n Entscheidungssi tuat ionen unterscheiden [ v g l . 
D r u m m ( L e n k u n g d u r c h Preise) 255 f f . ] . 

Abb. 144: Typische Fälle für die Ermittlung von Lenkungspreisen 

Fall 
Anwendungsbedingungen der Lenkungspreis 

Fall Entscheidungssituation 

1 Nur interner Harkt: 

- keine Beschaffungs- und 
Produktionsbeschränkungen Grenzkosten (- variable Stuckkosten) 

- lineare Kostenfunktionen 

2 Wahlmöglichkeit zwischen 
internei und externei Harkt: 

a) - für Einsatzgüter Beschaffungspreis auf externei Harkt 
* Beschaffungsnebenkosten 

b) - für Ausbringungsgüter 
Absatzpreis auf externei Harkt 
- Absatznebenkosten 

3 Nur interner Harkt 
• i t Beschränkungen: 

a) - nur eine Beschränkung bei Ableitung aus üeckungsbeitragen 
konstanten Üeckunqsbeitragen je EngpaBeinheit 

b) - aehrere Beschränkungen bei Ableitung aus Dualwerten 
konstanten Deckungsbeiträgen der Planungsrechnung 

I m F a l l 1 existiert nur ein unternehmungsinterner M a r k t . H i e r können 
die Fert igungs- u n d Vertr iebsstel len die Einsatzgüter u n d Z w i s c h e n p r o d u k 
te l ed ig l i ch v o n anderen Stel len in der U n t e r n e h m u n g beziehen. D i e A u s 
bringungsgüter der Beschaffungs- u n d der Fertigungsstellen werden nur i n 
nerhalb der U n t e r n e h m u n g weitergegeben. D i e Beschaffungs- u n d P r o d u k 
tionsmöglichkeiten s ind nicht beschränkt . Bei l inearen K o s t e n f u n k t i o n e n 
s ind die G r e n z k o s t e n als Lenkungspreise anzusetzen. Jede Stelle w i r d unter 
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diesen Bedingungen bestrebt sein, die höchstmöglichen P r o d u k t m e n g e n her
zustel len u n d weiterzugeben. D a h e r werden die v o n den Vertr iebsstel len 
absetzbaren Höchstmengen u n d d a m i t die N a c h f r a g e der Vertr iebsstel len 
für die Entscheidungen der vorgelagerten Stellen maßgebend sein. Sofern 
die K o s t e n f u n k t i o n e n n icht l inear ver laufen , lassen sich die Lenkungspreise 
n u r unter engen Bedingungen ermi t te ln , ohne daß zugle ich das P r o d u k 
t ions- u n d A b s a t z p r o g r a m m zentra l best immt w i r d [ H a x ( K o o r d i n a t i o n ) 
132 f f . ; D r u m m ( L e n k u n g d u r c h Preise) 256 f . ] . 

F a l l 2 a ist gegeben, w e n n die selbständigen Stel len fre i wählen können, 
ob sie ein E insa tzgut intern ( v o n einer anderen Stelle der U n t e r n e h m u n g ) 
oder extern ( v o m M a r k t ) beziehen. Entsprechend besteht i m F a l l 2 b die 
Wahlmögl ichkei t , Z w i s c h e n p r o d u k t e innerhalb der U n t e r n e h m u n g weiter
zugeben oder a m M a r k t z u v e r k a u f e n . Diese Möglichkeiten einer W a h l 
zwischen internem u n d externem M a r k t s ind in A b b i l d u n g 143 d u r c h ge
strichelte P fe i l e angedeutet. A l s Lenkungspreise s ind hier die u m N e b e n k o 
sten bereinigten Beschaffungs- b z w . Absatzpreise auf den externen M ä r k 
ten z u v e r w e n d e n . Jedoch müssen die internen u n d externen Güter v o l l sub
s t i tut iv u n d die externen M ä r k t e den betroffenen Stel len der U n t e r n e h 
m u n g zugänglich sein. 

A l s schwieriges P r o b l e m erweist sich die B e s t i m m u n g der Lenkungspreise 
i m F a l l 3, bei dem die U n t e r n e h m u n g Beschränkungen u n t e r w o r f e n ist. L e 
d i g l i c h bei V o r l i e g e n einer einzigen Beschaffungs- oder P r o d u k t i o n s b e 
schränkung u n d unbegrenzten Absatzmöglichkeiten lassen sich ( F a l l 3 a) 
die Lenkungspreise aus den Deckungsbeiträgen je Engpaßeinheit d i r e k t er
mi t te ln . In der P r a x i s s ind fast immer die Kapazi tä ten der Beschaf fung, 
der P r o d u k t i o n u n d des Absatzes (sowie der F inanz ierung) beschränkt ( F a l l 
3 b) . D i e exakte Berechnung der Lenkungspreise ist für diesen F a l l d u r c h 
die E n t w i c k l u n g der l inearen u n d der nicht l inearen P lanungsrechnung mög
l i c h geworden. Es hat sich gezeigt, daß z u jedem M e n g e n p r o b l e m der Be
s t immung des o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z p r o g r a m m s ein duales 
W e r t p r o b l e m existiert , das als P r o b l e m der B e s t i m m u n g v o n Verrechnungs
preisen für k n a p p e und v o l l ausgelastete Kapazi tä ten aufgefaßt werden 
k a n n . A l s Lösung dieses Pre isproblems erhält m a n D u a l w e r t e . Diese ermög
lichen bei der aufgeworfenen Frage die V e r t e i l u n g des o p t i m a l e n Gesamt-
deckungsbeitrags auf die i m O p t i m u m v o l l ausgelasteten Kapazi tä ten . 
Sie lassen sich als Grenzdeckungsbeiträge, Schattenpreise, Grenzerfolgssätze 
oder Opportunitätskosten je E inhe i t der in der o p t i m a l e n Lösung v o l l aus
genutzten Kapaz i tä ten interpret ieren. A l l e nicht ausgelasteten Beschrän
kungen haben einen D u a l w e r t v o n N u l l . A u f g r u n d des Preistheorems der 
linearen P l a n u n g s r e c h n u n g u n d der K u h n - T u c k e r - B e d i n g u n g e n der n icht 
linearen P lanungsrechnung st immen die o p t i m a l e n Lösungen des p r i m a l e n 

Lenkungspreise b< 
Wahlmöglichkeit 
zwischen internen 
und externem 
Markt 

Lenkungspreise bt 
Vorliegen von 
Beschränkungen 

Exakte Berechnut 
der Lenkungsprei: 
mit linearer oder 
nichtlinearer 
Planungsrechnun^ 

Dual werte als 
Lösung des Preis
problems 
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Mengenproblems u n d des dualen Pre i sprob lems überein. Desha lb ist die 
H ö h e der D u a l w e r t e auch aus der Lösung des M e n g e n p r o b l e m s ers icht l ich . 
In dem auf S. 370 bestimmten o p t i m a l e n P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z p r o g r a m m 
erkennt m a n die D u a l w e r t e W j aus der le tzten Z e i l e des E n d t a b l e a u s [ v g l . 
A b b i l d u n g 141] . M u l t i p l i z i e r t m a n entsprechend A b b i l d u n g 145 die ver
fügbaren Mengeneinhei ten der Beschaf fungs- , Fer t igungs - u n d A b s a t z b e 
schränkungen m i t ihren D u a l w e r t e n u n d a d d i e r t diese Beträge , so erhält 
m a n den o p t i m a l e n Gesamtdeckungsbei t rag . Diese A u f s t e l l u n g zeigt die 
V e r t e i l u n g des erwirtschafteten Gesamtdeckungsbei t rags auf die v o l l ausge
lasteten Kapazi tä ten . 

Abb. 145: Verteilung des Gesamtdeckungsbeitrags auf die voll ausgelasteten Kapazi
täten 

Nebenbedingungen Verfügbare Kapazität Dualwert DM 

Werkstoff 6 000 kg 0 DM/kg 0 , " 

Fert igungsstel le F ^ 20 000 Min. 
W2 " 

0,425 DM/Min. 8 5 0 0 , -

Fert igungsstel le F ^ 22 000 Min. 
W 3 ' 

0,1515 DM/Min. 3 333,--

Fert igungsstel le F ^ 30 000 Min. \ • 0,31 V/02 DM/Min. 9 W , 0 6 

Fert igungsstel le F ^ 20 000 Min. 
W ? * 

0,051930 DM/Min. 1 038,60 

Absatzhöchstienge von x i 500 St. 
w 6 * 

0 DM/St. 0 , ~ 

Absatzhöchstienge von 
X 2 

500 St. 
w 7 * 

3,115 0M/St. 1 557,50 

Absatzhöchstienge von *3 
700 St . 

w 8 * 
0 DM/St. 0 , ~ 

Absatzhöchstienge von \ 1 000 St . 
w 9 " 

0 0M/St. o , ~ 
Absatzhöchstienge von 

x 5 
800 S t . w i o - 0 OM/St. 0 , ~ 

Gesaitdeckungsbei trag 23 870,16 

Kalkulation der 
Lenkungspreise 

knapper 
Kapazitäten 

D i e D u a l w e r t e b i lden die G r u n d l a g e z u r E r m i t t l u n g der exakten L e n 
kungspreise k n a p p e r Kapazi tä ten in B e s c h a f f u n g , F e r t i g u n g u n d A b s a t z . 
Sie können den selbständigen A b t e i l u n g e n als Preise für den V e r b r a u c h 
einer E inhe i t der v o l l ausgelasteten K a p a z i t ä t vorgegeben w e r d e n . D a n n le
gen die A b t e i l u n g e n diese Preise ihren K a l k u l a t i o n e n der Ausbringungsgü
ter zugrunde. Für die begrenzt verfügbare Fer t igungsze i t der Fer t igungs
stelle F i i erhält m a n in dem betrachteten Be isp ie l den L e n k u n g s p r e i s , i n 
dem m a n z u den G r e n z k o s t e n ihren D u a l w e r t (Grenzdeckungsbe i t rag) a d 
diert [ v g l . A b b i l d u n g 146] . 

D i e verfügbare W e r k s t o f f m e n g e ist i m O p t i m u m nicht v o l l ausgenutzt . 
Deshalb ist ihr D u a l w e r t gleich N u l l u n d somit der Lenkungspre i s gle ich 
den G r e n z k o s t e n . D a in diesem Beispiel n u r konstante P r o d u k t i o n s k o e f f i -
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Abb. 146: Beispiel für die Bestimmung des Lenkungspreises 

Grenzkosten 
(= v a r i a b l e Kosten je Minute) 

• Dualwert 
(Grenzdeckungsbei trag) 

0,07 DM/Min. 

0,^3 DM/Min. 

Lenkungspreis je Fertigungsainute 0,50 DM/Min. 

zienten u n d konstante Preise gelten, s ind die G r e n z k o s t e n gleich den jewei 
l igen v a r i a b l e n S tückkosten . 

Z u r K a l k u l a t i o n der Lenkungspre ise v o n Z w i s c h e n p r o d u k t e n müssen 
die Grenzdeckungsbei träge je P r o d u k t e i n h e i t berechnet werden . Sofern 
in dem O p t i m a l m o d e l l z u r B e s t i m m u n g des P r o d u k t i o n s - und A b s a t z 
programms die Z w i s c h e n p r o d u k t e als selbständige V a r i a b l e neben den 
F e r t i g p r o d u k t e n u n d die Liefers tröme zwischen den Stellen als zusätzliche 
Nebenbedingunge n a u f g e n o m m e n s i n d , ergeben sich diese G r e n z d e c k u n g s 
beiträge ebenfal ls als D u a l w e r t e der o p t i m a l e n Lösung des M e n g e n p r o 
blems [ v g l . H a x ( K o o r d i n a t i o n ) 164 f f . ] . Be i dem oben berechneten M o d e l l 
s ind die Z w i s c h e n p r o d u k t m e n g e n nicht gesondert aufgeführt . Sie s t immen 
m i t den E n d p r o d u k t m e n g e n überein, w e i l keine Lager gebildet w e r d e n . 
M a n erhält i n diesem F a l l die Grenzdeckungsbeiträge je P r o d u k t e i n h e i t , i n 
dem man die Grenzdeckungsbei t räge je Kapazitätseinheit (die D u a l w e r t e ) 
m i t den für eine P r o d u k t e i n h e i t verbrauchten Kapazitätseinheiten (den 
P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n ) m u l t i p l i z i e r t . Z u diesem Betrag s ind die G r e n z 
kosten des P r o d u k t s z u a d d i e r e n . 

D i e Fert igungsstel le F n des betrachteten Beispiels k a n n die Z w i s c h e n 
p r o d u k t m e n g e n xi*, Xo:;* u n d x ;f" fert igen. Z u ihrer H e r s t e l l u n g werden 
der knappe W e r k s t o f f u n d die begrenzte Fert igungszeit dieser Fert igungs
stelle eingesetzt. Ferner s ind die P r o d u k t i o n s m e n g e n dieser Z w i s c h e n p r o 
dukte wegen der Absatzbeschränkungen begrenzt. A u s den G r e n z k o s t e n , 
den P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n u n d den D u a l w e r t e n lassen sich die L e n 
kungspreise dieser Z w i s c h e n p r o d u k t e entsprechend A b b i l d u n g 147 berech
nen [ v g l . S w o b o d a ( A n p a s s u n g ) 123] . 

M i t H i l f e der l inearen P l a n u n g s r e c h n u n g gelingt es somit , die L e n k u n g s 
preise, d u r c h welche die E r r e i c h u n g des m a x i m a l e n Gesamtdeckungsbei -
trags gewährleistet w i r d , exakt z u berechnen. Be i V o r l i e g e n nicht l inearer 
Beziehungen, w i e sie z . B . bei G e l t u n g einer fa l lenden P r e i s - A b s a t z f u n k t i o n 
auftreten, können die D u a l w e r t e mit V e r f a h r e n der nicht l inearen P l a 
nungsrechnung e r m i t t e l t w e r d e n . B i s l a n g stehen derartige V e r f a h r e n aber 
nur für ganz best immte F u n k t i o n s t y p e n z u r Verfügung. D i e Bes t immung 
der Lenkungspreise setzt jedoch die Lösung des Mengenproblems der o p t i -

Kalkulation der 
Lenkungspreise vo 
Zwischenprodukte 
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Abb. 147: Beispiel für die Bestimmung des Lenkungspreises von Zwischenprodukten 

Wert 

)• 
E i n h e i t 

V 
P r o d u k t i o n s -

k o e f f i z i e n t 
OH 

Wert 

j e 
E i n h e i t 

V 
P r o d u k t i o n s -

k o e f f i z i e n t 
OH 

Wert 

j « 
E i n h e i t 

P r o d u k t i o n s -

k o e f f i z i e n t 
W 

K o s t e n K o s t t o ( p s t e n 

G r e n z k o s t e n je 

P r o d u k t e i n h e i t : 

- v a r i a b l e W e r k s t o f f 

k o s t e n 4,20 4,25 17,85 4,20 0,8 3,36 4,20 3,6 15,12 

- v a r i a b l e F e r t i 

g u n g s k o s t e n i n 0,07 18 1,26 0,07 12 0,84 0,07 16 1,12 

G r e n z d e c k u n g s b e i t r a g e 

je P r o d u k t e i n h e i t 

Q u a l -

wer t 

Q u a l 

wer t 

Q u a l -

wert 

- f ü r W e r k s t o f f 

beschränkung 0 4,25 0 0 0,8 0 0 3,6 0 

- f ü r F e r t i g u n g s -

k a p a z i t a t i n F ^ 0,425 18 7,65 0,425 12 5,10 0,425 16 6,80 

• f ü r A b s a t z b e 

schränkungen 0 0 3,12 3,12 0 0 

L e n k u n g s p r e i s j e 

P r o d u k t e i n h e i t 26,76 12,42 23,04 

Bestimmung der 
Lenkungspreise 

setzt Lösung des 
Mengenp roblems 

voraus 

Standard- G renz-
pr eisrech nung 

malen P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z p l a n u n g voraus. M i t ihr kennt man die G ü 
termengen, die v o n den einzelnen A b t e i l u n g e n bezogen, hergestellt u n d w e i 
tergegeben werden sol len. E ine dezentrale P l a n u n g in den A b t e i l u n g e n w i r d 
d a m i t überflüssig. M a n steht also dem folgenden D i l e m m a gegenüber: 
Einerseits ist eine B e s t i m m u n g der exakten Lenkungspreise ohne zentrale 
P l a n u n g der Beschaffungs- , P r o d u k t i o n s - u n d Absatzmengen nicht möglich, 
andererseits ist dann eine dezentrale P l a n u n g mi t vorgegebenen L e n k u n g s 
preisen nicht mehr e r f o r d e r l i c h . A u c h die Versuche, durch eine D e k o m p o -
si t ion der Entscheidungsmodel le die Lenkungspreise zu bestimmen, ohne das 
gesamte Entsche idungsmodel l zentra l z u lösen, haben bisher zu keinen 
prakt i sch anwendbaren Ergebnissen geführt [ v g l . D a n t z i g / W o l f e ( D e 
composi t ion) 101 ff . , Mül ler -Merbach ( D e k o m p o s i t i o n ) 311 f f . ; A d a m ( K o 
stenbewertung) 196 f f . ] . 

D a s K o n z e p t der pret ia len L e n k u n g bi ldet den K e r n der v o n H a n s - H e r 
m a n n Böhm und F r i e d r i c h W i l l e vorgeschlagenen S t a n d a r d - G r e n z p r e i s r e c h 
nung. Sie gehen d a v o n aus, daß.Einsatzgüter , Z w i s c h e n - und F e r t i g p r o d u k t e 
led ig l i ch bei nicht ausgelasteten Kapazi tä ten z u Grenzkosten k a l k u l i e r t w e r 
den können. Deshalb müssen für eine Unternehmungssteuerung d u r c h L e n 
kungspreise die K a l k u l a t i o n e n der P r o d u k t e zu S t a n d a r d - G r e n z p r e i s e n 
vorgenommen werden. W i r d die B e w e r t u n g z u S tandard-Grenzpre i sen nur 
für die F e r t i g p r o d u k t e durchgeführt , ist eine Steuerung u n d K o o r d i n a t i o n 
v o n P r o d u k t i o n u n d A b s a t z möglich. Sofern die U n t e r n e h m u n g (z. B . i n 
einem K o n z e r n ) weiter in selbständige Bereiche untergliedert ist, müssen 
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auch die zwischen diesen Bereichen fl ießenden P r o d u k t e m i t S t a n d a r d -
Grenzpre i sen bewertet werden. 

D i e S tandard-Grenzpre ise der P r o d u k t e s ind aus Leistungsertragssätzen 
der Kostenstel len z u berechnen [ v g l . B ö h m / W i l l e (Deckungsbeitragsrech
nung) 50 f f . ] . D i e Leistungsertragssätze sollen mindestens die notwendigen 
v a r i a b l e n Fertigungskosten decken u n d die K n a p p h e i t der Einsatzgüter be
rücksichtigen, u m eine opt imale V e r w e n d u n g der k n a p p e n Güter z u ge
währleisten. Sie setzen sich aus einem Leistungskostensatz u n d einem L e i 
stungserfolgssatz zusammen. D e r Leistungskostensatz gibt die H ö h e der 
G r e n z k o s t e n ( b z w . der var iab len Kosten) je Beschäftigungseinheit der K o -
stenstelli an . Dagegen kennzeichnen die Leistungserfolgssätze die H ö h e des 
Deckungsbeitrags, der d u r c h die V e r w e n d u n g einer Beschäftigungseinheit 
der Kostenstel le entgeht. Sie entsprechen dem Grenzdeckungsbe i t rag je K a 
pazitätseinheit u n d st immen m i t den D u a l w e r t e n der Beschränkungen 
überein [Böhm/Wil le (Deckungsbeitragsrechnung) 279] . 

In dem betrachteten Beispiel [vgl. A b b i l d u n g 143] stellen die auf S. 384 
ermittel ten Lenkungspreise der Z w i s c h e n p r o d u k t e xp" , xo::" u n d x 3

: :" deren 
S tandard-Grenzpre i se dar . Z u r K e n n z e i c h n u n g des Kalkula t ionsschemas 
der S tandard-Grenzpre i s rechnung w i r d als Beispiel der S t a n d a r d - G r e n z 
preis für das v o n der Fertigungsstelle F 1 2 an die Vertr iebsstel le V ! z u l ie 
fernde F e r t i g p r o d u k t x2 berechnet. Dieser S t a n d a r d - G r e n z p r e i s muß aus 
den Leistungsertragssätzen der Beschaffungsstelle u n d der Fertigungsstellen 
F i i sowie F 1 2 best immt werden . D a keine Zwischenlager gebildet werden 
sol len, ist ferner ein Erfo lgssatz der begrenzten Absatzmöglichkeit z u be
rücksichtigen. M a n bezeichnet diesen Er fo lgssa tz i n der S t a n d a r d - G r e n z 
preisrechnung auch als Verkaufs-Stückspanne. D i e Leistungsertragssätze je 
Beschäftigungseinheit der Stel len sind i n A b b i l d u n g 148 wiedergegeben. 

L eis tu ngs ertragssa tz 

Leistungskostensatz 

L eis tu ngs erfolgssa tz 

Kalkulationsschema 
der Standard-
Grenzpreis
rechnung 

Ermittlung der 
Leistungsertrags
sätze 

Abb. 148: Leistungsertragssätze je Beschäftigungseinheit 

B e s c h a f f u n g s s t e l l e F e r t i g u n g s s t e l l e F e r t i g u n g s s t e l l e F ^ 

DM/kg DM/Min. DM/Min. 

L e i s t u n g s k o s t e n s a t z ^20 0,07 0,07 

L e i s t u n g s e r f o l g s s a t z • t" o,<o 0,1b 

L e i s t u n g s e r t r a g s s a t z <*,20 0,^0 0,22 

D e r S t a n d a r d - G r e n z p r e i s für P r o d u k t xL> ergibt sich, indem m a n diese 
Leistungsertragssätze m i t der v o n einer P r o d u k t e i n h e i t verbrauchten W e r k 
stoffmenge b z w . Fert igungszeit m u l t i p l i z i e r t u n d die Stückspanne ( D u a l 
wert) der Absatzbeschränkung addiert [ v g l . A b b i l d u n g 149] . 

Ermittlung der 
Standard-Grenz
preise 
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Abb. 149: Beispiel für die Bestimmung des Standard-Grenzpreises für ein Fertigprodukt 

Leistungsertragssatz Kapazitatseinheiten 
je Produkteinheit 
(Produktionskoeff izient) 

Leistungsertragssatz 

x Produktionskoeffizient 

Beschaffungsstelle S20 DM/kg 0,8 kg/St . 3,36 0M/St. 

Fert igungsstel le F ^ 0,50 OM/Min. 12 Min . /S t . 6,- DM/St. 

Fert igungsstel le F ^ 0,22 OM/Min. 10 Min . /S t . 2,20 OM/St. 

Stückspanne für die 
Absatzbeschrankung 
von 3,12 OH/St. 3,12 OM/St. 

Standard-Grenzpreis H,68 OM/St. 

\egeln zur Bestim
mung der 

Standard-Grenz
preise ohne 

Lösung des Men
genproblems 

Einwände gegen 
die Standard-

Grenzpreisrech
nung und das 

Konzept der 
^retialen Lenkung 

Das G r u n d p r o b l e m der Standard-Grenzpre isrechnung liegt in der Best im
m u n g der Leistungsertragssätze u n d der Standard-Grenzpreise . D u r c h die zen
trale Lösung eines linearen oder nichtl inearen Programmplanungsmodel l s lassen 
sie sich über die D u a l w e r t e exakt berechnen. U m das sich hierbei ergebende D i 
l e m m a der pret ia len L e n k u n g [vgl. S. 384] zu vermeiden , schlagen B ö h m u n d 
W i l l e eine Reihe v o n Regeln vor , nach denen die Leistungsertragssätze und die 
Standard-Grenzpreise ohne zentrale Lösung des Mengenproblems (näherungs
weise) festgelegt werden könnten [Böhm / W i l l e (Deckungsbeitragsrechnung) 
328 f t . ] . W e n n für ein Z w i s c h e n p r o d u k t Marktpre ise existieren, soll der Stan
d a r d - G r e n z p r e i s aus diesen abgeleitet werden . Bei nicht ausgelasteten Kapazitä
ten entspricht der S tandard-Grenzpre is den G r e n z k o s t e n [vgl. die Fälle 1 und 2 
in A b b i l d u n g 144]. Diese Bedingungen s ind in der Praxis vielfach nicht erfüllt. 
D a n n sollen die Standard-Grenzpreise nach Böhm und W i l l e mit H i l f e von 
Faustregeln sukzessiv bestimmt werden. D i e Leistungserfolgssätze sollen bei 
unterbeschäftigten Teilkapazitäten so weit gesenkt werden, bis Vollbeschäfti
gung eintritt oder sie nul l werden. Zugle i ch sollen die Leistungserfolgssätze 
vollbeschäftigter Teilkapazitäten bis zu der G r e n z e erhöht werden , an der U n 
terbeschäftigung einzutreten droht . Diese Regeln sollen stets gemeinsam ange
wandt werden. 

Gegen die S tandard-Grenzpre isrechnung u n d gegen das K o n z e p t einer U n 
ternehmungssteuerung durch Lenkungspreise werden mehrere Einwände vor 
gebracht. D i e von B ö h m und W i l l e vorgeschlagenen Faustregeln zur Bes t im
m u n g der Leistungsertragssätze und der Standard-Grenzpreise gewährleisten 
nicht, daß die deckungsbeitragsmaximalen Lenkungspreise erreicht werden 
[ K i l g e r (Plankostenrechnung) 713]. In der Praxis werden nur in einer geringen 
Z a h l von Unternehmungen Knappheitspreise gebildet. A m weitesten verbreitet 
ist die A b l e i t u n g von Lenkungspreisen aus Marktpre i sen . Dabei werden aber die 
Beschaffungs- b z w . Absatznebenkosten häufig nicht berücksichtigt u n d auch 
Lenkungspreise für nicht v o l l substitutive Güter abgeleitet. D i e Möglichkeit der 
Bes t immung von Lenkungspreisen ist ferner durch die Unsicherhei t der Daten 
und (in geringerem Maße) durch die G a n z z a h l i g k e i t einzelner Planungsgrößen 
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beeinträchtigt. V o r allem besitzt die U n t e r n e h m u n g in der Regel keine Gewiß
heit über die E n t w i c k l u n g der Nachfrage und der Marktpre ise [vgl. D r u m m 
( L e n k u n g durch Preise) 259f. und 262ff . ] . D i e Auslastung der P r o d u k t i o n s k a 
pazitäten, die nachgefragten Absatzhöchstmengen sowie die Preise der Einsatz-
und Ausbringungsgüter sind vielfach Schwankungen unterworfen. Daraus kann 
sich ergeben, daß immer wieder andere Beschränkungen v o l l ausgenutzt und 
damit knapp s ind. H i e r d u r c h können starke Änderungen der Lenkungspreise 
auftreten. U m die U n t e r n e h m u n g optimal z u steuern, müßten die vorzugeben
den Lenkungspreise diesen Schwankungen laufend angepaßt werden. A u c h für 
Entscheidungen über Zusatzaufträge oder den Z u k a u f von Z w i s c h e n p r o d u k t e n 
v o m M a r k t besitzen die Lenkungspreise nur begrenzte Bedeutung. M i t ihnen 
läßt sich w o h l angeben, ob die A n n a h m e eines Zusatzauftrags oder der Zukauf 
v o n Z w i s c h e n p r o d u k t e n den Gesamtdeckungsbeitrag erhöht. Jedoch muß zur 
B e s t i m m u n g der zusätzlichen Produkt ions - b z w . Zukaufsmengen oder bei der 
Entscheidung über mehrere Aufträge eine Sensitivitätsanalyse der zentral be
rechneten optimalen Lösung durchgeführt oder ein neues optimales P r o g r a m m 
berechnet werden [vgl. K i lger (Plankostenrechnung) 712]. 

Das größte G e w i c h t besitzt der E i n w a n d , daß es bislang in den meisten prakt i 
schen Anwendungsfällen nicht möglich ist, ohne zentrale P r o g r a m m p l a n u n g die 
L e n k u n g s - b z w . Standard-Grenzpreise zu best immen, die eine optimale Steue
rung der U n t e r n e h m u n g gewährleisten [Hax ( K o o r d i n a t i o n ) 144f.]. Deshalb 
scheint das System einer dezentralen Planung unter V e r w e n d u n g v o n L e n 
kungspreisen nur dann zweckmäßig, wenn man zugunsten anderer Ziele (z . B . 
sozialer Ziele) auf das Verfo lgen b z w . Erreichen des Extremwertes wirtschaft l i 
cher Zie le verzichtet und sich mit zweitbesten, drittbesten oder satisfizierenden 
Lösungen begnügt. D i e A u s w e r t u n g der praktizierten dezentralen Planungssy
steme spricht für ein derartiges Verhalten von U n t e r n e h m u n g e n . 

III. Teilkostenrechnung auf der Basis von relativen Einzelkosten 

1. Konzeption der relativen Einzelkostenrechnung 

Die Te i lkostenrechnung auf der Basis von relativen Einzelkosten ist von Paul Prinzipien der rela-
Ricbel entwickelt w o r d e n . Sie k a n n mit Ist-, S t a n d a r d - oder Prognosekosten tll^'rl Emzelkosten-
durchgeführt werden . I m allgemeinen w i r d sie als S t a n d a r d - oder Prognose- rechnun^ 
kostenrechnung aufgebaut. Folgende sechs P r i n z i p i e n können als g r u n d 
legend für dieses System der Kostenrechnung angesehen werden [ v g l . R iebe l 
(Einzelkostenrechnung) 225 f. u n d 271 f f . ] : 

(1) Gesamtkosten und Leistungen sind nach dem Identitätsprinzip den betrieb
lichen Entscheidungen zuzurechnen 

(2) Sämtliche Kosten sollten als Einzelkosten der Bezugsgrößen erfaßt und aus-
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Iden titätsp rinzip 

Zurechnung sämtli
cher Kosten als re
lative Einzelkosten 
auf Bezugsgrößen 

gewiesen werden, die in der Hierarchie betrieblicher Bezugsobjekte mög
lichst weit unten stehen 

(3) D i e Gesamtkosten sind nach zweckabhängigen M e r k m a l e n in einer G r u n d 
rechnung umfassend z u gliedern 

(4) A u f eine Schlüsselung u n d Überwälzung echter Gemeinkosten sowie auf 
eine Schlüsselung verbundener Leistungen ist völlig zu verzichten 

(5) In Auswertungsrechnungen sind für K o n t r o l l z w e c k e geeignete Kennzahlen 
und für die betrieblichen Entscheidungstatbestände relevante Deckungsbe i 
träge z u ermitteln 

(6) Für die nicht den P r o d u k t e n und Aufträgen zurechenbaren Kosten und für 
den E r f o l g einer Per iode können Deckungsbudgets best immt w e r d e n , 
welche den Unternehmungsbereichen ( b z w . -abteilungen) vorgegeben 
werden können. 

N a c h Riebel stellen die betrieblichen Entscheidungen die Q u e l l e n der Kosten 
und Leistungen sowie des Erfolgs einer U n t e r n e h m u n g dar. E r geht von dem 
Identitätsprinzip aus, nach dem Kosten und Leistungen auf die Entscheidungen 
zurückzuführen s ind , v o n denen sie ausgelöst werden [vgl. S. 138]. N a c h diesem 
P r i n z i p sollen jeweils nur die Kosten und Leistungen einander gegenübergestellt 
werden, die durch dieselbe identische Entscheidung verursacht w o r d e n s ind. 
U n t e r Kosten versteht er dabei entsprechend einem »entscheidungsorientierten« 
K o s t e n b e g r i f f . . . »die mit der Entscheidung über das betrachtete Objekt ausge
lösten Ausgaben« [Riebel (Einzelkostenrechnung) 67]. 

Eine Unterscheidung von E i n z e l - und Gemeinkos ten kann nicht absolut vor
genommen werden, sondern sie ist relativ, da sie von der jeweils betrachteten 
Bezugsgröße abhängt. Gemäß dem Identitätsprinzip sind als Bezugsgrößen die 
Entscheidungen der U n t e r n e h m u n g z u verwenden. In diesem Sinne läßt sich 
eine Hierarchie von Bezugsgrößen aufstellen, auf deren unterster Ebene in der 
Regel die (kurzfr is t igen Entscheidungen über die) Produkt ionsmengen der K o 
stenträger stehen. Dagegen bilden die (Entscheidungen der) Kostenstellen und 
Bereiche sowie die (Entscheidungen über die) Betriebsbereitschaft hierarchisch 
übergeordnete Bezugsgrößen. N a c h Riebel lassen sich sämtliche Kosten einer 
dieser Bezugsgrößen als Einzelkosten zurechnen. D i e Einzelkosten einer über
geordneten Bezugsgröße (z . B . Kostenstelleneinzelkosten) sind dann stets G e 
meinkosten der untergeordneten Bezugsgrößen (z . B . der Kostenträger). Soweit 
es aus wirtschaftl ichen Gründen vertretbar ist, s ind sämtliche Kosten als E i n z e l 
kosten zu erfassen und auszuweisen, und z w a r » . . . an der untersten Stelle in der 
jeweiligen Hierarchie betrieblicher Bezugsobjekte , an der man sie gerade noch 
als Einzelkosten erfassen kann« [Riebel (Einzelkostenrechnung) 225]. Dieses 
P r i n z i p soll nur in Ausnahmefällen durchbrochen werden (z. B . wenn die Erfas
sung des Güterverbrauehs als E inze lkosten durchführbar, aber z u kostspiel ig 
wäre). D u r c h einen Verz ich t auf Erfassung als E inzelkosten entstehen unechte 
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G e m e i n k o s t e n . Beispielsweise ist eine Messung des Verbrauchs an S t r o m , 
D a m p f oder Kle inmater ia l (z. B . Schrauben u n d Nägel) in jeder Kostenstelle 
technisch möglich, die E i n r i c h t u n g der notwendigen Meßgeräte b z w . das Zäh
len des Materialverbrauchs ist aber vielfach unwir tschaf t l i ch . 

D a s System der re la t iven Einzelkostenrechnung w i r d v o n R i e b e l i n G r u n d 
rechnungen der Erlöse, der Kos ten sowie der Potent ia le u n d i n A u s w e r t u n g s 
rechnungen gegliedert. In der G r u n d r e c h n u n g der Erlöse w e r d e n die Erlöse, Grundrechnung 
Erlösschmälerungen u n d Erlösberichtigungen entsprechend einer v i e l d i m e n -
sionalen Umsatzs ta t i s t ik nach den für die P l a n u n g u n d K o n t r o l l e des A b 
satzes relevanten M e r k m a l e n gegliedert. D i e G r u n d r e c h n u n g der K o s t e n 
n i m m t die geplanten b z w . realisierten K o s t e n auf, die den K a l k u l a t i o n s 
ob jekten b z w . einzelnen Zeitabschnitten eindeutig zugerechnet werden kön
nen. D i e nicht d i r e k t zurechenbaren K o s t e n werden in einer Ze i tab laufrech
n u n g aufgeführt . D i e auf Kos ten bezogene G r u n d r e c h n u n g stellt eine k o m 
binierte Kos tenar ten- , Kostenste l len- u n d Kostenträgerrechnung dar . D i e 
K o s t e n s ind nach den Bezugsgrößen der Kostenzurechnung u n d nach w e i 
teren M e r k m a l e n , welche für die betrieblichen Entscheidungstatbestände v o n 
Bedeutung s ind , i n Kostenar ten u n d Kostenkategor ien z u gl iedern. H i e r 
durch sollen sich für alle laufenden und wicht igen Entscheidungstatbestände 
der U n t e r n e h m u n g die relevanten K o s t e n aus der G r u n d r e c h n u n g ermit te ln 
lassen. A u f g a b e der G r u n d r e c h n u n g der Potent ia le ist die A b b i l d u n g der 
Bestände an personellen, sachlichen u n d finanziellen N u t z u n g s p o t e n t i a l e n 
sowie ihrer geplanten b z w . realisierten Inanspruchnahme durch die verschie
denen Leistungsträger. 

A n den Systemen der Vol lkos tenrechnung und an den Systemen der T e i l k o 
stenrechnung auf der Basis v o n variablen Kosten krit isiert Riebel vor allem die 
V e r t e i l u n g v o n echten G e m e i n k o s t e n . D u r c h sie würden die Kostenst ruktur der 
U n t e r n e h m u n g verschleiert u n d Fehlentscheidungen verursacht [vgl. S .298 f.]. 
Daher fordert Riebel für die relative E inze lkostenrechnung den völligen V e r 
zicht auf die Schlüsselung und Überwälzung echter G e m e i n k o s t e n u n d die P r o -
port ional is ierung von F i x k o s t e n . Im Gegensatz z u den Tei lkostenrechnungen 
auf der Basis von variablen Kosten werden bei Riebel auch die variablen G e 
meinkosten nicht 'verteilt . Ledig l i ch bei unechten G e m e i n k o s t e n kann eine V e r 
tei lung auf die Bezugsgrößen, denen sie direkt zurechenbar s ind , durchgeführt 
werden . Jedoch sollen unechte Gemeinkosten auch nach einer Schlüsselung stets 
gesondert v o n den direkt erfaßten Einzelkosten ausgewiesen werden. A u f der 
Leistungsseite gilt entsprechend, daß verbundene Leistungen nicht aufgeschlüs
selt werden dürfen. 

D i e jeweiligen Rechnungsziele der Kostenrechnung werden durch eine A u s 
wer tung der G r u n d r e c h n u n g erreicht. Für unterschiedliche Rechnungsziele und 
verschiedenartige Entscheidungstatbestände sind jeweils eigene Auswer tungs -

Verzieht auf 
Schlüsselung echter 
Gemeinkosten 

Auswertungs
rechnungen 
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rechnungen v o r z u n e h m e n . Z u r Lösung einer Reihe von Entscheidungsproble
men muß die Kostenrechnung durch die E i n b e z i e h u n g der betrieblichen L e i 
stungen und Erlöse z u einer Deckungsbei tragsrechnung ausgebaut werden. D i e 
Di f ferenz zwischen den einer Entsche idung zurechenbaren Leistungen und K o 
sten ergibt einen Deckungsbei t rag . Dieser kann für Zeitabschnitte, Leistungs
einheiten u n d eingesetzte Gütereinheiten ermittelt werden . D i e A r t der z u be
rücksichtigenden Leistungen und K o s t e n hängt v o n dem anstehenden Entschei 
dungstatbestand und den realisierbaren Entscheidungsalternativen ab. N a c h 
dem Identitätsprinzip ist der Deckungsbei trag jeweils aus den Erlösen und A u s 
gaben z u best immen, welche durch diese Entscheidung h i n z u k o m m e n b z w . 
wegfallen. »Bei allen diesen Entscheidungen sind stets nur die relevanten Kosten 
und Erlöse b z w . Deckungsbeiträge z u berücksichtigen, d . h . die mit der jewei l i 
gen Alternat ive verbundenen Änderungen der K o s t e n , Erlöse und Deckungs
beiträge« [Riebel (Einzelkostenrechnung) 288; vgl . auch H o r n g r e n ( A c c o u n t -
ing) 391 f f . ] . 

Für die Zwecke der P r a x i s empfiehlt R i e b e l die A u f s t e l l u n g v o n kosten- , 
Deckungs- a u f w a n d - u n d ausgabenorientierten Deckungsbudgets. E r weist darauf h i n , 

budgets ( j a ß diese Deckungsbudgets »aus theoretischer Sicht unnötig« wären. K o s t e n 
orientierte Deckungsbudgets umfassen die den Produkte inhe i ten und A u f 
trägen nicht zurechenbaren Per iodeneinzelkosten sowie einen angemessenen 
A n t e i l an den Periodengemeinkosten und ggf. an dem angestrebten P e r i o d c n -
er fo lg . D i e aufwandor ient ie r ten Deckungsbudgets s ind auf die Beur te i lung 
des Jahrescrfolges u n d die Jahresabschlußpolit ik ausgerichtet. Sie enthalten 
»die nicht den Aufträgen zugerechneten T e i l e des G e s a m t a u f w a n d s . . ., die 
durch die Auftragsbeiträge i n der P e r i o d e hereingeholt werden sollen« 
[Riebel (Deckungsbeitragsrechnung i m H a n d e l ) 449] . Besondere Bedeutung 
mißt R iebe l den ausgaben- oder finanzorientierten Deckungsbudgets bei. In 
sie werden ledigl ich die Te i le der Gesamtausgaben einbezogen, welche die den 
P r o d u k t e n zurechenbaren Ausgaben (Leistungskosten) übersteigen u n d durch 
Umsatzbeiträge erwirtschaftet werden sol len. N a c h unternehmungspol i t i 
schen Gesichtspunkten können den Unternehmungsbereichen angemessene 
Tei le am gesamten Deckungsbudget vorgegeben werden [Riebe l ( E i n z e l 
kostenrechnung-) 306 f . u n d (Deckungsbeitragsrechnung) 3 9 7 f . ] . 

2. Die Grundrechnung der Kosten als kombinierte Kostenarten-, Kostenstellen-
und Kostenträgerrechnung 

ennzeiebnung der D i e G r u n d r e c h n u n g der K o s t e n er faßt systematisch die gesamten re la t iven 
Grundrechnung E i n z e l k o s t e n (und ggf. die unechten Gemeinkosten) einer U n t e r n e h m u n g , die 

der Kosten während einer zukünftigen oder abgelaufenen Abrechnungsper iode anfallen 
[vgl. z u m folgenden Riebel (Einzelkostenrechnung) 135ff.]. D i e Gesamtkosten 
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sind einerseits in Kostenarten und nach weiteren relevanten M e r k m a l e n in K o 
stenkategorien gegliedert, andererseits werden sie als relative E inzelkosten der 
Kostenstel len und Kostenträger sowie weiterer Bezugsgrößen angegeben. E ine 
Überwälzung v o n Kosten auf Kostenstel len u n d Kostenträger erfolgt nicht. 
Somit schließt die G r u n d r e c h n u n g s o w o h l die Kostenarten- als auch die K o s t e n 
stellen- u n d Kostenträgerrechnung ein. Möglichst viele Kos ten sind in ihr direkt 
z u erfassen und dort auszuweisen, w o sie erfaßt w o r d e n s ind . Schon bei der E r 
fassung ist anzugeben, z u welcher Kostenart und Kostenkategorie die jeweiligen 
K o s t e n gehören. 

D i e in der Kostenrechnung ausgewiesenen Kostenzi f fern lassen sich in vielfäl
tiger Weise k o m b i n i e r e n . Daher bildet die G r u n d r e c h n u n g eine G r u n d l a g e für 
Auswertungsrechnungen , durch welche unterschiedliche Rechnungsziele er
reicht werden können. Riebel bezeichnet sie als Bereitschaftsrechnung. 

V o n Bedeutung für den A u f b a u der G r u n d r e c h n u n g ist die G l i e d e r u n g der 
Gesamtkosten . Sie hängt v o n der Betriebsstruktur u n d den verfolgten Rech
nungszielen ab. D i e S truktur des Unternehmungsprozesses im Beschaffungs-, 
Fert igungs- und Absatzbereich sowie in der V e r w a l t u n g hat Einfluß auf die 
G l i e d e r u n g , wei l die Kosten denjenigen Entscheidungen b z w . Bezugsgrößen 
entsprechend den vorliegenden empirischen Beziehungen zugeordnet werden 
sol len, welche sie verursacht haben. Ferner müssen z u r Erre i chung unterschied
licher Rechnungsziele verschiedenartige Kostenanteile zusammengefaßt wer
den. Deshalb richten sich die A r t und Z a h l der z u berücksichtigenden Gl iede
rungsmerkmale nach den verfolgten Rechnungszie len. D a die Betr iebskontrol le 
ein besonders wichtiges Rechnungsziel darstellt, ist in der Regel auch eine G l i e 
derung entsprechend den betrieblichen Verantwortungsbereichen notwendig . 

D i e G l i e d e r u n g der Gesamtkosten erfolgt i n der G r u n d r e c h n u n g der K o 
sten auf z w e i A r t e n . Z u m einen w i r d eine G l i e d e r u n g nach den Zurechnungs
objekten b z w . Bezugsgrößen vorgenommen. Z u m anderen werden die Kosten 
nach relevanten M e r k m a l e n in Kostenarten und Kostenkategorien unterteilt . 
Bei der Durchführung der G r u n d r e c h n u n g in einem tabellarischen Kostensam-
melbogen, der dem Betriebsabrechnungsbogen entspricht, geben die Spalten die 
G l i e d e r u n g nach Bezugsgrößen und die Zei len die G l i e d e r u n g nach Kostenarten 
und Kostenkategorien wieder [vgl. A b b i l d u n g 132]. D i e wichtigsten Bezugs
größen der U n t e r n e h m u n g bilden die E n d p r o d u k t e der U n t e r n e h m u n g als K o 
stenträger, die Kostenstel len sowie übergeordnete Kostenbereiche. Das P r o 
d u k t i o n s p r o g r a m m kann so gegliedert werden , daß sich die den Kostenträgern 
zurechenbaren Kosten nach Produkte inhei ten , Produktar ten und P r o d u k t 
gruppen differenzieren lassen. N e b e n Kostenträgern, Kostenstellen und Berei
chen können zusätzliche Bezugsgrößen berücksichtigt werden , durch die eine 
genauere K o s t e n z u r e c h n u n g erreichbar ist. Beispielsweise lassen sich Tei le der 
Fertigungskosten dem Sortenwechsel , dem A n l e r n e n von Arbeitskräften, Be-
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triebsstörungen usw. u n d Tei le der Absa tzkos ten einzelnen K u n d e n oder K u n 
dengruppen, K u n d e n b e s u c h e n , Kundenanfragen und -auftragen, Verkaufsbe
z i r k e n usw. z u o r d n e n [Riebel (Einzelkostenrechnung) 37]. 

In A b b i l d u n g 150 ist ein Beispiel für eine Bezugsgrößenhierarchie wiederge
geben, bei der die Gesamtkosten einer Per iode den Produkteinhei ten und Pro
duktgruppen sowie den in z w e i Bereiche gegliederten Kostenstellen und der ge
samten U n t e r n e h m u n g zugeordnet werden . 

D i e Rangfolge und damit die hierarchische O r d n u n g der Bezugsgrößen rich
tet sich nach den verfolgten Rechnungsz ie len . Für die Z w e c k e der Erfolgsana
lyse steht eine G l i e d e r u n g der Bezugsgrößen nach dejn Leistungsfluß im V o r 
dergrund, bei der z . B . die K o s t e n von eigenen Erzeugnissen und von Handels
waren getrennt werden. Dagegen kann für eine Umsatzanalyse eine primäre 
G l i e d e r u n g nach Absatzmärkten zweckmäßig sein. Dabei würden die Kosten 

Abb. 150: Beispiel einer Bezugsgrößenhierarchie 
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von eigenen P r o d u k t e n und Handelswaren je A b s a t z m a r k t zusammengefaßt 
[vgl. Riebel (Einzelkostenrechnung) 1*46ff.]. A u s den verschiedenen G r u p p i e 
rungsmöglichkeiten der Bezugsgrößen und dem sich hieraus ergebenden unter
schiedlichen Ausweis direkter Kosten gewinnt man unterschiedliche E i n b l i c k e 
in die Kostenstruktur der U n t e r n e h m u n g . Daher kann es zur Erre ichung mehre
rer Rechnungsziele erforderl ich sein, die Kosten nach mehreren Bezugsgrößen
hierarchien zu differenzieren. 

A l s M e r k m a l e z u r ( U n t e r - ) G l i c d e r u n g der Kostenarten nach Kos tenkate 
gorien verwendet Riebel insbesondere das V e r h a l t e n gegenüber wichtigen 
Kosteneinflußgrößen, die D i s p o n i c r b a r k c i t u n d die Erfassungsgenauigkeit 
von Kosten , ihre Zurechenbarkei t auf Abrechnungsper ioden und die B i n -

file:///osten
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dungsdauer , die A k t i v i e r u n g s p f l i c h t i g k e i t i n der externen Rechnungslegung 
sowie die Speicherbarkeit v o n N u t z u n g s p o t e n t i a l e n . 

D a s V e r h a l t e n der Kos ten gegenüber ihren Einflußgrößen w i r d durch e m 
pirische K o s t e n f u n k t i o n e n abgebildet. Für die Kostenhöhe k a n n nach den 
Erkenntnissen der betriebswirtschaftl ichen Kostentheor ie eine V i e l z a h l v o n 
Kosteneinflußgrößen best immend sein. R i e b e l schlägt entsprechend diesem 
M e r k m a l eine G l i e d e r u n g i n die Klassen der Leistungskosten, der M i s c h 
kosten u n d der Bereitschaftskosten v o r . L e i s ^ n g s k q s t e n s ind v o m tatsächlich 
realisierten Beschaffungs-, Fert igungs- u n d A b s a t z p r o g r a m m abhängig »und 
ändern sich >automatisch< m i t A r t , Menge u n d W e r t der Leistungen u n d 
>Leistungsproportionen< (Aufträge, C h a r g e n , Lose, P a r t i e n usw.) sowie den 
Bedingungen des Beschaffungs-, P r o d u k t i o n s - u n d Absatzprozesses« [Riebe l 
(Deckungsbeitrag 1145)] . Sie werden in absatz- , erzeugungs- u n d beschaf
fungsabhängige K o s t e n eingeteilt. A b s a t z - u n d beschaffungsabhängige L e i 
stungskosten lassen sich nach ihrer Abhängigkeit v o n speziellen Einf luß
größen in wertabhängige, mengenabhängige sowie v o n sonstigen F a k t o r e n 
abhängige K o s t e n untergl iedern. D i e erzeugungsabhängigen Leistungskosten 
können insbesondere in erzeugungsmengenabhängige u n d v o n sonstigen F a k 
toren abhängige (losgrößenabhängige, sortenwechsel- u n d sortenfolgeab-
hängige Kos ten sowie auf t rags indiv idue l le Sonderkosten) di f ferenziert w e r 
den [Riebe l (Einzelkostenrechnung 2 ) 157] . 

Bereitschaftskosten w e r d e n a u f g r u n d »von E r w a r t u n g e n u n d P l a n u n g e n 
der U n t e r n e h m u n g disponiert , u m die inst i tut ionel len u n d technischen V o r 
aussetzungen für die Real i s ierung des Leis tungsprogramms z u schaffen« 
[Riebel (Deckungsbeitrag) 1144] . Sofern sich bei einzelnen Kostenar ten 
deren Werteverzehrc nicht in leistungsabhängige u n d leistungsunabhängige 
getrennt erfassen lassen, werden diese in die Klasse der Mischkosten einge
ordnet. 

Auch die Bereitschaftskosten können nach mehreren M e r k m a l e n unter
gliedert werden. A l s wichtige M e r k m a l e nennt Riebe l die D i s p o n i e r b a r k e i t , 
die Zurechenbarkeit auf Abrechnungsper ioden u n d die B indungsdauer sowie 
die Speicherbarkeit v o n N u t z u n g s p o t e n t i a l e n . Potent ia le mit fester B i n -
dungsdaucr führen z u K o s t e n , die bestimmten Per ioden eindeutig zurechen
bar s ind. Sie stellen daher Bereitschaftskosten geschlossener Per ioden dar . Ist 
dagegen die D a u e r des zugrundel iegenden Güterverbrauchs u n d dami t die 
Dauer der A u s g a b e n b i n d u n g ungewiß, so spricht R iebe l v o n Bereitschafts
kosten offener P e r i o d e n . D i e einer Per iode e indeut ig zurechenbaren K o s t e n 
bi lden deren (disponible) Per iodeneinzelkosten. D i e E i n t e i l u n g i n P e r i o d e n -
ein/.el- und Periodengemeinkosten hängt v o n der Länge der gewählten A b -
rechnungsperiode ab. Je kürzer die jeweils betrachtete Per iode ist, desto 
kleiner ist der A n t e i l der Per iodcneinzelkosten an den Gesamtkosten. B e i -

Leistungs-
kosten 

Bereitschafts
kosten 
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Erfassungs
genauigkeit 

Rangfolge der 
Gliederung in 

'ostenkategorien 

spiclsweise gehören Weihnachtsgrat i f ika t ionen und Urlaubslöhne z u den 
Per iodengemeinkosten, w e n n der M o n a t die Abrechnungsper iode bi ldet . Sie 
s ind jedoch Per iodeneinzelkosten eines Jahres. A u f g r u n d dieses M e r k m a l s 
der B indungsdauer läßt sich eine H i e r a r c h i e v o n S tunden- , Tages-, M o n a t s - , 
Q u a r t a l s - u n d J a h r e s - E i n z e l - b z w . -Gemeinkos ten aufstel len. 

D i e Bereitschaftskosten offener P e r i o d e n s ind stets Periodengemeinkosten. 
Sie können nach Riebe l in a k t i v i e r u n g s - u n d nicht akt ivierungspfl icht ige Be
reitschaftskosten eingeteilt w e r d e n . Darüber hinaus schlägt er v o r , sie nach 
der Speicherbarkeit v o n N u t z u n g s p o t e n t i a l e n i n zeitelastische u n d zei tunela
stische Bereitschaftskosten z u zerlegen. Potent ia le nennt er zeitunelastisch, 
wenn die N u t z u n g keinen Einfluß auf den W e r t v e r z e h r des Potentials hat. 

Das M e r k m a l der Erfassungsgenauigkeit betrifft die unechten Gemeinkos ten . 
D e r V e r z i c h t auf ihre Erfassung als E inze lkos ten führt z u einer verminderten 
Genauigkei t der Kostenrechnung. Deshalb ist nach der Erfassungsgenauigkeit 
zwischen direkt erfaßten Einze lkosten u n d unechten Gemeinkos ten z u diffe
renzieren. 

Für die G l i e d e r u n g der Kostenar ten in Kostenkategor ien ist ebenfalls eine 
R a n g f o l g e der berücksichtigten M e r k m a l e festzulegen. A b b i l d u n g 151 gibt 
ein mögliches Gliederungsschema wieder [ v g l . Riebel {Deckungsbeitrags
rechnung i m H a n d e l ) 437 f . ] . In i h m bi ldet das V e r h a l t e n der Kos ten gegen
über wichtigen Einflußgrößen das oberste G l i e d e r u n g s m e r k m a l . A n s c h l i e 
ßend werden die Leistungs- u n d die Bereitschaftskosten weiter unterte i l t . 
A u s der R a n g f o l g e ergibt sich, welche Zwischensummen in der G r u n d r e c h 
nung der Kos ten ermittel t werden können. B e i der i m Beispiel angenom
menen Rangfo lge lassen sich Zwischensummen für die gesamten Leis tungs-

Abb. 151: Beispiel für eine Gliederung der Kostenarten in Kostenkategorien 
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kos ten , die gesamten Per iodeneinzelkosten eines Jahres u n d die Bereit 
schaftskosten geschlossener sowie offener Per ioden berechnen [ v g l . den 
Kostensammelbogen in A b b i l d u n g 152] . D i e Summe der Bereitschaftskosten 
k a n n über eine Sonderrechnung leicht best immt werden . W i r d eine andere 
R a n g f o l g e der M e r k m a l e zugrunde gelegt, so erhält m a n andere Z w i s c h e n 
s u m m e n . D i e A r t u n d die T ie fe der verwendeten G l i e d e r u n g in K o s t e n k a t e 
gor ien ist v o n den Rechnungszielen abhängig, die i n der Kostenrechnung ver
fo lg t w e r d e n . 

D i e Durchführung der G r u n d r e c h n u n g kann in K o n t e n - oder Tabe l lenform 
erfolgen. Be i A n w e n d u n g der Tabel lenform ist ein Kostensammelbogen aufzu
stel len, der dem Betriebsabrechnungsbogen entspricht. A u s der G l i e d e r u n g sei
ner Spalten ist die zugrunde gelegte Bezugsgrößenhierarchie ersichtl ich. Seine 
Z e i l e n geben die nach Kostenkategorien untergliederten Kostenarten wieder. 
A b b i l d u n g 152 zeigt ein Beispiel eines Kostensammelbogens [vgl. Riebel ( E i n 
zelkostenrechnung) 151 ff. u n d (Deckungsbeitragsrechnung i m H a n d e l ) 
453 f . ] . Dieser enthält gemäß der in A b b i l d u n g 150 dargestellten Bezugs
größenhierarchie Spal ten für die Kostenstel len, die P r o d u k t g r u p p e n u n d die 
P r o d u k t e . D i e Kostenste l len lassen sich den Bereichen 1 u n d 2 oder der 
gesamten U n t e r n e h m u n g zuordnen . D i e zeilenweise G l i e d e r u n g nach K o s t e n 
kategorien ist entsprechend dem Schema v o n A b b i l d u n g 151 vorgenommen 
w o r d e n . D a i n der Abrechnungsperiode keine beschaffungsabhängigen L e i 
stungskosten u n d keine Mischkosten anfa l l en , fehlen die entsprechenden Z e i 
len . A l s Zwischensummen können die Leistungskosten, die P e r i o d e n e i n z e l 
kosten eines Jahres u n d die Bereitschaftskosten geschlossener sowie offener 
Per ioden d i r e k t ermit te l t werden . D i e S u m m e der Bereitschaftskosten w i r d 
i n der letzten Z e i l e gesondert berechnet. 

V o n den Kosten für innerbetriebliche Leistungen werden in der relativen E i n 
zelkostenrechnung nur die Teile auf empfangende Kostenstellen verrechnet, 
welche durch diese Leistungen zusätzlich entstehen. Ferner w i r d eine Verrech
nung lediglich bei meßbaren Leistungen durchgeführt. Beispielsweise werden 
die Kosten einer Hi l fss te l le für deren Arbeitskräfte, Maschinen und Werkzeuge 
nicht umgelegt. Dagegen können z . B . Materialkosten der innerbetrieblichen 
Leistungen den empfangenden Kostenstellen belastet werden. D i e verrechneten 
Kosten innerbetrieblicher Leistungen sind bei den empfangenden Kostenstellen 
in die entsprechende Kostenkategorie e i n z u o r d n e n . In dem Beispiel von A b b i l 
d u n g 152 werden von einer Fertigungshilfsstelle Reparaturleistungen an den 
Aggregaten der Fertigungs(haupt)stellen ausgeführt. A u f die Fertigungs-
(haupt)stellen werden lediglich die direkt zurechenbaren E inze lkos ten der Re
paraturleistungen umgelegt. Diese entstehen z . B . tür Material und Aggregat
teile wie M o t o r e n , die an den Aggregaten der Fertigungsstellen zu ersetzen s ind. 
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Abb. 152: Beispiel eines Kostensammelbogens der relativen Einzelkostenrechnung 
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Jmlage unechter 
Gemeinkosten in 
Sonderrechnung 

Unechte Gemeinkos ten sollten nach Riebel in der G r u n d r e c h n u n g nicht um
gelegt werden. Sie können in Sonderrechnungen auf die Bezugsgrößen verteilt 
werden, denen sie grundsätzlich zurechenbar s ind . D i e U m l a g e sollte nach K o 
stenschlüsseln erfolgen, bei denen die A b w e i c h u n g e n gegenüber einer direkten 
Erfassung möglichst gering s ind . Riebel hält eine U m l a g e unechter G e m e i n k o 
sten nur dann für zweckmäßig, » . . . wenn einwandfreie Schlüssel, die aufgrund 
von St ichproben, technischen Berechnungen oder Korrelat ionsanalysen ge
wonnen w o r d e n s ind , z u r Verfügung stehen« [Riebel (Einzelkostenrechnung) 
156]. 

3. Auswertung der Grundrechnung für Kontroll- und Planungsprobleme 

In der relativen Einze lkostenrechnung werden mehrere Rechnungsziele mit 
H i l f e v o n Auswertungsrechnungen erfüllt. Für die unterschiedlichen Rech
nungsziele s ind die jeweils relevanten Kostenz i f fe rn aus der G r u n d r e c h n u n g z u 
sammenzustel len. D i e Struktur derartiger Auswertungsrechnungen w i r d i m 
folgenden für eine Reihe von K o n t r o l l - u n d Planungsproblemen gekennzeich
net. 

eschränkung der 
Betriebskontrolle 
uf beeinflußbare 

Kosten 

a) Kontrolle des Untemehmungsprozesses 

D i e Betr iebskontrol le umfaßt in der relativen Einze lkostenrechnung lediglich 
beeinflußbare Kos ten [Riebel (Einzelkostenrechnung) 12ff.] . Es werden jeweils 
nur die P lan- u n d Istkosten einander gegenübergestellt, welche von der betrach
teten Entscheidung b z w . v o n den Entscheidungen der kontrol l ier ten K o s t e n 
stelle abhängig s ind . Deshalb lassen sich in der Kostenträgerrechnung aus
schließlich jene Einze lkosten kontro l l i e ren , »... die unmittelbar und zusätzlich 
durch den Kostenträger verursacht werden« [Riebel (Einzelkostenrechnung) 
14]. Z u r K o n t r o l l e v o n Kostenstellen müssen die geplanten und die realisierten 
Stelleneinzelkosten verglichen werden, deren mengenmäßiger Verbrauch in die
sem Verantwortungsbereich direkt beeinflußt werden kann. D u r c h die direkte 
Zurechnung sämtlicher K o s t e n auf die z u g r u n d e gelegten Bezugsgrößen u n d 
den Verz icht auf die V e r t e i l u n g echter Gemeinkos ten ist es nicht er forder l ich , 
aus der Gesamtabweichung einer Kostenstelle einzelne Abweichungsar ten z u 
el iminieren, die nicht v o m Kostenstellenleiter z u vertreten s ind. Ferner bezieht 
sich die K o n t r o l l e der Kostenstellen nur auf die Kostenstel leneinzelkosten, de
ren Verbrauchsmengen w i r k l i c h gemessen werden . A u s diesem G r u n d können 
z . B . Abschre ibungen nicht in diese K o n t r o l l e einbezogen werden. A u c h i m 
Falle leistungsproportionaler Mengenabschre ibung hängt die H ö h e des A b 
schreibungsbetrages einer Periode in der Regel von übergeordneten Entschei 
dungen und nicht v o m Kostenstellenleiter ab. Bei unechten G e m e i n k o s t e n w i r d 
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der Güterverbrauch nicht gemessen, o b w o h l dies technisch möglich wäre. Ihre 
H ö h e je Kostenstelle richtet sich nach den verwendeten Schlüsseln. D i e tatsäch
l ichen Verbrauchsursachen können von diesen Schlüsseln abweichen. Daher ist 
nach Riebe l eine K o n t r o l l e unechter Gemeinkos ten k a u m durchführbar. 

E ine Reihe von Güterverbräuchen unterliegt zufälligen Einflüssen. B e i 
spielsweise sind der A u s f a l l von Maschinen b z w . Maschinentei len und die ent
sprechenden Reparaturkosten häufig zufallsverteilt . Derartige Kos ten lassen 
sich nach Riebel kontro l l i e ren , wenn die Z a h l der zugrunde liegenden V e r 
brauchsvorgänge so groß ist, daß sich die Zufallseinflüsse ausgleichen. D a n n 
können entsprechend dem Gesetz der großen Z a h l zufällige Schwankungen 
durch die A n w e n d u n g statistischer M e t h o d e n ausgeschaltet werden. 

Für die Beurte i lung der realisierten Kostenhöhen u n d der Kostenabweichun
gen müssen diese auf geeignete Größen bezogen werden. »Zwischen Kostenart 
u n d Bezugsgröße muß . . . entweder eine kausale oder finale Bez iehung oder 
zumindest ein sachlogisch sinnvolles Entsprechungsverhältnis (bestehen)« [Rie
bel (Einzelkostenrechnung) 16]. M a n kann die Kostenhöhen b z w . die A b w e i 
chungen insbesondere zu den Ausprägungen der Haupte;nflußgrößen in Bezie
hung setzen. Es kann z . B . s innvol l sein, Leistungskosten einer Kostenstelle auf 
einzelne Arbei tsze i ten , die Za hl der (verschiedenen) Autträge, der K o n s t r u k 
t ionszeichnungen, der Buchungen , der Kundenbesuche und dergleichen z u be
ziehen. H i e r d u r c h erhält man K e n n z a h l e n , mit denen sich die Wirtschaft l ichkei t 
beurteilen läßt. D i e Bereitschaftskosten wie Abschre ibungen oder Personalko
sten sollten nach Riebel periodenweise kontrol l ier t werden. Bei ihnen kann die 
zeitliche Inanspruchnahme beobachtet werden. D u r c h die W a h l geeigneter 
xMaisgrößen für die Beschäftigung der Kostenstellen erhält man Aufschluß über 
ihre Kapazitätsausnutzung. 

D a eine Reihe von Kosteneinflußgrößen zeitabhängigen Schwankungen u n 
terworfen ist, k o m m t der Dauer der K o n t r o l l p e r i o d e eine wichtige Bedeutung 
z u . Diese Schwankungen lassen sich nur bei entsprechend kurzen K o n t r o l l p e -
noden erfassen. Des weiteren fallen /.. B . L o h n z a h l u n g e n und Gehal t szahlun
gen häufig für verschieden lange Tei lper ioden an. Daher kann es auch zweckmä
ßig sein, für einzelne Kostenarten verschieden lange K o n t r o l l p e n o d e n zu wäh
len. 

Z u r Kontro l l e und Analyse des Betriebsergebnisses müssen die Auswertungs
rechnungen als Deckungsbeitragsrechnungen autgebaut sein. N e b e n den relati
ven Einzelkosten sind die in einer Periode erzielten Erlöse zu berücksichtigen. 
Die Differenz zwischen Erlösen und relativen Einzelkosten ergibt Deckungs
beiträge, welche über den Beitrag der jeweils betrachteten Bezugsgröße Kosten
träger, Kostenstelle, Bereich u . a. zur D e c k u n g ihrer Gemeinkosten und z u m 
Penodengewinn informieren [vgl. Riebel (Einzelkostenrechnung) 46tt. und 
173 ff . ] . 
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Riebel forciert für die laufende Betriebserfolgsrechnung der abgesetzten Pro
dukte , daß ledigl ich realisierte Deckungsbeiträge ausgewiesen u n d die Bestände 
an H a l b - u n d F e r t i g p r o d u k t e n nur m i t ( k u r z f r i s t i g var iab len) Leistungs
kosten bewertet w e r d e n . E i n e E r f o l g s a n a l y s e läßt sich durch die E r m i t t l u n g 
verschiedener Deckungsbeiträge v o r n e h m e n . D e r A u f b a u der Er fo lgsanalyse 
entspricht weitgehend der Betriebsergebnisrechnung bei mehrfach gestufter 
Deckungsbeitragsrechnung auf der Basis v a r i a b l e r K o s t e n [ v g l . S. 3 4 2 f f . ] . 
W e n n entsprechend dem Kostensammelbogen i n A b b i l d u n g 152 die P r o d u k t 
einheiten, die P r o d u k t g r u p p e n sowie die Kostenste l len der Bereiche u n d die 
Gesamtunternehmung als Bezugsgrößen der K o s t e n z u r e c h n u n g angesehen 
werden , lassen sich Deckungsbeiträge der P r o d u k t e , der P r o d u k t g r u p p e n u n d 
der Bereiche ermit te ln . I n A b b i l d u n g 153 w e r d e n die Deckungsbeiträge über 
die ( k u r z f r i s t i g var iablen) Leistungskosten errechnet. A u s diesen Deckungs
beiträgen w i r d ersichtlich, i n welchem U m f a n g e die Bereitschaftskosten u n d 
der G e w i n n durch die verschiedenen P r o d u k t e , P r o d u k t g r u p p e n u n d Bereiche 
z u erwirtschaften s ind . D i e Deckungsbeiträge s ind insbesondere i m H i n b l i c k 
auf das G e w i n n z i e l u n d dessen k u r z f r i s t i g e r Beeinf lußbarkeit re levant . B e i 
einem Vergle ich dieser Deckungsbeiträge m i t der Betriebsergebnisrechnung 
auf der Basis var iab ler K o s t e n [vgl. A b b i l d u n g 123 auf S. 343] w i r d deut
l ich, daß der Begriff der v a r i a b l e n E i n z e l k o s t e n bei R iebe l enger gefaßt ist, 
d a als M a ß der Beschäftigung ledigl ich A r t , M e n g e u n d W e r t der P r o d u k t e 
verwendet w e r d e n . Des weiteren w e r d e n die K o s t e n der Betr iebsarbei t u n d 
alle Abschreibungen in der re la t iven Einze lkostenrechnung nicht den P r o d u k 
ten zugerechnet. D a h e r s ind die Deckungsbeiträge über d ie k u r z f r i s t i g 

Abb. 153: Beispiel einer mehrfach gestuften Erfolgsrechnung mit Deckungsbeiträgen 
über die kurzfristig variablen Einzelkosten 

Bereich« 1 2 

Produktgruppen A B C 

Produkte I 11 III IV V 

Nettoerlöse der Produkte 14 9 6 0 , - 5 7 6 0 , - 13 8 0 0 , - 12 8 4 0 , - 9 8 0 0 , -

- ku rz f r i s t i g variable Produkteinzelkosten 8 8 2 2 , - 1 6 4 2 , - 7 8 7 5 , - 5 9 1 2 , - 3 1 5 6 , -

6 1 3 6 , - 4 1 1 8 , - 5 9 2 5 , - 6 9 2 8 , - 6 6 4 4 , -

• ku r z f r i s t i g variable Gruppeneinzelkosten 1 5 0 , - 1 0 0 , - 2 5 0 , -

10 1 0 6 , . 5 8 2 5 , - 13 3 2 2 , -

- ku r z f r i s t i g variable Bereichseinzelkosten 1 5 0 , - 2 0 0 , -

15 7 8 1 , - 13 1 2 2 , -

- Bereitschaftskosten der Unternehmung 16 6 3 0 , -

Periodenergebnis 12 2 7 3 , -
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v a r i a b l e n K o s t e n in der re lat iven Einze lkostenrechnung höher als in der 
Deckungsbeitragsrechnung auf der Basis v o n v a r i a b l e n K o s t e n . 

D i e Bedeutung der ermittelten Deckungsbeiträge kann durch die B i l d u n g ge
eigneter K e n n z a h l e n näher gekennzeichnet werden. Aussagefähige Verhältnis
zahlen können z . B . die Deckungsbeiträge je Produkte inhe i t , je Umsatze inhei t 
sowie je E i n h e i t eines Einsatzgutes darstellen. Besonderen Informationsgehalt 
besitzen die auf Engpaßgüter bezogenen Deckungsbeiträge. Diese »spezifi
schen« b z w . »engpaßbezogenen« [R iebe l (Einzelkostenrechnung 2 ) 388] D e k -
kungsbeiträge geben den Betrag an, welcher durch den V e r b r a u c h einer E i n 
heit des k n a p p e n Einsatzgutes für die E r z e u g u n g eines P r o d u k t e s geleistet 
w i r d [ v g l . A b b i l d u n g 155] . 

D i e E n t w i c k l u n g des Betriebsergebnisses während einer Abrechnungsper iode 
läßt sich ver fo lgen, indem man die bis zu jedem Z e i t p u n k t erwirtschafteten D e k -
kungsbeiträge k u m u l i e r t und dem geplanten Deckungsbedarf der Periode ge
genüberstellt [vgl . Riebel (Einzelkostenrechnung) 54ff. und 177ff.] . D e r D e k -
kungsbedarf setzt sich aus dem direkten Deckungsbedarf , der den geplanten 
E inze lkos ten der Periode entspricht, sowie einem Deckungsbudget für anteilige 
G e m e i n k o s t e n u n d einem S o l l - G e w i n n b e t r a g z u s a m m e n . Diese kumulat ive E r 
gebnisrechnung kann für jede Bezugsgröße durchgeführt werden . D a b e i s ind 
jeweils nur die E i n z e l k o s t e n , das Deckungsbudget u n d die Deckungsbeiträge 
dieser Bezugsgröße z u berücksichtigen. 

I n A b b i l d u n g 154 s ind der Deckungsbedarf u n d die k u m u l i e r t e n D e k -
kungsbeiträge für den Bereich 1 aus dem Kostensammelbogen v o n A b b i l 
d u n g 152 aufgezeichnet . Es w i r d hierbei d a v o n ausgegangen, daß der K o 
stensammelbogen die geplanten K o s t e n der Abrechnungsper iode enthält . 
D e r direkte D e c k u n g s b e d a r f des Bereichs 1 ist gleich der Summe al ler E i n 
zelkosten der Kostenstel len F n , FlL>, V 1 3 und V 1 4 in der H ö h e v o n 
D M 8205,—. E r läßt sich in ( k u r z f r i s t i g var iable) Leistungskosten 
( D M 150,—), k u r z f r i s t i g nicht var iab le Per iodeneinze lkosten ( D M 6380,—) 
sowie Deckungsraten für Periodengemeinkosten ( D M 1675,—) aufte i len . 
D e m Bereich 1 ist ein Deckungsbudget v o n D M 5 0 0 , — für anteil ige G e m e i n 
kosten ( d . h . E i n z e l k o s t e n der U n t e r n e h m u n g ) u n d v o n D M 7 7 2 1 , — für 
einen S o l l - G e w i n n b e i t r a g vorgegeben. Dieser Deckungsbedarf w i r d während 
des A b l a u f s der Rechnungsperiode mit den realisierten Deckungsbeiträgen 
verglichen. M a n erhält diese Deckungsbeiträge, indem m a n v o n den erz ie l 
ten Erlösen die k u r z f r i s t i g v a r i a b l e n E i n z e l k o s t e n der P r o d u k t e i n h e i t e n u n d 
der P r o d u k t g r u p p e n subtrahiert . 

D i e kumul ier ten Deckungsbeiträge zeigen an, inwiewei t der geplante D e k -
kungsbedart b z w . einzelne seiner Tei le schon gedeckt s ind. Dieser Betrachtung 
liegt die V o r s t e l l u n g zugrunde , daß die geplanten Kostentei le nacheinander und 
der G e w i n n erst am Periodenende erwirtschaftet werden. Entsprechend dem 
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dargestellten Beispiel läßt sich die E n t w i c k l u n g des Betriebsergebnisses während 
einer Periode auch für P r o d u k t e , P r o d u k t g r u p p e n , Absatzgebiete usw. verfol
gen. Ferner kann bei Vor l i egen eines Engpasses der Beitrag verschiedener Pro
dukte b z w . P r o d u k t g r u p p e n z u m Betriebsergebnis durch eine Gegenüberstel
lung von Deckungsbedarf und kumul ier ten spezifischen Deckungsbeiträgen 
analysiert werden. D i e P r o d u k t e oder P r o d u k t g r u p p e n werden dabei nach der 
H ö h e ihres spezifischen Deckungsbeitrages geordnet. D a n n w i r d erkennbar, 
welche Teile der Gesamtkosten und des G e w i n n s bei Absa tz des geplanten P r o 
gramms gedeckt werden und durch welche P r o d u k t e eine Kostendeckung b z w . 
Gewinnste igerung erzielbar ist [vgl. Riebel (Einzelkostenrechnung) 54, 180f.]. 

Abb. 154 Beispiel für die Gegenüberstellung von Deckungsbedarf und kumulierten 
Deckungsbeiträgen 

16 426 

DM 

8 705 
8205 

6 530 

S o l l - G e w i n n b e i t r a g 
des B e r e i c h s 1 

D e c k u n g s l a s t für G e m e i n k o s t e n ' 
des B e r e i c h s 1 ' 

D e c k u n g s r a t e n für 
B e r e i t s c h a f t s k o s t e n 
o f fener P e r i o d e n 
des B e r e i c h s 1 

L e i s t u n g s u n a b h a n g i g e 
P e r i o d e n - E i n z e l k o s t e n 
d e s B e r e i c h s 1 

S y m b o l e 
Gep lan te r 
D e c k u n g s b e d a i i 
Rea l i s ie r te 
D e c k u n g s b e i t r ä g e 

L e i s t u n g s k o s t e n des B e r e i c h s 1 

J F M A M J J A S O N D 
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h) Lösung von Planungs- und Steuerungsproblemen 

Für die Lösung betrieblicher Planungs- und Steuerungsprobleme sind aus der 
G r u n d r e c h n u n g jeweils die Teile der Gesamtkosten und der Erlöse z u berück
s icht igen, die bei den Alternat iven der anstehenden Entscheidung variieren. D i e 
V e r w e n d b a r k e i t des Systems der relativen E inze lkos ten- und Deckungsbe i 
tragsrechnung w i r d von Riebel für eine Reihe betrieblicher Planungs- und Steue
rungsprobleme dargestellt. Das Schwergewicht liegt auf kurzfr is t igen Entschei
d u n g s p r o b l e m e n . Jedoch gibt er auch H i n w e i s e auf die V e r w e n d u n g bei langfri 
stigen Entscheidungen wie Investitionen und betont, daß sie » . . . für alle Ent 
scheidungen über A u f b a u , Anpassung und A b b a u der statischen und d y n a m i 
schen Betriebsbereitschatt besonders gut geeignet (ist)« [Riebel (E inze lkos ten
rechnung) 277]. 

K u r z f r i s t i g e Entscheidungen liegen nach Riebel v o r , wenn die gegebene K a 
pazität und Betriebsbereitschaft nicht beeinflußt werden. A l s Entscheidungs
grundlagen werden aus den relevanten Erlösen und Kosten der betrachteten 
Entscheidungsprobleme Deckungsbeiträge ermittelt . Diese geben an, wie sich 
das verfolgte Z i e l ( i . d . R. der Periodenerfolg) bei Durchführung der jeweiligen 
Al ternat ive verändert. Riebel geht in seinen Beispielen von bekannten und k o n 
stanten Erlösen je Produkte inhei t aus und berücksichtigt nur lineare Kosten-
t u n k t i o n e n . N e b e n der Frist igkeit sind für die Bestandteile der Deckungsbeiträ
ge, die als G r u n d l a g e der Entscheidungen herangezogen werden sol len, die Z i e l 
vorste l lung und die Entscheidungssituation maßgebend. Bei V e r f o l g u n g des 
G e w i n n z i e l s bi lden die kurzfr i s t ig variablen Einze lkosten geeignete Entschei-
dungsgrundlagen . Das wichtigste M e r k m a l der Entscheidungssituation be
steht d a r i n , ob eine oder mehrere Beschränkungen den R a u m realisierbarer 
H a n d l u n g e n begrenzen. W e n n ledigl ich ein Engpaß die herstellbaren P r o 
duktmengen begrenzt, ist eine Entscheidung a u f g r u n d spezifischer Deckungs
beiträge möglich. 

Im Fertigungsbereich haben P r o g r a m m - und Verfahrensentscheidungen häu
fig kurzfr is t igen Charakter . D i e P r o g r a m m p o l i t i k umfaßt Entscheidungen über 
die herzustellenden Produktarten und P r o d u k t m e n g e n . H i e r z u können auch 
Entscheidungen über die Weiterverarbeitung oder den Absatz von Z w i s c h e n 
produkten gerechnet werden. Sofern in der Fert igung keine Engpässe bestehen, 
ist die Entscheidung über die I ertigungsmengen an den Deckungsbeiträgen je 
Leistungseinheit auszurichten. Z u r E r m i t t l u n g dieses Stückdeckungsbeitrags 
sind von den erzielbaren Preisen der P r o d u k t e die Erlösminderungen und die 
absatz- sowie erzeugnisabhängigen Leistungskosten je P r o d u k t e i n h e i t z u 
subtrahieren [ v g l . A b b i l d u n g 155] . 

A u s den Stückdeckungsbeiträgen ergibt sich eine Rangfolge der Produkte . 
D e r Periodenerfolg w i r d am größten, wenn die Erzeugungs- und Absatzmengen 
der P r o d u k t e mit den höchsten Stückdeckungsbeiträgen maximiert werden. D i e 
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Stückdeckungsbeiträge b i lden auch das A u s w a h l k r i t e r i u m , wenn die absetzba
ren M e n g e n begrenzt s i n d . E ine H e r s t e l l u n g von absetzbaren Produkten erhöht 
den Per iodener fo lg , solange die Stückdeckungsbeiträge posit iv s ind . 

W i r d ein T e i l der P r o d u k t e i n z e l k o s t e n nicht direkt erfaßt, lassen sich zwei 
verschiedene Stückdeckungsbeiträge bes t immen. O h n e Berücksichtigung der 
unechten G e m e i n k o s t e n erhält man einen genauen, aber unvollständigen D e k -
kungsbeitrag. N a c h Schlüsselung der unechten Gemeinkosten ergibt sich ein 
ungenauer, aber vollständiger Deckungsbei t rag . 

Fal len in der U n t e r n e h m u n g K o s t e n an, die lediglich der Produktar t oder der 
P r o d u k t g r u p p e zurechenbar s i n d , so ist bei der Entscheidung über die herzu
stellenden P r o d u k t a r t e n v o n den Deckungsbeiträgen über die kurzf r i s t ig varia
blen Produktar ten- b z w . Produktgruppene inze lkos ten auszugehen. W e n n die 
Produktionskapazität nicht begrenzt ist, erhöht eine Flerstel lung der P r o d u k t 
arten b z w . P r o d u k t g r u p p e n mit posi t ivem Deckungsbei trag den Periodener
fo lg . D a die E i n z e l k o s t e n der P r o d u k t a r t b z w . der P r o d u k t g r u p p e nicht auf die 
Produktmenge verteilt werden sol len , müssen z u r Bes t immung dieser D e k -
kungsbeiträge die geplanten b z w . die absetzbaren Mengen je Produktar t b z w . 
P r o d u k t g r u p p e n bekannt sein. 

In der Real i tä t s ind meist nicht nur die absetzbaren P r o d u k t m e n g e n be
schränkt . A u c h die Produkt ionskapazi tä t der U n t e r n e h m u n g begrenzt das 
P r o d u k t i o n s - und A b s a t z p r o g r a m m . Besteht ledig l i ch ein P r o d u k t i o n s e n g 
paß, so b i lden die spezif ischen Deckungsbeiträge die Entsche idungsgrund
lage. Für das betrachtete Beispiel w i r d im folgenden angenommen, daß in 
jedem der beiden Bereiche l e d i g l i c h ein E n g p a ß vorl iege. D i e K a p a z i t ä t der 
Fertigungsstelle F n i m Bereich 1 sei auf 20 000 M i n u t e n und die K a p a z i t ä t 
der Fertigungsstelle F ^ i m Bereich 2 auf 30 000 M i n u t e n begrenzt. D i v i 
diert m a n die Stückdeckungsbeiträge der fünf P r o d u k t e durch ihre P r o d u k 
t ionskoef f iz ienten , d a n n erhält m a n die spezif ischen Deckungsbeiträge A 
b z w . B [ v g l . A b b i l d u n g 155] . Innerha lb eines jeden Bereiches lassen sich 
die P r o d u k t e nach ihnen o r d n e n . U m den Per iodener fo lg zu m a x i m i e r e n , 
ist in jedem Bereich v o n den P r o d u k t e n mi t den höchsten spezif ischen D e k -
kungsbeiträgen die höchstmögliche Menge herzustel len, bis die K a p a z i t ä t 
v o l l genutzt ist. 

D e r Engpaß kann auch durch ein einzelnes Aggregat innerhalb einer Stelle, die 
Zahl verfügbarer Arbeitskräfte, begrenzt verfügbare Werkstoffe und derglei 
chen gebildet werden. W e n n z . B . in alle fünf P r o d u k t e ein Werks to f f eingeht, 
der nur in beschränkter Menge beschafft werden k a n n , lassen sich aus den 
Stückdeckungsbeiträgen und den P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n des W e r k s t o f f e i n 
satzes die spezifischen Deckungsbeiträge C best immen [vgl. A b b i l d u n g 156]. 
N a c h diesen ergibt sich eine andere Reihenfolge der P r o d u k t e . Jede Ver lagerung 
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Abb. 155: Bestimmung der Stückdeckungsbeiträge und der spezifischen Deckungsbei
träge 

Produkte Produkt 1 Produkt II Produkt III Produkt IV Produkt V 

B r u t t o p r e i s DH/St 42,50 2 0 , 0 0 37,50 3 0 , 0 0 2 5 , 0 0 

- E r l ö s s c h i ä l e r u n g e n 
(Rabatte und S k o n t i ) OM/St. 8,50 4 , 0 0 7 ,50 6 , 0 0 5,00 

N e t t o p r e i s DM/St. 34,00 16,00 30,00 2 4 , 0 0 2 0 , 0 0 

• a b s a t z a b h ä n g i g e 
Kosten DH/St. 1,70 0 , 8 0 1 ,50 1 ,20 1 ,00 

R e d u z i e r t e r . 
N e t t o p r e i s DM/St. 32,30 15,20 28,50 2 2 , 8 0 19,00 

- erzeugungsabhängige 
Kosten DM/St. 18,35 3,76 15,62 9 , 8 5 5,44 

S t ü c k d e c k u n g s b e i t r a g DM/St. 13,95 11,44 12,88 12,95 13,56 

K a p a z i t ä t von F e r t i g u n g s -
s t e l l e Mi n. 20 000 

P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
f ü r F e r t i g u n g s s t e l l e F ^ M i n . / S t . 18 12 16 

K a p a z i t ä t von F e r t i g u n g s 
s t e l l e F 2 1 M i n . 30 Ü00 

P r o d u k t i o n s k o e f f i z i e n t e n 
f ü r F e r t i g u n g s s t e l l e F ^ M i n . / S t . 25 30 

Spezi f i s c h e Deckungs-
b e i t r ä g e A je F e r t i gungs-
minute von F ^ DM/Min. 0,78 0 , 9 5 0,81 

S p e z i f i s c h e Deckunqs-
b e i t r ä g e B je F e r t i g u n g s -
• i n u t e von F DM/Min. 0 , 5 2 U,45 

Rang der Produkte je B e r e i c h 
nach s p e z i f i s c h e n Deckungs
b e i t r a g e n A bzw. B 3 1 2 1 2 

Verfügbare Werkstoffwenge kg 6 000 

Werkstoffe i n s a t z k g / S t . 0 , 8 0 3,60 2 , 2 5 1,20 

S p e z i f i s c h e Deckungs
b e i t r ä g e C je kg 
W e r k s t o f f e i n s a t z OM/kg 3,28 14,30 3 ; 58 5,76 11,30 

Rang der Produkte nach 
s p e z i f i s c h e n Deckungs
b e i t r ä g e n C 5 1 3 2 
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des Engpasses führt z u anderen spezif ischen Deckungsbeiträgen und mögli
cherweise zu einer anderen Rangfolge der P r o d u k t e . 

Sofern mehrere Engpässe gleichzeitig w i r k s a m s ind, lassen sich die Programm
entscheidungen nicht mehr anhand der spezifischen Deckungsbeiträge treffen. 
N e b e n Probierverfahren auf der Basis spezifischer Deckungsbeiträge k o m m e n 
vor allem die Verfahren der linearen u n d nichtl inearen Planungsrechnung zur 
A n w e n d u n g . M i t ihnen kann das optimale P r o d u k t i o n s - und A b s a t z p r o g r a m m 
bei einer großen Z a h l von P r o d u k t e n und Beschränkungen in den verschiedenen 
Bereichen der U n t e r n e h m u n g best immt werden . Soweit die Betriebsbereitschaft 
nicht variiert w i r d , gehen in die Z i e l f u n k t i o n derartiger Entscheidungsmodel le 
die Stückdeckungsbeiträge als Gewichtungs faktoren der Produkte inhei ten ein. 
Somit bildet die relative E i n z e l k o s t e n - und Deckungsbeitragsrechnung bei die
sen Entscheidungssituationen ebenfalls eine G r u n d l a g e der Entscheidungsf in
dung. 

D i e kurzfr is t ige Verfahrensplanung gehört z u den laufenden A u f g a b e n der 
Fert igungsvorberei tung. W e n n die quantitative und qualitative Kapazität sowie 
die Auftragsgrößen gegeben s i n d , muß insbesondere entschieden w e r d e n , mit 
welchen technischen Verfahren die P r o d u k t e erzeugt werden. Hieraus ergibt 
s ich, welche Werkstof fe , V o r f o r m e n und Energiearten eingesetzt werden müs
sen. Ferner ist die Ver te i lung der Aufträge auf die verschiedenen P r o d u k t i o n s 
mittel und Arbeitskräfte festzulegen. A l s Sonderfal l der Verfahrenswahl ist die 
Entscheidung zwischen F r e m d b e z u g , Lohnarbe i t oder Eigenfert igung anzuse
hen. 

Bei den Problemen der Verfahrensplanung ist die Begrenzung des Entschei 
dungsspielraumes für die A r t der Entscheidungsf indung wesentl ich. Im F a l l der 
Unterbeschäftigung, bei der keine Engpässe vorl iegen, läßt sich das gewinngün
stigste Verfahren durch einen Vergle ich derjenigen Kosten best immen, die bei 
den alternativ möglichen Verfahren zusätzlich entstehen b z w . wegfallen. D a b e i 
kann es sich vor allem um die unmittelbar von den Fertigungsmengen abhängi
gen Kosten für Werkstof fe , Energie u n d schnell abgenutzte Werkzeuge , u m K o 
sten für Sonderwerkzeuge, F o r m e n und V o r r i c h t u n g e n sowie um Kos ten für die 
Umrüstung, das E inr ichten und A n l a u f e n der Maschinen handeln. A u s der G e 
genüberstellung dieser Kosten der Verfahrensalternativen kann die kosten- u n d 
damit gewinnopt imale Lösung ermittelt werden. D e r F r e m d b e z u g von materiel 
len Einsatzgütern und die Vergabe von Lohnarbe i t sind günstiger als die E i g e n 
fert igung, wenn ihre Preise unter den zusätzlichen Kosten der Eigenfer t igung 
liegen. D u r c h die G l i e d e r u n g der K o s t e n in der G r u n d r e c h n u n g nach ihrer 
B indungsdauer können bei Verfahrensentscheidungen auch Liquiditätsge
sichtspunkte berücksichtigt w e r d e n . 
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Bei Uberbeschäftigung werden die Fertigungsmöglichkeiten durch einen oder 
mehrere Engpässe begrenzt. Deshalb können meist nicht die gesamten absetzba
ren Produktmengen hergestellt werden. M i t der Entscheidung über das P r o d u k 
tionsverfahren ist zugleich die Entscheidung über das P r o d u k t i o n s p r o g r a m m z u 
treffen. Für die Lösung dieser Entscheidungsprobleme reicht ein Kostenver
gleich nicht aus. V i e l m e h r ist z u best immen, welche K o m b i n a t i o n von V e r f a h 
ren und P r o g r a m m den höchsten Deckungsbeitrag erzielt . Besteht lediglich ein 
Engpaß, kann eine schrittweise Problemlösung durchgeführt werden. Dagegen 
ist bei Vor l i egen mehrerer Engpässe eine simultane Entscheidungsf indung mit 
Verfahren der mathematischen Planungsrechnung oder der S imulat ion not
wendig . 

D i e Pre iskalkulat ion befindet sich in einem D i l e m m a . Einerseits müssen 
Preise gefordert werden, durch welche die Gesamtkosten der U n t e r n e h m u n g 
und der G e w i n n gedeckt werden. Andererseits lassen sich fixe und variable echte 
Gemeinkosten den Produkteinhei ten nicht objektiv zurechnen [Riebel ( E i n z e l 
kostenrechnung) 221 f f . ] . Das interne Rechnungswesen soll für Preisentschei
dungen Informationen über die zusätzlichen Kosten der anzubietenden P r o d u k 
te, die bei ihrer Hers te l lung und ihrem Vertr ieb wegfallenden Leistungskosten 
alternativer Produkte und abbaufähigen Bereitschaftskosten sowie den D e k -
kungsbedarf für die verbleibenden Kosten l iefern. Daneben soll die A b s a t z p l a 
nung Informationen über die am M a r k t erzielbaren Erlöse und die entgehenden 
Erlöse zur Verfügung stellen, die bei anderweitiger N u t z u n g der technischen, 
personellen und f inanziel len Kapazität der U n t e r n e h m u n g erzielt werden könn
ten. 

Aus der G r u n d r e c h n u n g läßt sich ermitteln, welche Kosten durch die geplan
ten Produkte zusätzlich entstehen. Des weiteren kann wegen der Z u r e c h n u n g 
auf Bezugsgrößen und der G l i e d e r u n g in Kostenkategorien in Sonderrechnun
gen bestimmt werden, welche Kosten kurzf r i s t ig und längerfristig wegfallen, 
wenn einzelne der geplanten Produkte nicht erzeugt und abgesetzt werden. D i e 
Gemeinkosten der P r o d u k t e , die sich aus Einzelkosten der Produktar ten , P r o 
duktgruppen, der Bereiche und der U n t e r n e h m u n g zusammensetzen können, 
und der geplante G e w i n n ergeben den gesamten Deckungsbedarf . Dieser läßt 
sich nach Kostenkategorien, nach der Zurechenbarkeit auf die Bezugsgrößen 
und nach preispolit ischen Verantwortungs- und Entscheidungsbereichen zerle
gen. Soweit der Deckungsbedarf den P r o d u k t g r u p p e n , Verkaufsabte i lungen , 
Tei lmärktcn b z w . sonstigen Entscheidungsbereichen nicht d i r e k t zurechenbar 
ist, sollte er nicht nach schematischen Schlüsseln verte i l t w e r d e n . Seine V e r 
tei lung auf V e r a n t w o r t u n g s - oder Entscheidungsbereiche sollte v ie lmehr nach 
unternehmungspolit ischen u n d besonders absatzpolit ischen Gesichtspunkten 
erfolgen [Riebel (Einzelkostenrechnung) 264]. Maßgebliche Ver te i lungs
p r i n z i p i e n s ind insbesondere die D r i n g l i c h k e i t der D e c k u n g einzelner 
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Kostenkategorien, der D e c k u n g des Finanzbedarfs und die Tragfähigkeit der 
P r o d u k t e . D u r c h die T r e n n u n g zwischen E inze lkos ten der P r o d u k t e und einem 
vorzugebenden A n t e i l je P r o d u k t am Deckungsbedarf w i r d eine bewegliche 
Preispol i t ik erreicht. D i e Entscheidung über die Ver te i lung des Deckungsbe
darfs und die H ö h e des Angebotspreises hängt dann auch von Marktgegebenhei
ten ab. W i r d verschiedenen Vertriebsabtei lungen jeweils ein A n t e i l am gesamten 
Deckungsbedarf vorgegeben, so kann jede A b t e i l u n g über die V e r t e i l u n g ihres 
Deckungsbudgets auf ihre P r o d u k t e und K u n d e n selbst entscheiden. Ferner 
kann jede Vertr iebsabtei lung durch die kumulier te Erfassung der bisher reali
sierten Deckungsbeiträge in einer periodischen Ubers icht entsprechend A b b i l 
d u n g 154 feststellen, i n w i e w e i t das vorgegebene Deckungsbudget schon er
wirtschaftet ist. Diese V e r t e i l u n g v o n Gemeinkos ten hat aber nach Riebel 
nur praktische Bedeutung u n d wäre »theoretisch« nicht n o t w e n d i g . 

In der Pre ispol i t ik treten verschiedenartige Entscheidungsprobleme auf. D ie 
Höhe der zusätzlich entstehenden und wegfallenden b z w . abbauiähigen Kosten 
eines Produkts oder Auftrags hängt von der A r t des Entscheidungsproblems 
und der Entscheidungssituation ab. W e n n z . B . der Angebotspreis für einen z u 
sätzlichen einmaligen A u f t r a g bei Unterbeschäftigung festzulegen ist, b i lden die 
direkt zurechenbaren Kosten dieses Auftrags die Preisuntergrenze. E ine A n 
nahme des Auftrags erhöht den Per iodenerfo lg , sofern der erzielbare Preis über 
dieser Preisuntergrenze liegt. H a n d e l t es sich um einen langfristigen Lieferver
trag, so ist z u prüfen, ob die Unterbeschäftigung während dessen Gel tungsdauer 
anhalten w i r d . Steigt die Nachfrage an, muß man untersuchen, i n w i e w e i t durch 
eine Here innahme anderer Aufträge ein höherer Deckungsbei t rag erzielt wer
den könnte. Darüber hinaus ist bei längerfristigen Aufträgen z u berücksichtigen, 
welche Bereitschaftskosten durch die Ausführung der Aufträge nicht abgebaut 
werden. Bei vol l ausgelasteten Kapazitäten ergibt sich die Preisuntergrenze aus 
den direkt zurechenbaren Kosten und den spezifischen Deckungsbeiträgen, 
welche durch die Here innahme des betreffenden Auftrags verdrängt werden . 

D i e Entscheidung über den Angebotspreis neuer Produkte setzt eine genaue 
Analyse der Marktverhältnisse und der betrieblichen Alternat iven bei der H e r 
stellung und dem Vertr ieb dieser P r o d u k t e voraus. Riebel zeigt an einem Bei 
spiel , welche Deckungsbeiträge zu ermitteln s ind , wenn nach dem P>gebnis ei
ner Marktuntersuchung mehrere Preisalternativen zur A u s w a h l stehen [Riebel 
(Einzelkostenrechnung) 237ff . ] . D i e während einer Periode absetzbaren M e n 
gen sind bei diesen Alternat iven verschieden h o c h . Daher b i l d e n die mit der 
Stückzahl mul t ip l iz ier ten Stückbeiträge das A u s w a h l k r i t e r i u m . D a v o n s ind die 
verdrängten Deckungsbeiträge abzusetzen, wenn die Produktionskapazität be
schränkt ist. D a n n erhält man den zusätzlichen Periodenbeitrag, der bei den be
trachteten Preisalternativen durch das neue P r o d u k t erzielt w i r d . D i e H e r s t e l 
lung und der Vertr ieb des neuen Produkts können Investitionen für zusätzliche 
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V o r r i c h t u n g e n u s w . sowie für die Markterschließung verursachen, durch w e l 
che sich die Produktionskapazität nicht ändert. A l s weitere Entscheidungsalter
nativen können der Fremdbezug von Z w i s c h e n p r o d u k t e n u n d die Erwei terung 
der Kapazität berücksichtigt werden, durch die eine Verdrängung anderer P r o 
dukte vermieden w i r d . Für die verschiedenen Investitionsausgaben führt Riebel 
eine A m o r t i s a t i o n s r e c h n u n g d u r c h . Das Verhältnis zwischen den einmaligen 
Investit ionsausgaben und dem jeweiligen zusätzlichen Periodenbeitrag jeder 
Preisakernat ive gibt an, in welchem Zei t raum die zusätzlichen Investitionsaus
gaben d u r c h das neue P r o d u k t gedeckt werden. Erst nach diesem Zei t raum lei
stet es einen Bei trag zu den mit anderen P r o d u k t e n gemeinsamen Kosten und 
z u m G e w i n n . Diese Amort isat ionsdauer kann als Maß für das R i s i k o bei der 
Einführung eines neuen Produkts interpretiert werden. A u s der Gegenüberstel
lung der zusätzlichen Periodenbeiträge der Preisalternativen bei den verschiede
nen P r o d u k t i o n s - u n d Investitionsmöglichkeiten, den Amort i sa t ionsdauern der 
Investit ionsausgaben und der E n t w i c k l u n g der kumul ier ten Deckungsbeiträge 
läßt sich die günstigste Preisalternative unter Beachtung des R is ikos best immen. 

Langfr is t ige Entscheidungsprobleme der Wirtschaftspraxis sind durch die 
U n s i c h e r h e i t der Daten und das hieraus resultierende R i s i k o gekennzeichnet. 
Riebel schlägt für Investitionsentscheidungen v o r , auf eine Schlüsselung v o n 
G e m e i n k o s t e n u n d fixen Kosten z u verzichten und einen Vergle ich der k u m u l a 
tiven E i n n a h m e n und Ausgaben vorzunehmen [vgl. Riebel (E inzelkostenrech
nung) 6 0 f f . ] . D e n Investit ionsvorhaben werden lediglich die zusätzlich entste
henden A u s g a b e n b z w . Kosten zugerechnet. A u f g r u n d dieses Vergleichs läßt 
sich die D a u e r z u r D e c k u n g der direkt zurechenbaren Bereitschaftskosten be
s t i m m e n . Diese ist für das R i s i k o der Investit ion relevant. D i e danach erwirt 
schafteten Einnahmenüberschüsse stellen »hinausgeschobene Beiträge z u r D e k -
k u n g der G e m e i n k o s t e n und des Gewinns« dar. Be im Vergle ich alternativer In
vest i t ionsvorhaben sind die kumulier ten E innahmen und Ausgaben nicht nur bis 
z u m A m o r t i s a t i o n s z e i t p u n k t , sondern über die gesamte N u t z u n g s d a u e r h i n w e g 
zu vergleichen. 

Relative Einzel
kostenrechnung ai 
Grundlage für 
Investitionsent
scheidungen 

IV. Die Aussagefähigkeit von Systemen der Teilkostenrechnung 

1. Abbildung des Unternehmungsprozesses in Teilkostenrechnungen 

Die A b b i l d u n g des Unternehmungsprozesses w i r d in Systemen der T e i l k o 
stenrechnung umiangmäßig anders als in Systemen der Vol lkos tenrechnung 
v o r g e n o m m e n . Ferner werden in den verschiedenen f o r m e n von Te i lkos ten
rechnungen unterschiedliche Kostenmerkmale des Unternehmungsprozesses 
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abgebildet, nach denen die Gesamtkosten gegliedert werden. A u s der A r t und 
dem U m f a n g der A b b i l d u n g folgen die Aussagefähigkeit und die Verwendbar
keit der Tei lkostenrechnungen. 

Gliederung der 
Gesamtkosten 

Ermittlung der 
'bstkosten in der 
Kostenrechnung 

a) Grundsätzliche Unterschiede zwischen Teilkostenrechnungen 
und Vollkostenrechnungen 

D i e Systeme der Tei lkostenrechnung zeichnen sich in der Kostenarten- und 
Kostenstel lenrechnung durch eine umfassende G l i e d e r u n g der Kosten aus. Stets 
w i r d eine Auflösung der Gesamtkosten in (beschäftigungs-)variable und fixe 
Tei le durchgeführt. In der relativen Einze lkostenrechnung erfolgt beispiels
weise eine weitgehende Di f fe renz ierung der Gesamtkosten durch die Gl iede
rung nach Bezugsgrößen der K o s t e n z u r e c h n u n g . D i e Teilkostenrechnungen 
weisen in der Kostenarten- u n d der Kostenstel lenrechnung die gesamten geplan
ten b z w . realisierten Kos ten einer Abrechnungsper iode aus. A u c h in V o l l k o 
stenrechnungen können die Gesamtkosten z . B . im H i n b l i c k auf die A b w e i 
chungsanalyse [vgl. S. 270] in (beschäftigungs-)variable und fixe Teile geglie
dert werden. D a n n vermindern sich unter Gliederungsgesichtspunkten die U n 
terschiede zwischen V o l l - und Tei lkostenrechnungen. Daran w i r d deut l ich, daß 
die grundsätzlichen Unterschiede zwischen diesen Systemen der Kostenrech
nung weniger i n der K o s t e n a r t e n - u n d Kostenstel lenrechnung, sondern v o r 
a l lem i n der Kostenträgerrechnung bestehen. 

A l s wichtiges Rechnungszie l von Vol lkostenrechnungen w i r d die E r m i t t l u n g 
der Selbstkosten angesehen. Deshalb verteilt man die gesamten Periodenkosten 
auf die während der Periode z u erstellenden b z w . erstellten Produkte . Dabei 
schlüsselt man alle Gemeinkosten nach Bezugsgrößen. Diese A r t der Kostenver
teilung w i r d in den Tei lkostenrechnungen abgelehnt, da eine Z u r e c h n u n g v o n 
Fixkosten b z w . echten Gemeinkosten allein auf die erstellten oder geplanten 
Produkte nach dem V e r u r s a c h u n g s p n n z i p b z w . dem Identitätsprinzip nicht 
möglich ist. D u r c h die V e r w e n d u n g eines Systems von Kostenschlüsseln w i r d in 
Vol lkostenrechnungen der A n s c h e i n erweckt , als handle es sich bei dieser A r t 
der Gemeinkostenschlüsselung u m eine A b b i l d u n g realer Zusammenhänge. D i e 
Höhe der Selbstkosten je Produktart oder je Produkteinhei t hängt von der W a h l 
der Schlüsselgrößen ab. Diese W a h l stellt eine Ermessensentscheidung dar, we i l 
sie nicht aufgrund des Verursachungs- oder des Identitätsprinzips erfolgen 
kann. M a n gelangt nur dann zu aussagefähigen Kostenz i f fern , wenn sie im H i n 
blick auf bestimmte Rechnungsziele durchgeführt w i r d . Die Beziehungen z w i 
schen den Rechnungszielen und den verwendeten Schlüsselgrößen werden in 
Vol lkostenrechnungen meist nicht expl izi t untersucht. Daher besteht die G e 
fahr, daß durch die Systematik der einmal gewählten Kostenschlüssel der A n 
schein einer realitätsgerechten oder zweckorient ierten A b b i l d u n g erweckt w i r d , 
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o b w o h l die W a h l der Schlüsselgrößen nicht frei von Willkür ist. Sofern der G e 
meinkostenzurechnung kein Rechnungszie l expl izi t zugrunde liegt, läßt sich der 
Aussagegehalt der Selbstkosten nicht best immen. 

In den Tei lkostenrechnungen werden die (beschäftigungs-)variablen Kosten 
b z w . die relativen Einze lkosten der P r o d u k t e ermittelt . Sie lassen sich nach dem 
Verursachungspr inz ip b z w . dem Identitätsprinzip den P r o d u k t e n zurechnen 
und b i lden reale Zusammenhänge ab. D i e N o t w e n d i g k e i t einer D e c k u n g der 
V o l l k o s t e n durch die Gesamtheit der abgesetzten P r o d u k t e auf mittlere u n d län
gere Sicht w i r d in den Tei lkostenrechnungen berücksichtigt. Für bestimmte 
Rechnungszie le , insbesondere in der Pre i spol i t ik , werden die F ixkos ten b z w . 
die (echten) Gemeinkos ten ebenfalls auf die P r o d u k t e verteilt . Diese Z u r e c h 
nung w i r d vor allem nach dem Tragfähigkeitsprinzip oder dem Durchschni t t s 
p r i n z i p durchgeführt. Jedoch werden die sich ergebenden Beträge je P r o d u k t , 
die man auch als Amort i sa t ions - und Deckungsraten interpretiert, streng von 
den variablen Kos ten b z w . den relativen Einze lkosten getrennt. D e m n a c h ist in 
den Systemen der Tei lkostenrechnung eine Berechnung der V o l l k o s t e n auch in 
der Kostenträgerrechnung nicht ausgeschlossen. Dies w i r d z . B . in der F i x k o -
stendeckungsrechnung deut l ich . Es w i r d aber erkennbar, welche Kostenteile 
den P r o d u k t e n aufgrund empirischer Beziehungen zugerechnet werden und bei 
welchen Kostentei len die Zurechnung lediglich aufgrund einer »willkürlichen« 
Ermessensentscheidung erfolgt. D i e P r i n z i p i e n der Ver te i lung v o n F ixkosten 
b z w . echten Gemeinkosten und ihre Abhängigkeit v o m Rechnungszie l w i r d auf 
jeden Fa l l deutlicher als in Vol lkos tenrechnungen. D u r c h die konsequente 
Trennung zwischen verursachungsgemäßer und nichtverursachungsgemäßer 
Kostenzurechnung werden die realen Kostenzusammenhänge in Te i lkos ten
rechnungen präziser abgebildet. 

b) Ahhddung unterschiedlicher Kostenmerkmale in den Systemen 
der Teilkostenrechnung 

D e r gesamte bewertete Güterverbrauch einer U n t e r n e h m u n g kann durch eine 
Vie lzahl von M e r k m a l e n beschrieben werden. In der Kostenrechnung werden 
bestimmte M e r k m a l e abgebildet und die Gesamtkosten nach diesen M e r k m a l e n 
gegliedert. D i e Aussagefähigkeit und die Verwendbarke i t der Kos ten in forma
tionen hängen von den abgebildeten Merkmalen ab. Deshalb ist die Kostengliede
rung nach denjenigen M e r k m a l e n v o r z u n e h m e n , welche für die Ausprägung der 
Rechnungsziele maßgebend s ind. 

A l s wichtige A b b i l d u n g s m e r k m a l e werden in den Tei lkostenrechnungen die 
Zurechenbarkeit v o n Kosten auf die Produkte und die Veränderlichkeit der K o 
sten bei Beschäftigungsschwankungen angesehen. Beide M e r k m a l e werden wei 
testgehend in allen Systemen der Tei lkostenrechnung berücksichtigt. D e r G e 
sichtspunkt der Zurechenbarkeit steht in der relativen Einzelkostenrechnung im 
Vorder grund der Überlegungen und w i r d strenger und konsequenter ange-
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wandt , während im Direc t C o s t i n g und in der Grenzplankostenrechnung die 
Abhängigkeit der Kosten v o m Beschäftigungsgrad das grundlegende M e r k m a l 
bildet. Dabe i w i r d in der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g besonders beachtet, daß die 
variablen oder proport ionalen Kos ten bei l inearem Kostenverlauf zugleich 
G r e n z k o s t e n darstellen. Diese M e r k m a l e s ind auf das Verursachungsprinzip 
und das Identitätsprinzip ausgerichtet. N a c h den M e r k m a l e n der Zurechenbar-

Gliederung der keit auf weitere Bezugsgrößen und der Abbaufähigkeit von Fixkosten werden in 
xkosten bzw. der der mehrfach gestuften Deckungsbei tragsrechnung und in der relativen E i n z e l -

Gemeinkosten k o s t e n r e c n n u n g die F ixkosten b z w . die Gemeinkos ten unterteilt. D u r c h die 
K e n n z e i c h n u n g der Zurechenbarkeit auf P r o d u k t a r t e n , P r o d u k t g r u p p e n , K o 
stenstellen, Bereiche und die gesamte U n t e r n e h m u n g w i r d die Abhängigkeit der 
F ixkosten b z w . der Gemeinkos ten von wicht igen Finflußgrößen wiedergege
ben. D i e A b b i l d u n g dieser M e r k m a l e zeigt entsprechend dem Verursachungs
p r i n z i p b z w . dem Identitätsprinzip Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung 
u n d bietet damit G r u n d l a g e n für Kostenentscheidungen. D i e Berücksichtigung 
zusätzlicher Kosteneinflußgrößen wie Z a h l der Lose , Arbei tsverte i lung, Be
triebsstörungen usw. ermöglicht eine genauere A b b i l d u n g der Kostenabhängig
keiten. D i e Z a h l der zu berücksichtigenden Kosteneinflußgrößen w i r d einerseits 
durch den geforderten Genauigkeitsgrad sowie andererseits durch die geforderte 
Übersichtlichkeit und Wirtschaft l ichkei t der Kostenrechnung bestimmt. A u c h 
das M e r k m a l der Abbaufähigkeit von F ixkosten bezieht sich auf die Beeinfluß 
barkeit der K o s t e n . Es gibt an, wie lange die realisierten b z w . geplanten F i x k o 
sten gebunden s ind . D a m i t w i r d erkennbar, z u welchen Zei tpunkten die e inzel 
nen F ixkosten verändert werden können. 

D i e Zurechenbarkeit von Gemeinkosten auf Abrechnungsper ioden stellt ein 
rechnungstechnisches M e r k m a l dar. Seine Ausprägung hängt von der E in te i lung 
und Dauer der Abrechnungsper ioden ab. Das Wissen über die Ver te i lung des 
G ü t e n e r b r a u c h s auf verschiedene Abrechnungsper ioden kann u n v o l l k o m m e n 
sein. D a n n sind auch die Erwartungen der U n t e r n e h m u n g maßgebend für die 
Z u r e c h n u n g der entsprechenden Kosten auf Abrechnungsper ioden . D u r c h eine 
Berücksichtigung des Ausgabenbezugs sollen I n f o r m a t i o n e n der Kostenrech
nung für das Liquiditätsziel ausgewertet werden können. Dieses M e r k m a l kann 
sich auf die fixen und die variablen Kosten b z w . die G e m e i n - und die E i n z e l k o 
sten beziehen, wei l auch bei den variablen b z w . den Einzelkosten die Z e i t p u n k t e 
des Güterverbrauchs und der A u s z a h l u n g auseinanderfallen können. Jedoch 
werden die Zahlungszei tpunkte der Kosten in den Systemen der T e i l k o s t e n 
rechnung nur unvollständig abgebildet. Deshalb lassen sich aus ihnen keine u m 
fassenden Aussagen über die Beeinflußbarkeit der Liquidität gewinnen. 
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c) Unterschiede zwischen Teilkostenrechnungen auf der Basis von variablen Ko
sten und von relativen Einzelkosten 

Z w i s c h e n der relativen Einze lkostenrechnung und den Tei lkostenrechnungen 
auf der Basis v o n variablen Kosten besteht zunächst eine Reihe von U b e r e i n 
s t immungen. In beiden Rechnungsformen sind die Kos ten nach den Größen ge
gliedert, welche sie verursachen. D i e Z u r e c h n u n g der Gesamtkosten auf meh
rere Bezugsgrößen und die Unterscheidung v o n Kostenkategorien bei Riebel 
f inden ihre Entsprechung in den mehrfach gestuften Deckungsbei tragsrechnun
gen mit variablen K o s t e n . Eine stärkere A u s r i c h t u n g der Kostenrechnung auf 
typische K o n t r o l l - und Entscheidungsprobleme ist charakteristisch für alle 
F o r m e n von Tei lkostenrechnungen. 

A l s wichtigste Unterschiede zwischen den Tei lkostenrechnungen auf der B a 
sis von variablen Kosten und von relativen Einze lkosten können der verwendete 
Kostenbegriff , der Maßstab der Beschäftigung, die Z u o r d n u n g von L o h n k o s t e n 
und Abschre ibungen und die Z u r e c h n u n g der variablen echten Gemeinkos ten 
angesehen werden . Während Riebel einen ausgabenorientierten Kostenbegrif f Kostenbegriff 
vertritt , w i r d in den anderen Systemen der Tei lkostenrechnung üblicherweise 
v o m wertmäßigen Kostenbegri f f ausgegangen. Deshalb ist für Riebel der K o 
stencharakter v o n kalkulatorischen Kosten umstr i t ten, so daß sich Unterschiede 
i m U m f a n g der abgebildeten Kosten ergeben [vgl. Riebel (E inze lkostenrech
nung) 137f.] . 

In der relativen Einzelkostenrechnung werden kurz f r i s t ig variable K o s t e n der 
Produkte ermittelt . Diese unterscheiden sich v o n den variablen Kosten der an
deren Tei lkostenrechnungen nicht nur in bezug auf die variablen G e m e i n k o s t e n . 
Darüber hinaus w i r d von Riebel der Beschäftigungsmaßstab strenger gefaßt. Beschäftigungs-
Probleme der Beschäftigungsmessung treten vor allem in M e h r p r o d u k t u n t e r - maßstab 
nehmungen auf, da die Ausbr ingungsmenge sich hier in der Regel nicht als Maß
stab der Beschäftigung eignet. D e n beschäftigungsvariablen Kosten entsprechen 
in der relativen Einzelkostenrechnung die (kurzfr i s t ig variablen) Le is tungsko
sten. Riebel zählt nur diejenigen Kosten z u den beschäftigungsabhängigen L e i 
stungskosten, deren Herne sich bei kurzfr is t igen Schwankungen des realisierten 
Produkt ionsprogramms ändert. Dagegen w i r d in den anderen Tei lkostenrech
nungen eine Reihe verschiedener Bezugsgrößen zur Messung der Beschäftigung 
herangezogen. D u r c h die W a h l geeigneter Bezugsgrößen wie Arbe i t sze i t , M a 
schinenlaufzeit , bearbeitete Einzel te i le , erstellte innerbetriebliche Leis tungen, 
A n z a h l der durchgeführten Produktionsbeiträge u . a. sollen die indirekten Be
ziehungen zwischen Kostenhöhe und geplantem b z w . realisiertem P r o d u k t i o n s 
programm umfassend abgebildet werden [vgl. K i l g e r (Plankostenrechnung) 
128, 131 u n d 325ff . J . D i e auf indirekten Beziehungen begründeten Kosten las
sen sich bei Riebel nur dann als Produkte inze lkos ten bestimmen und z u o r d n e n , 
wenn sie aufgrund kostentheoretischer Beziehungen eindeutig und allein von 
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den P r o d u k t e n abhängig s ind . D e m n a c h ist ihre Z u r e c h n u n g auf die Produkte 
bei Riebel nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber an strengere Vorausse tzun
gen gebunden. 

In engem Zusammenhang z u m verwendeten Beschäftigungsmaßstab steht die 
Z u r e c h n u n g von L o h n k o s t e n u n d A b s c h r e i b u n g e n . Sie hat die größte Bedeu
tung für die unterschiedliche H ö h e der relativen Produkte inze lkosten und der 
variablen Stückkosten. A u f g r u n d der strengen Interpretation des Identitäts
pr inz ips u n d des engen Beschäftigungsmaßstabs rechnet Riebel auch die häufig 
als E inze lkos ten erfaßten Fertigungslöhne u n d die gesamten Abschre ibungen i m 
N o r m a l f a l l z u den kurz f r i s t ig nicht variablen Bereitschaftskosten der K o s t e n 
stellen [vgl . S. 334]. Dagegen bi lden die Fertigungslöhne in den Te i lkos ten
rechnungen auf der Basis v o n v a r i a b l e n K o s t e n einen wesentlichen Bes tand
tei l der v a r i a b l e n K o s t e n . V i e l f a c h w e r d e n i n diesen Rechnungssystemen 
auch Z u s a t z - u n d Hil fs löhne sowie die lohnabhängigen Soz ia lkos ten den 
beschäftigungsvariablen K o s t e n zugerechnet [ v g l . K i l g e r (Plankostenrech
nung) 3 8 8 f f . ] . Abschreibungen w e r d e n als var iabe l betrachtet b z w . i n einen 
v a r i a b l e n u n d einen fixen T e i l aufgespalten, sofern der Gebrauchsverschleiß 
die al leinige b z w . die überwiegende Abschreibungsursache darstel l t . 

A u s der G l i e d e r u n g in (beschäftigungs-)variable und fixe Kosten einerseits 
sowie E i n z e l - und Gemeinkos ten andererseits folgt die unterschiedliche Z u 
rechnung der variablen G e m e i n k o s t e n . Diese Di f fe renz ist nur bei den variablen 
echten G e m e i n k o s t e n maßgeblich, wei l unechte Gemeinkos ten auch in der rela
tiven E inze lkostenrechnung geschlüsselt werden können. D a die variablen ech
ten Gemeinkos ten nicht auf die P r o d u k t e verteilt werden , lassen sich i n der rela
tiven E inze lkostenrechnung die G r e n z k o s t e n einer isolierten Beschäftigungsva
riation nicht ermitteln. Variable echte G e m e i n k o s t e n treten vor allem bei K u p 
pe lprodukten auf. Meis t ist ihr A n t e i l an den Gesamtkosten bei anderen F e r t i 
gungstypen nicht h o c h . Deshalb hat dieser systembedingte Unterschied z w i 
schen beiden F o r m e n der Tei lkostenrechnung bei den U n t e r n e h m u n g e n , die 
keine K u p p e l p r o d u k t e herstellen, einen begrenzten Einfluß auf die H ö h e der 
Stückkosten u n d der Deckungsbeiträge. 

In den Tei lkostenrechnungen auf der Basis v o n var iab len K o s t e n w i r d v o r 
allem die Abhängigkeit der Kosten von Beschäftigungsänderungen abgebildet. 
Dagegen w i r d in der relativen E inze lkos tenrechnung die Abhängigkeit der K o 
sten von mehreren Kosteneinflußgrößen stärker berücksichtigt. U n t e r kosten
theoretischen Ges ichtspunkten kann daher gesagt werden, daß sich die T e i l k o 
stenrechnungen auf der Basis von variablen Kosten an eindimensionalen K o 
stenabhängigkeiten orientieren, während die relative E inzelkostenrechnung auf 
mehrdimensionalen Kostenabhängigkeiten aufbaut. In ihr w i r d daher deut l icher 
erkennbar, durch welche unterschiedlichen Entscheidungen die H ö h e der G e 
samtkosten bestimmt w i r d . 
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2. Verwendbarkeit von Teilkostenrechnungen für die Planung, Steuerung und Kon
trolle des Unternehmungsprozesses 

D i e V e r w e n d b a r k e i t der Kos ten informat ionen aus Tei lkostenrechnungen für 
die Lösung v o n Entscheidungsproblemen ist größer als derjenigen aus der V o l l 
kostenrechnung [vgl. S. 298ff. und S. 364ff . ] . Dies liegt in erster L i n i e daran, 
daß Tei lkostenrechnungen zweckmäßige Informationen für kurzfr is t ige Ent 
scheidungsprobleme bereitstellen. D e r Stückdeckungsbeitrag über die variablen 
K o s t e n b z w . die relativen Produkte inze lkos ten bildet bei unveränderlichen und 
nicht ausgelasteten Kapazitäten sowie konstanten Preisen eine geeignete P l a 
nungsgrundlage für die kurzfr ist ige B e s t i m m u n g des P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z 
programms sowie des Produktionsverfahrens . Ferner lassen sich mit H i l f e der 
variablen Kosten b z w . der relativen E inze lkos ten Preisgrenzen best immen. 
Diese können z . B . bei Entscheidungen über die A n n a h m e v o n Zusatzaufträgen, 
die vorübergehende A u f n a h m e oder Einste l lung der H e r s t e l l u n g von P r o d u k t e n 
sowie die W a h l zwischen Eigenfert igung und F r e m d b e z u g herangezogen wer
den [Swoboda (Preispol i t ik) 33ff .J . 

In den Systemen der Tei lkostenrechnung w i r d eine proport ionale Bez iehung 
z w i s c h e n den variablen Kosten und der Beschäftigung b z w . den relativen P r o 
dukte inzelkosten u n d den Produktar ten sowie P r o d u k t m e n g e n vorausgesetzt. 
Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Preise der Einsatzgüter konstant und ihre 
Verbrauchsmengen entsprechend L e o n t i e f - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n v o n der 
A u s b r i n g u n g abhängig s ind . D i e A n n a h m e proport ionaler Kostenbeziehungen 
erscheint insbesondere bei Uberbeschäftigung problemat isch , wenn intensi
tätsmäßige Anpassungen z u überproportionalen Kostensteigerungen führen. 
Das P r o b l e m der kostenrechnerischen A b b i l d u n g u n d A n w e n d u n g nicht l ine
arer u n d mehrdimensionaler Kostenfunkt ionen ist bislang nicht v o l l gelöst. Be i 
derartigen Kos tenfunkt ionen geben die variablen Stückkosten nicht die G r e n z 
kosten wieder. Diese können nur durch Sonderrechnungen ermittelt werden. 
Deshalb legt man vielfach vereinfachend stückweise linearisierte K o s t e n f u n k 
tionen zugrunde , durch welche der Genauigkeitsgrad und die Verwendbarke i t 
der Kosteninformat ionen für Planungs- u n d Steuerungsmaßnahmen vermindert 
w i r d . 

D i e kurzfr ist ige Steuerung des Unternehmungsprozesses muß sich bei be
grenzt verfügbaren und ausgelasteten Einsatzgütern sowie bei dem Verfo lgen 
eines Deckungsbeitragsziels nicht nur nach den Stückdeckungsbeiträgen, son
dern auch nach den Opportunitätskosten oder Grenzdeckungsbeiträgen r ich
ten. Diese Größen können bisher praktisch nicht ohne Mengenplanung exakt 
bestimmt werden. Für die Opt imierungsrechnungen der M e n g e n p l a n u n g , in 
denen z . B . unter Beachtung begrenzter Kapazitäten der Gesamtdeckungsbei-
trag maximiert oder die Kosten minimier t werden sol len, liefern ebenfalls T e i l -
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kostenrechnungen die relevanten Informat ionen. Deshalb sind sie auch bei aus
gelasteten Kapazitäten für die kurzfr is t ige Planung und Steuerung des Unter
nehmungsprozesses verwendbar . W e n n die Absatzpreise nicht konstant s ind, 
stellen Tei lkostenrechnungen ebenfalls geeignete Informationen für die Preispo
li t ik zur Verfügung. D u r c h die E r m i t t l u n g geeigneter Preisgrenzen w i r d der 
Spielraum preispolit ischer Entscheidungen von der Kostenseite her abgesteckt. 
Darüber hinaus w i r d die Marktbezogenhe i t der Pre ispol i t ik deutl icher hervor
gehoben als in der V o l l k o s t e n r e c h n u n g . 

Bei mit te l - und langfristigen Entscheidungsproblemen kann der Bestand an 
Gebrauchsgütern als veränderlich angenommen werden. Daher erfordert die 
mit te l - u n d langfristige P lanung der U n t e r n e h m u n g eine Berücksichtigung der 
Veränderungen bei den F i x - und den G e m e i n k o s t e n . E i n T e i l der hierfür benö
tigten Informationen w i r d in mehrfach gestuften Deckungsbeitragsrechnungen 
u n d in der relativen E inze lkos tenrechnung ermittelt . Für diese Entscheidungs
probleme ist in erster L i n i e die G l i e d e r u n g der F ixkos ten nach ihrer Abbaufä
higkeit relevant. In der relativen E inze lkos tenrechnung w i r d die Beeinflußbar
keit der Gemeinkos ten durch ihre Z u r e c h n u n g auf die sie verursachenden Ent 
scheidungen erkennbar . D i e V e r w e n d b a r k e i t der I n f o r m a t i o n e n k a n n durch 
eine zusätzliche K e n n z e i c h n u n g der Abbaufähigkeit von Gemeinkos ten erhöht 
werden. Ferner müssen bei mit te l - und langfristigen Entscheidungen häufig 
auch die (beschäftigungs-)variablen b z w . die Produkte inze lkosten sonstiger A l 
ternativen einbezogen werden. Für alle F o r m e n von Tei lkostenrechnungen gilt 
der G r u n d s a t z der relevanten K o s t e n , nach dem bei jedem Entscheidungspro
blem nur die v o n den Al ternat iven der Entscheidung abhängigen K o s t e n berück
sichtigt werden dürfen. Deshalb hängt es jeweils v o m Entsche idungsproblem, 
der konkreten Entscheidungssi tuat ion und der verfolgten Z ie lvors te l lung ab, 
welche Tei lkosten der Entsche idungsf indung zugrunde zu legen s i n d . D i e lau
fende Kostenrechnung bildet ledigl ich die Kos ten der geplanten oder realisierten 
Entscheidungen und bei entsprechender G l i e d e r u n g die Möglichkeiten des A b 
baus von F i x - oder Gemeinkos ten ab. K o s t e n , die bei Durchführung anderer A l 
ternativen entstehen, s ind in Sonderrechnungen zu best immen. D e m n a c h liefern 
Tei lkostenrechnungen insbesondere bei einer G l i e d e r u n g der F i x - oder G e 
meinkosten nach ihrer Beeinflußbarkeit Informat ionen, die für mit te l - u n d lang
fristige Planungsprobleme verwendbar s ind . Jedoch müssen z u r Lösung dieser 
Probleme in der Regel zusätzliche Kos ten informat ionen in Sonderrechnungen 
gewonnen werden. 

Im Rahmen der Betr iebskontrol le ist in den Tei lkostenrechnungen die K o n 
trolle der Kostenstellen einfacher als in der Vol lkos tenrechnung. F)adie beschäf
tigungsvariablen Kosten b z w . die relativen Einzelkosten ermittelt werden , müs
sen zur Bes t immung der von den Kostenstel len z u vertretenden K o s t e n a b w e i 
chungen keine Beschäftigungsabweichungen eliminiert werden. Für die K o n -



Systeme der Tedkostenrechnung 417 

trolle der F i x - b z w . der Gemeinkos ten ist eine zusätzliche A n a l y s e der K a p a z i 
tätsausnutzung in den Kostenstellen u n d der gesamten U n t e r n e h m u n g d u r c h z u 
führen. Bei einer G l i e d e r u n g der F ixkos ten nach ihrer Abbaufähigkeit läßt sich 
erkennen, inwiewei t ihre H ö h e aufgrund nicht v o l l ausgenutzter Kapazitäten 
verändert werden könnte. Das System der relativen Einze lkostenrechnung er
scheint für die Z w e c k e der Betr iebskontrol le besonders geeignet, we i l die w i c h 
tigsten Entscheidungen und Einflußgrößen, welche die K o s t e n verursachen, ex
p l i z i t sichtbar gemacht werden. D u r c h die E r m i t t l u n g verschiedener K e n n z a h 
len aus den nach Bezugsgrößen u n d Kostenkategorien gegliederten G e s a m t k o 
sten lassen sich die Kos ten und die A b w e i c h u n g e n zwischen P l a n - u n d Istkosten 
vielseit ig analysieren. 

D i e in Tei lkostenrechnungen ermittelten Deckungsbeiträge stellen aussagefä
hige Größen z u r Analyse des Betriebsergebnisses dar. D i e Deckungsbeiträge 
über die variablen Stückkosten geben i m Gegensatz z u den Selbstkosten der 
V o l l k o s t e n r e c h n u n g den kurzfr is t igen Einfluß v o n Produktmengenänderungen 
auf den G e s a m t g e w i n n an. Eine vertiefte Ergebnisanalyse w i r d in den mehrfach 
gestuften Deckungsbeitragsrechnungen und der relativen Einze lkostenrech
nung v o r g e n o m m e n . Diese F o r m e n v o n Tei lkostenrechnungen sind für die 
Analyse des Betriebsergebnisses besonders geeignet. Dabei läßt sich das Betriebs
ergebnis um so umfassender untersuchen, je tiefer die Gesamtkosten nach rele
vanten Bezugsgrößen u n d Kostenkategorien gegliedert s ind . 

E i n besonderes P r o b l e m bildet die Bewertung der Bestände an H a l b - u n d Fer
tigerzeugnissen. N a c h den handelsrechtlichen Vorschr i f t en kann eine Bewer
tung der Bestände z u variablen Kosten als zulässig betrachtet werden. Dagegen 
ist für die Erste l lung der Steuerbilanz die V e r r e c h n u n g v o n anteiligen F ixkosten 
vorgeschrieben. A u s diesem G r u n d ist eine Schlüsselung von fixen G e m e i n k o 
sten auch in Systemen der Tei lkostenrechnung erforder l ich . 

D u r c h die Bewertung der Bestände w i r d die H ö h e des ausgewiesenen Per io 
dengewinns beeinflußt. W e n n die Bestände ledigl ich z u variablen Kos ten ange
setzt werden, müssen die gesamten F ixkosten einer Periode v o n den in ihr abge
setzten P r o d u k t e n getragen werden. Ubersteigen die Absatzmengen die herge
stellten P r o d u k t m e n g e n , so ist der ausgewiesene Per iodengewinn höher als bei 
Vol lkos tenrechnungen . U m g e k e h r t ist der in Tei lkostenrechnungen ermittelte 
G e w i n n niedriger, sofern die Herstel lungsmengen größer als die abgesetzten 
Produktmengen sind und positive Lagerbestandsänderungen auttreten. Im 
G r e n z f a l l , daß nur produzier t und nicht abgesetzt w i r d , entsteht ein Verlust in 
Höhe der F i x k o s t e n . D i e Bewertung der Bestände an H a l b - und Fertigerzeug
nissen z u variablen Kosten w i r d z u m T e i l als nicht vertretbar angesehen [vgl. 
Weber (Rechnungswesen) 242ff . ] . Eine Beurte i lung dieser Frage hängt von der 
exakten A b g r e n z u n g des Gewinnbegr i f f s ab. H i e r z u ist auch in der Kostenrech
nung die D e f i n i t i o n eines Real isat ionsprinzips n o t w e n d i g , aus dem sich ergibt, 
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wann Kosten und Leistungen als realisiert gelten und damit die Höhe des ausge
wiesenen Periodengewinns beeinflussen. 

3. Probleme eines entscheidungsorientierten Kostenrechnungssystems 

A es sung der Rele
vanz von Kosten

informationen 

edeutung der Be-
häftigung für die 

Gliederung der 
Gesamtkosten 

D i e E n t w i c k l u n g der Tei lkostenrechnungen zielt darauf ab, die Kostenrech
nung mehr auf die Entscheidungen der U n t e r n e h m u n g auszurichten. Es w i r d 
genauer untersucht, für welche Entscheidungsprobleme die Informationen eines 
Kostenrechnungssystems relevant sein könnten. D e n n o c h ist umstri t ten, ob 
Tei lkostenrechnungen Informationen für die häufigsten laufenden und die 
wichtigsten Entscheidungen v o n Unternehmungen liefern. Daraus w i r d teil
weise der Schluß gezogen, die Kostenrechnung einer U n t e r n e h m u n g müsse so
w o h l eine Te i lkos ten- als auch eine Vol lkos tenrechnung umfassen [ C h m i e l e w i c z 
(Erfolgsrechnung) 156ff. ; Weber (Rechnungswesen) 231 ff. und 260ff . ] . 

Bis lang ist es nicht möglich, die Relevanz der Informationen alternativer K o 
stenrechnungssysteme exakt z u messen. D i e Relevanz von Kosten informat io 
nen richtet sich danach, für welche K o n t r o l l - und Entscheidungsprobleme sie 
verwendbar s ind. G r u n d l a g e eines mehrdimensionalen Maßstabs der Relevanz 
könnte eine Systematik der häufigsten und wichtigsten Entscheidungsprobleme 
von Unternehmungen b i lden . D a n n könnte die Relevanz neben anderen M e r k 
malen wie Wirtschaf t l i chkei t , Einfachheit , Genauigkei t usw. z u r Beurtei lung 
v o n Kostenrechnungssystemen herangezogen werden. Z u r F o r m u l i e r u n g der
artiger Aussagen müßte ferner eine Theor ie der Kostenrechnung entwickelt 
werden, die nomologische H y p o t h e s e n über die Beziehungen zwischen der 
Struktur einer Kostenrechnung und der Relevanz ihrer Informationen sowie den 
Ausprägungen der anderen Beurtei lungsmerkmale enthält [vgl. S. 82]. 

A u s der Systematik wichtiger Entscheidungsprobleme sind die M e r k m a l e ab
zulei ten, nach denen die Gesamtkosten z u gliedern s ind. D i e Kostenhöhe w i r d 
durch die Ausprägung der Kosteneinflußgrößen bestimmt. Deshalb bildet die 
Abhängigkeit der Kosten von ihren Haupteinflußgrößen stets ein wesentliches 
G l i e d e r u n e s m e r k m a l . Für die Kosteneinflußgröße Beschäftigung liegt bei der 
Erstel lung unterschiedlicher Güter und Leistungen kein eindeutiger Maßstab 
vor . Ihre grundlegende Bedeutung für die Kostenrechnung w i r d aus diesem 
G r u n d von Weber [(Rechnungswesen) 230 und 261] bestritten. In neueren U n 
tersuchungen der Kostentheorie w i r d die Beschäftigung teilweise durch eine 
Reihe exakt meßbarer Größen ersetzt und als globaler Planungsbegriff interpre
tiert [vgl . H e i n e n (Kostenlehre) 493ff . ] . D a h e r erscheint eine F o r t e n t w i c k l u n g 
des Ansatzes von Riebel zweckmäßig, die Gesamtkosten im H i n b l i c k auf meh
rere Kosteneinflußgrößen und Entscheidungen aufzutei len. Dabei ist besonders 
zu untersuchen, wie mehrdimensionale Kos tenfunkt ionen erfaßt werden kön
nen. Bei ihnen lassen sich Tei lkosten nur mehreren Einilußgrößen gemeinsam 
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zurechnen. Das P r o b l e m mehrdimensionaler Kostenbeziehungen ist bisher in 
der Kos tenrechnung wenig beachtet w o r d e n , o b w o h l auf i h m die systembeding
ten Unterschiede zwischen den Tei lkostenrechnungen auf der Basis v o n varia
blen Kosten und von relativen E inze lkos ten beruhen. 

Des weiteren ist z u untersuchen, wie ein entscheidungsorientiertes K o s t e n 
rechnungssystem v o n der Struktur des Planungsprozesses u n d des Planungssy
stems der U n t e r n e h m u n g abhängig ist. D i e Interdependenzen zwischen den ver
schiedenen Entscheidungsproblemen einer U n t e r n e h m u n g werden bei s imulta
ner zentraler P l a n u n g innerhalb eines globalen Planungsmodells erfaßt. Dage
gen sollten bei sukzessiver oder dezentraler P lanung die A u s w i r k u n g e n einer 
E inzelentscheidung auf die anderen Teilentscheidungen in irgendeiner Weise 
berücksichtigt werden , u m eine optimale Gesamtlösung z u erreichen. M a n kann 
davon ausgehen, daß für simultane Entscheidungsmodel le , welche die Interde
pendenzen i m p l i z i t erfassen, andere Informationen als für partielle Entschei 
dungsmodel le benötigt werden. Dies w i r d deutl ich am Beispiel der U n t e r n e h 
mungssteuerung mit Lenkungspreisen [vgl . S. 377ff . ] . D i e einzelnen A b t e i l u n 
gen müssen bei dezentraler P lanung partielle Entscheidungsprobleme lösen. U m 
das G e s a m t o p t i m u m z u v e r w i r k l i c h e n , benötigen sie aber Informationen über 
die A u s w i r k u n g e n ihrer Entscheidungen in den anderen A b t e i l u n g e n . Diese In
format ionen werden durch die Lenkungspreise bereitgestellt. Für die zentrale 
P l a n u n g anhand eines simultanen Entscheidungsmodells benötigt man die L e n 
kungspreise nicht . E ine wichtige Aufgabe bei der W e i t e r e n t w i c k l u n g der K o 
stenrechnung besteht somit dar in , die Beziehungen zwischen dem Planungs-
(und K o n t r o l l - ) S y s t e m u n d dem auf sie auszurichtenden Kostenrechnungssy
stem z u analysieren. 

Abhängigkeit des 
Kostenrechnungs
systems vom 
Planungsprozeß 
und vom Planungs 
System 

V. Grundstruktur der Periodenerfolgsrechnungsmodelle 

1. Charakteristische Merkmale der Periodenerfolgsrechnungsmodelle 

D i e Per iodenerfo lgsrechnung ist ein umfassendes System der K o s t e n - , E r 
lös- u n d E r f o l g s r e c h n u n g , das insbesondere v o n R . W a r t m a n n , V . Steinecke 
u n d G . Laßmann in der Eisen- u n d Stahl industr ie entwicke l t w o r d e n ist. In 
diesem Industr iezweig s ind umfangreiche prakt i sche E r f a h r u n g e n mi t i h m 
gesammelt w o r d e n . D i e i h m zugrunde l iegenden empir i schen H y p o t h e s e n 
w u r d e n in verschiedenen Untersuchungen herausgearbeitet [vgl. u . a . W a r t 
m a n n (Erfassung); L a ß m a n n (Erlösrechnung) ; F r a n k e (Betr iebsmodelle) ; 
W i t t e n b r i n k (Er fo lgsplanung) ; K o l b (Erlösrechnung)] . Teile des 

Dieses Rechnungssystem gliedert s ich in drei T e i l e : Betr iebs(kosten)model- Kecbnungs-
le, Absatz(erlös)modelle u n d Periodenerfolgs(rechen)model le . Betriebsmo- Systems 
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delle b i lden die Kostenseire des Unternehmens ab u n d geben die wicht igsten 
K o s t e n f u n k t i o n e n wieder . Absatzerlösmodelle erfassen die Entstehung sowie 
V e r w e r t u n g der P r o d u k t e u n d bestehen aus Absatz-Einf lußgrößen-Funktio
nen für M a r k t s e g m e n t e . D u r c h eine V e r b i n d u n g beider M o d e l l e gelangt m a n 
z u Periodenerfolgsrechenmodellen, m i t denen sich der Per iodenerfo lg als 
zentrale Zie lgröße des Systems p lanen u n d k o n t r o l l i e r e n läßt. 

In der Per iodener fo lgsrechnung geht m a n d a v o n aus, daß Kosten u n d E r 
löse i n der Regel v o n mehreren Einf lußgrößen abhängen. D i e Beschäftigung 
w i r d n icht als herausragende u n d einzige Einf lußgröße betrachtet. V i e l m e h r 
legt m a n ein System v o n Einf lußgrößen der K o s t e n u n d der Erlöse zugrunde . 
D i e Beziehungen zwischen diesen Einf lußgrößen u n d den Kosten b z w . Erlö
sen w e r d e n (vereinfachend) als l inear a n g e n o m m e n . Somi t basiert die Per io 
denerfo lgsrechnung auf m e h r v a r i a b l i g e n l inearen K o s t e n - u n d Erlösfunktio
nen. 

Diese Einf lußgrößenfunktionen w e r d e n v o r a l lem mit H i l f e v o n V e r f a h r e n 
der statistischen Regress ionsrechnung aus einer größeren Z a h l v o n V e r g a n 
genheitswerten, aber auch d u r c h V e r f a h r e n der analyt ischen Plankostener
m i t t l u n g g e w o n n e n . D a h e r besitzt die Per iodenerfo lgsrechnung eine ausge
prägte p r o d u k t i o n s - u n d kostentheoretische F u n d i e r u n g , die zumindest für 
einen Industr iezweig schon eine gute empir ische Bestätigung erfahren hat. 

A n die Stelle der A u s r i c h t u n g auf Kostenste l len tritt in diesem Rechnungs
system die A b g r e n z u n g v o n Betr ieben, Te i lbetr ieben oder Betriebsprozessen 
sowie v o n Absatzsegmenten , für welche die wicht igsten Einflußgrößen u n d 
empir ischen Beziehungen z u f inden s i n d . D a m a n annirrit , daß Kosten u n d 
Erlöse i m al lgemeinen v o n mehreren Einf lußgrößen abhängig s i n d , tritt die 
Bedeutung der P r o d u k t a r t e n u n d der Kostenträgerrechnung stark zurück. 
Ferner werden M e n g e n - u n d P r e i s k o m p o n e n t e n weitgehend getrennt. W ä h 
rend m a n in anderen Kostenrechnungssystemen die Güterverbräuche schon 
auf der Ebene der Kostenste l len mit Preisen bewertet u n d nachfo lgend z . B . in 
der Kos tenumlage sowie der Kostenträgerrechnung stets mit Kostenbeträgen 
weiterrechnet , werden in der Per iodener fo lgsrechnung zuerst die M e n g e n b e 
ziehungen für die gesamte Per iode u n d die Betriebe b z w . Betriebsteile erfaßt. 
M i t Einf lußgrößenfunktionen für Einsatz- u n d Absatzgüter lassen sich die 
gesamten Einsatz- u n d A b s a t z m e n g e n des Betriebs in einer Per iode best im
men. Erst diese Gesamtmengen w e r d e n m i t Preisen bewertet u n d damit in 
Kos ten u n d Erlöse umgerechnet. 

D i e zulässigen Werte der Einf lußgrößen u n d V a r i a b l e n einer Unterneh
m u n g können begrenzt sein. Dies w i r d über Nebenbedingungen erfaßt . Z i e l 
größen des Er fo lgs , Einflußgrößen der K o s t e n u n d Erlöse sowie N e b e n b e d i n 
gungen s ind daher die grundlegenden Rechengrößen der Periodenerfolgs
rechnung [vgl. A b b i l d u n g 156]. 



Abb. 156: Rechengrößen des Systems der Periodenerfolgsrechnungsmodelle [vgl. Laßmann (Gestaltungsformen) 6] 
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2. Komponenten der Periodenerfolgsrechnung 

a) Einflußgrößen der Kosten und der Erlöse 

G r u n d l a g e für die A u f s t e l l u n g sowie Überprüfung v o n K o s t e n - u n d Erlös
f u n k t i o n e n ist die H e r a u s a r b e i t u n g ihrer wicht igs ten Einflußgrößen. D a r u n 
ter versteht m a n unabhängige V a r i a b l e n , die a l le in oder gemeinsam ein G e 
schehen b e w i r k e n u n d i m mathematisch-stat is t ischen S inn »im R a h m e n eines 
technisch-organisator ischen Prozesses m i t anderen (abhängigen) V a r i a b l e n 
in e inem stochastischen oder determinis t i schen Z u s a m m e n h a n g stehen« 
[Laßmann (Einflußgrößenrechnung) 428 ] . 

Gliederung der Einflußgrößen können v o n der U n t e r n e h m u n g festzulegen oder extern be-
Einflußgrößen s t i m m t sein. Dementsprechend w e r d e n disponierbare u n d nichtdisponierbare 

Einflußgrößen unterschieden. Z u den Einf lußgrößen, über welche die Unter 
n e h m u n g disponieren k a n n , gehören auf der Kostenseite e i n m a l G r ö ß e n , die 
unmit te lbar auf P r o d u k t m e n g e n u n d Produktqual i täten zurückführbar s ind . 
Diese b i lden i n anderen Kostenrechnungssystemen die zentrale u n d häufig 
e inzig berücksichtigte Einf lußgröße. D a n e b e n werden andere Größen wie 
Losgrößen, A u f t r a g s r e i h e n f o l g e n , R o h s t o f f m i s c h u n g e n , technologische V e r 
fahren , Schichtzei ten, Überstunden, K u r z a r b e i t s z e i t e n , Preise u . a . i n der Pe
r iodener fo lgsrechnung e x p l i z i t berücksichtigt . D i e Einsatzmengen können 
auch d u r c h Größen wie die Z a h l der Arbei ts tage in einem K a l e n d e r m o n a t , 
technisch bedingte A n l a u f z e i t e n , jahreszeit l iche Einflüsse, vorgegebene 
M a r k t p r e i s e u . a . bes t immt sein. Diese muß die U n t e r n e h m u n g als v o n ihr 
nicht beeinflußbare D a t e n h i n n e h m e n . Sie s ind nicht d i sponierbar u n d stellen 
v o n außen vorgegebene oder festgelegte Bedingungen des P r o d u k t i o n s a b 
laufs dar . 

W i c h t i g e d isponierbare Einf lußgrößen der Erlöse können v o r a l lem die ab
satzpol i t i schen Instrumente wie die P r e i s p o l i t i k , W e r b u n g , die P r o d u k t i o n s 
mengen u . d g l . sein. Beispiele für nicht d i sponierbare Einflußgrößen der A b 
satzmengen s ind das M a r k t v o l u m e n sowie seine A u f t e i l u n g auf P r o d u k t 
g r u p p e n , K u n d e n v a r i a b l e n , die Jahreszeit oder Saison u . a . . 

A u s den beispielhaft genannten primären Einflußgrößen lassen sich andere 
wie die E r z e u g n i s g r u p p e n , Einsatzgütermengen oder verfügbare Betriebszei
ten, St i l l s tandszei ten, Prozeßzeiten u . a . able i ten. So ergibt sich die verfügbare 
Betriebszeit , i n d e m m a n v o n der K a l e n d e r z e i t die St i l ls tands- , W a r t u n g s - , 
Reparaturze i ten u s w . abzieht . Derar t ige V a r i a b l e n werden als sekundäre 
Einflußgrößen bezeichnet, da sie v o n den primären unmit te lbar abhängig 
s ind u n d i m Rechensystem als Z w i s c h e n w e r t e verwendet w e r d e n . 

Kennzeichnung 
von Einfluß

größen 
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b) Herleitung der Kostenfunktionen 

In der Per iodenerfo lgsrechnung w i r d unterstellt , daß zwischen den E i n 
satzgütermengen u n d dem E r z e u g n i s p r o g r a m m in der Regel eine zweistufige 
Bez iehung besteht. A u f einer ersten Stufe w i r d die Abhängigkeit der Einsatz
gütermengen rx v o n den Einflußgrößen ej in sog. Kostengüter-Einf lußgrö
ßen-Funkt ionen der A r t 

(1) r, = a, + I bjj • e, 
v j 

b z w . in Matr ixschre ibweise : 

(2) r = » • c 

abgebildet. Bei den unabhängigen V a r i a b l e n q k a n n es sich u m sekundäre oder 
u m primäre Einflußgrößen handeln. Konstante Summanden lassen sich berück
sichtigen, indem m a n ei = 1 setzt. In A b b i l d u n g 157 s ind verschiedene Kosten-
güter-Einflußgrößen-Funktionen wiedergegeben. 

A u f einer zweiten Stufe werden die Beziehungen zwischen den V a r i a b l e n e; 

und dem Erzeugnisprogramm sowie den restlichen primären Einflußgrößen 
durch sog. Einflußgrößen-Erzeugnisprogramm-Funktionen abgebildet: 

P 
(3) ^ = 2 Cn • X n + Cp+i • Xp+i + Cp + 2 ' Xp + 2 

n = l 

b z w . in Matr ixschre ibweise : 

(4) c = c • r 

In dem Beispiel v o n A b b i l d u n g 158 s ind die Ausprägungen der Einfluß
größen ej (z .B . der Schmelzzeit) v o n den verschiedenen P r o d u k t m e n g e n so
wie zwei produktunabhängigen Einf lußgrößen, e inem M o n a t s f a k t o r u n d der 
A n z a h l Schmelzen best immt. D i e letzten beiden Einflußgrößen s ind auch in 
der Kostengüter-Einf lußgrößen-Funktion als unabhängige V a r i a b l e n enthal
ten. Sie stellen i n dieser F u n k t i o n die einzigen primären Einf lußgrößen dar , 
die anderen Einflußgrößen s ind auf P r o d u k t m e n g e n zurückführbar u n d so
mit sekundär. Über den M o n a t s f a k t o r u n d die A n z a h l Schmelzen werden in 
diesem Beispiel f ixe b z w . losgrößenfixe E insatzmengen erfaßt. 

Kostengüter -
Einflußgrößen -
Funktionen 

Einflußgrößen -
Erzeugnis -
Funktionen 



Abb. 157: Beispiel für Kostengüter-Einflußgrößen-Funktionen [vgl. Laßmann (Erlösrechnung) 113] 

Einflußgrößen-Koeffizienten-Matrix Kostengüter-
Vektor 

Betriebslöhne eig. Betrieb 
Anlernen/Unfall 
Mehrarbeitslöhne 
Koksofengas 

Nebenkosten 
Heizöl 

Nebenkosten 
Drehrohrofendolomit 
Sinterdolomit 
Reparaturlöhne eig. Betrieb 
Kalkulatorische Abschreib. 
Kalkulatorische Zinsen 
Betriebssteuern 

- 67,000 
50,000 

- 9,000 
-144,000 
-144,000 

20,000 
20,000 

3,000 
15,000 
42,000 

3500,000 
2000,000 

89,000 

bn 
3,330 

0,861 
0,861 

0,050 
15,000 

b,2 

0,060 

6,261 
6,261 

0,806 

b t 6 

13,574 -0,120 

-2,909 
-0,294 

0,039 
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Abb. 158: Matrizenschema der Einflußgrößen-Erzeugnisprogramm-Funktionen [Laßmann (Erlösrechnung) 112] 

Einflußgrößen-Vektor Erzeugnisprogramm-Koeffizienten-Matrix (c)t) Erzeugnisprogramm-Vektor 

Rechenwert 1 1 0 0 0 0 . . . . 0 0 0 
Schmelzzeit 0 Si s 2 s 3 

s 4 . . • • s p 0 0 
Einschmelzzeit e 2 

0 Zi z 2 z 3 
z 4 . . • • z p 0 0 

Kochzeit e 3 
0 Vi v 2 v 3 

v 4 . . . . v p 0 0 
Anzahl der Schmelzen e 4 

0 0 0 0 0 . . . . 0 0 1 
flüssige Erzeugung e 5 

0 1 1 1 1 . . . . 1 0 0 
Monatsfaktor e 6 

0 0 0 0 0 . . . . 0 1 0 

1 

x 2 

x 3 

xp+2 

Rechenwert 
Erzeugnismengen nacn 
Sortengruppen 1 bis p 
in Tonnen 

Monatsfaktor MF 
Anzahl der Schmelzen N 
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Setzt man die Einf lußgrößen-Erzeugnisprogramm-Funkt ionen i n die K o 
stengüter-Einf lußgrößen-Funktionen e in , so ergeben sich die Beziehungen 
zwischen den Einsatzgütermengen u n d den primären Einf lußgrößen, zu de
nen die P r o d u k t m e n g e n gehören. Dieser Z u s a m m e n h a n g läßt sich i n M a t r i x 
schreibweise le icht verdeut l i chen : 

Produktions
funktionen 

(5) r = » • r = » • 6 

D i e benötigten F u n k t i o n e n w e r d e n auf unterschiedl iche Weise best immt. 
D a der betriebl iche Produkt ionsprozeß weitgehend technisch determiniert 
ist, lassen sich für i h n technologisch begründete F u n k t i o n e n aufstel len. 
D u r c h produkt ionstheoret i sche Aussagen werden dabei die wicht igs ten E i n 
flußgrößen u n d Abhängigkeiten herausgearbeitet sowie e m p i r i s c h überprüft 
[vgl. insb. F r a n k e (Betriebsmodelle)] . Derart ige technologisch begründete 
F u n k t i o n e n w e r d e n v o r a l lem m i t der einfachen oder mehrfachen l inearen 
Regress ionsrechnung aus empir i schen D a t e n der näheren Vergangenhei t her
geleitet. M i t einer K o r r e l a t i o n s a n a l y s e untersucht m a n , welche Einflußgrö
ßen für die E insatzmengen maßgebend s ind . Ferner läßt s ich angeben, in w e l 
cher Spannweite der Einf lußgrößen die Regress ions funkt ion gi l t . Über ein 
Best immtheitsmaß für die Regress ions funkt ion k a n n die Güte des gewählten 
F u n k t i o n s z u s a m m e n h a n g s bewertet werden. 

Eine zweite Klasse b i lden dispos i t ionsbest immte F u n k t i o n e n . Sie erfassen 
den Einfluß v o n innerbetr ieb l ichen Entscheidungen auf die Einsatzgüter. Be i 
spielsweise geben sie die Abhängigkeit der Betr iebsstunden, der M e h r a r b e i t s 
zeiten oder der Reparaturze i ten v o n Belegschaftsplänen u n d A r b e i t s a n w e i 
sungen wieder. A u c h diese F u n k t i o n e n w e r d e n m i t H i l f e der Regressions
rechnung aus empir i schen D a t e n hergeleitet. 

K a l k u l a t o r i s c h festgelegte F u n k t i o n e n b i lden eine dritte Klasse . Dieser T y p 
beruht auf A n n a h m e n der U n t e r n e h m u n g u n d bezieht s ich v o r a l lem auf k a l 
kulator ische K o s t e n , die aus Gründen der V e r g l e i c h b a r k e i t in das Rechensy
stem einbezogen w e r d e n . E i n typisches Beispiel dieser Klasse s ind k a l k u l a t o 
rische A b s c h r e i b u n g e n , deren per iodische H ö h e sich aus den v o n der Unter 
nehmung festgelegten A b r e c h n u n g s v e r f a h r e n ergibt. 

Das mit den Einf lußgrößenfunktionen ermittelte Gle ichungssystem (5) 
zeigt die Abhängigkeit der gesamten Einsatzgütermengen einer Per iode v o n 
den Produktmengen u n d den anderen primären Einflußgrößen des Betriebes. 
M u l t i p l i z i e r t m a n die E insatzmengen mit ihren Einstandspre isen , so gelangt 
man zur K o s t e n f u n k t i o n . In M a t r i x s c h r e i b w e i s e ist der V e k t o r r v o n l inks 
mit e inem Preisvektor tl zu m u l t i p l i z i e r e n . M a n erhält damit die F u n k t i o n 
der Gesamtkosten eines Betriebs in einer Per iode : 

Bestimmung 
der Funktionen 

Technologisch 
begründete Funk
tionen 

Dispositions
bestimmte 
Funktionen 

Kalkulatorisch 
festgelegte Funk
tionen 

Kosten
funktion 

(6) K = q' • r = q' • 3* • (S • r 
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Nehenbe- D i e Ausprägungen der Einf lußgrößen u n d der Einsatzgütermengen können 
dingungen d u r c h Höchst - oder M i n d e s t g r e n z e n beschränkt sein. Beispielsweise können 

für einzelne P r o d u k t e Absatzhöchstmengen oder -mindestmengen festgelegt 
sein. Derart ige Beziehungen w e r d e n d u r c h ein System v o n N e b e n b e d i n g u n 
gen erfaßt . D a m i t ergibt s ich ein umfassendes System v o n G l e i c h u n g e n u n d 
U n g l e i c h u n g e n , das den Gütereinsatz u n d die P r o d u k t i o n einer Unterneh
m u n g abbi ldet . Es läßt s ich d u r c h eine systematische G l i e d e r u n g in U n t e r m a 
tr izen übersichtlich d u r c h sog. »Strukturmatrizen« darstel len u n d mi t H i l f e 
der E D V berechnen. A b b i l d u n g 159 zeigt den grundlegenden A u f b a u derar
tiger S t r u k t u r m a t r i z e n u n d ihre V e r b i n d u n g z u den N e b e n b e d i n g u n g e n u n d 
zu K o s t e n . 

Abb. 159: Übersicht über Strukturmatrizen und Nebenbedingungen in der Periodener
folgsrechnung 
[Laßmann (Einflußgrößenrechnung) 435] 
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c) Bestimmung der Erlös- und der Periodenerfolgsfunktionen 

W ä h r e n d die Einsatz- u n d Kostenseite der Per iodener fo lgsrechnung d u r c h 
eine V i e l z a h l v o n A r b e i t e n eingehend untersucht u n d auf empir ische Fälle 
angewandt w o r d e n ist, liegen für Absatzerlösmodelle n o c h keine entspre
chenden E r f a h r u n g e n v o r . Vernachlässigt m a n die Einflußgrößen der A b s a t z 
seite, so läßt sich der Per iodener fo lg sehr einfach als D i f f e r e n z zwischen den 
m i t festen A b s a t z p r e i s e n bewerteten P r o d u k t m e n g e n r u n d den K o s t e n er
m i t t e l n . Erfaßt m a n die Absatzpre ise i n e i n e m Preisvektor p ' , d a n n ergibt 
s ich der P e r i o d e n g e w i n n 06 d u r c h die B e z i e h u n g : 

(7) © = p' • i - q' • r 

Periodengewinn 

In mehreren Untersuchungen [ W i t t e n b r i n k (Er fo lgsplanung) ; K o l b (Erlös
rechnung)] ist versucht w o r d e n , Einf lußgrößenfunkt ionen der Erlöse eben
falls m i t H i l f e v o n Regressionsanalysen herzule i ten . D a b e i hat es sich als 
n o t w e n d i g erwiesen, F u n k t i o n e n für verschiedene Erlösarten, z . B . bei unter
schiedl ichen R a b a t t f o r m e n , Preiszuschläge, Forderungsver luste u . a . , zu u n 
terscheiden. A l s wicht ige Einflußgrößen w e r d e n das P r o d u k t i o n s v o l u m e n , 
das M a r k t v o l u m e n u n d seine A u f t e i l u n g auf P r o d u k t g r u p p e n , die M a r k t a n 
teile der U n t e r n e h m u n g sowie zeit l iche Einflüsse genannt. 

Einflußgrößen
funktionen 
der Erlöse 

3. Aussagefähigkeit der Periodenerfolgsrechnungsmodelle 

D a s grundlegende Rechnungszie l der Per iodenerfo lgsrechnungsmodel le 
besteht i n der B e s t i m m u n g des gesamten Periodenerfolgs einer U n t e r n e h 
m u n g oder eines Te i l s d a v o n . Ihm w i r d i n diesem System aus prakt i scher 
Sicht eine sehr hohe Bedeutung als Steuerungs- u n d Beurtei lungsgröße bei
gemessen [Laßmann (Gestal tungsformen) 15]. D i e P r o b l e m a t i k einer Z u 
rechnung v o n längerfristig gebundenen Einsatzgütern (z .B . M a s c h i n e n ) auf 
Perioden w i r d gesehen. D e n n o c h w i r d es als n o t w e n d i g erachtet, die Unter 
n e h m u n g auf ein einziges Per iodenzie l auszur ichten . Dies sei besser, als eine 
V i e l z a h l unterschiedl icher Zielgrößen beispielsweise in F o r m v o n D e c k u n g s 
beiträgen z u ermit te ln . D a m i t werden die Prob leme einer periodengemäßen 
Z u r e c h n u n g v o n Erfolgsgrößen wie A b s c h r e i b u n g e n , R e p a r a t u r e n , W e r b e 
kosten u . a . bewußt in K a u f g e n o m m e n . A u f die prakt i sche Durchführbarkei t 
w i r d mehr G e w i c h t als auf eine theoret i sch-konzept ionel le Geschlossenheit 
gelegt. 

In der A u s r i c h t u n g auf den Per iodener fo lg u n d seine Berechnung über die 
periodenbezogenen Einsatz- u n d A b s a t z m e n g e n liegt der zentrale Unter 
schied dieses Systems gegenüber den stückbezogenen Rechnungssystemen in 
V o l l - u n d T e i l k o s t e n r e c h n u n g . D i e f i x e n V e r b r a u c h s m e n g e n s ind i n der Pe-

Rechnungsziel 
Periodenerfolg 

Unterschiede 
zu anderen 
Systemen 
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Verwendung 
für Planung 

inoserechnung 

V er wendung 
für Kontrolle 

r iodenerfo lgsrechnung eigenen Einf lußgrößen (z .B . zeitbezogenen Größen 
wie M o n a t s f a k t o r e n ) zugerechnet oder als A b s o l u t g l i e d e r in den Einflußgrö
ßenfunktionen enthalten. Insoweit w i r d auch in diesem Rechensystem eine 
Schlüsselung der F i x k o s t e n vermieden . D e s h a l b w i r d es hier i m R a h m e n der 
Tei lkostenrechnungssysteme dargestellt . D a in i h m keine stückbezogene 
R e c h n u n g angestrebt w i r d , tr i t t das P r o b l e m nicht auf, ob V o l l k o s t e n oder 
ledig l ich T e i l k o s t e n auf die P r o d u k t e verteilt werden dürfen [Laßmann (Er
lösrechnung) 162]. D e n n o c h ist es möglich, für best immte Z w e c k e w i e die 
Bestandsbewertung produktbezogene R e c h n u n g e n auf V o l l - oder T e i l k o 
stenbasis durchzuführen. Solche R e c h n u n g e n gelten aber nur für die jewei
lige Betr iebss i tuat ion. Dieses Rechensystem vermeidet somit die P r o b l e m e 
einer Z u r e c h n u n g v o n K o s t e n u n d Erlösen auf P r o d u k t e weitgehend. 

M i t H i l f e der K o s t e n - u n d Erlösfunktionen ermöglicht diese R e c h n u n g 
eine P l a n u n g des Per iodenerfolgs für vorgegebene Werte der primären E i n 
flußgrößen u n d der Preise. M i t ih r k a n n er für alternative Ausprägungen die
ser Größe"'schnell ermittelt w e r d e n . So lassen sich die A u s w i r k u n g e n v o n 
Preisänderungen d u r c h Eingeben der neuen Pre isvektoren leicht her le i ten. 
Ferner k a n n m a n beispielsweise untersuchen, wie sich verschiedenartige P r o 
d u k t i o n s p r o g r a m m e , A n p a s s u n g s f o r m e n der Produkt ionsprozesse oder u n 
terschiedliche Einsatzgüterkombinat ionen auf den Per iodener fo lg a u s w i r 
ken. D i e v o n einer A l t e r n a t i v e b e w i r k t e Änderung des Periodenerfolgs k a n n 
ihr als G r e n z e r f o l g zugerechnet w e r d e n . M a n stellt also Alternativenüberle
gungen an u n d ermittelt für sie per iodenbezogene Grenzer fo lge u n d E r f o l g s 
dif ferenzen. In der P l a n u n g dient die Per iodener fo lgsrechnung d a z u , die er
folgsmäßigen Konsequenzen verschiedener H a n d l u n g s a l t e r n a t i v e n z u p r o 
gnost izieren u n d zu analysieren. S o m i t hat sie i n erster L i n i e den C h a r a k t e r 
einer Prognoserechnung. D u r c h die F o r m u l i e r u n g v o n Z i e l f u n k t i o n e n läßt 
sie s ich aber zu einfachen O p t i m i e r u n g s r e c h n u n g e n ausbauen. D i e i n ihr ent
haltenen G l e i c h u n g e n für Gütermengenbeziehungen u n d U n g l e i c h u n g e n für 
Nebenbedingungen l iefern wicht ige Bausteine zur F o r m u l i e r u n g v o n P l a 
nungsmodel len beispielsweise der P r o g r a m m - oder V e r f a h r e n s p l a n u n g . Es 
w i r d jedoch nur für zweckmäßig angesehen, O p t i m i e r u n g e n für kle inere 
T e i l p r o b l e m e v o r z u n e h m e n . D i e Per iodener fo lgsrechnung stellt daher e in 
aussagefähiges Instrument für die kurzfr i s t ige u n d einperiodige P l a n u n g der 
U n t e r n e h m u n g dar . 

Für die Kontrolle v o n Unternehmensprozessen können d u r c h Einsetzen 
der realisierten Isteinflußgrößen Sol lwerte der Kosten u n d Erlöse ermit te l t 
u n d den Istwerten gegenübergestellt w e r d e n . D i e A b w e i c h u n g e n lassen s ich 
mit H i l f e der Einf lußgrößenfunktionen sehr genau u n d tiefgehend analys ie 
ren. D a die Einf lußgrößenfunktionen die maßgebl ichen Best immungsgrößen 
u n d Beziehungen a b b i l d e n , k a n n i m einzelnen untersucht w e r d e n , we lche 
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Einf lußgrößenänderungen aufgetreten s ind u n d welche K o s t e n - , Erlös- sowie 
E r f o l g s a b w e i c h u n g e n sie b e w i r k t haben . Diese A b w e i c h u n g s a n a l y s e k a n n 
sich entsprechend A b b i l d u n g 160 auf die Erlös- u n d die Kostenseite sowie 
auf Preis- u n d M e n g e n a b w e i c h u n g e n erstrecken. Bei V o r l i e g e n eines ausge
bauten Betr iebskostenmodel ls k a n n sie darüber hinaus verschiedene spezielle 
A b w e i c h u n g e n aufzeigen. Diese s ind entweder als D i f f e r e n z zwischen P l a n -
u n d Sol l ( r icht )kosten auf betr iebl iche Entscheidungen oder als Di f ferenz z w i 
schen S o l l - u n d Istkosten auf die Produktionsdurchführung u n d deren W i r t 
schaf t l i chkei t zurückzuführen. 

D i e Per iodenerfo lgsrechnungsmodel le stellen die betr iebl ichen P r o d u k 
t ions- b z w . Absatzprozesse in den M i t t e l p u n k t der Bet rachtung u n d versu
chen, sie d u r c h A u f s t e l l u n g u n d empir ische Bestätigung v o n G l e i c h u n g e n 
sowie U n g l e i c h u n g e n relativ genau a b z u b i l d e n . D i e G l i e d e r u n g in K o s t e n -
steilen tritt gegenüber der A n a l y s e dieser Prozesse zurück. Kostenste l len- u n d 
Kostenträgerrechnung s ind keine kons t i tu t iven Bestandteile dieses Rechensy
stems, sie können aber in F o r m zusätzlicher Rechnungen eingefügt w e r d e n . 
Das Rechnungszie l der P l a n u n g u n d K o n t r o l l e des gesamten U n t e r n e h 
mungsprozesses oder einzelner Betriebsbereiche hat mehr G e w i c h t als die 
P l a n u n g , Steuerung u n d K o n t r o l l e v o n Stellen. 

D a die Per iodenerfo lgsrechnungsmodel le relevante I n f o r m a t i o n e n für ein-
per iodige Entsche idungsprobleme l ie fern, s ind sie ein zweckmäßiges Instru
ment der kurzfristigen Planung und Kontrolle. Ihre Anwendungsgebie te s ind 
Industriebetriebe »mit kurzzei t iger Sorten- u n d Serienfert igung — also Fer t i -
gungs- u n d Vertr iebsprozessen , die weniger als ein Q u a r t a l oder sogar einen 
M o n a t i n A n s p r u c h nehmen« [Laßmann (Gestal tungsformen) 16]. Für die
sen P r o d u k t i o n s t y p stellen sie ein geeignetes In format ions ins t rument dar . Bei 
i h m w i r d die per iodische Er fo lgsrechnung für wicht iger als stückbezogene 
Rechnungen angesehen. Dagegen benötigt m a n bei langzeit iger E inze l fer t i 
gung wie der Ers te l lung v o n Großpro jekten (z .B . K r a f t w e r k e n , Großanlagen 
u.a.) eine stückbezogene Auf t rags - oder P r o d u k t e r f o l g s r e c h n u n g . A u f derar
tige P r o d u k t i o n s t y p e n s ind die Per iodenerfo lgsrechnungsmodel le nicht aus
gerichtet. 

Eine weitere G r e n z e dieser Rechensysteme ist in dem hohen A u f w a n d für 
die B e s t i m m u n g der Einf lußgrößenfunktionen zu sehen. In der prakt i schen 
Durchführung ist es häufig unumgänglich, V e r e i n f a c h u n g e n v o r z u n e h m e n 
und sich mit e inem begrenzten Präzisionsgrad zufr ieden zu geben. D i e L e i 
stungsfähigkeit der automatis ier ten Datenverarbe i tung verringert die Bedeu
tung dieses P r o b l e m s . Für die B e s t i m m u n g der Einf lußgrößenfunktionen mit 
H i l f e statistischer V e r f a h r e n sind entsprechende S o f t w a r e p r o g r a m m e ver
fügbar. D i e Berechnung der K o s t e n , Erlöse u n d Periodenerfolge für erwartete 
b z w . alternative Ausprägungen der Einflußgrößen lassen sich mit H i l f e der 



Abb. 160: System der Abweichungsarten in der Periodenerfolgsrechnung [vgl. Laßmann (Gestaltungsformen) 14] 
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E D V eff iz ient u n d schnell durchführen. D e n n o c h er fordern insbesondere die 
Einführung, aber auch die laufende A n p a s s u n g u n d Pflege eines theoret isch 
fundier ten Rechnungssystems dieser A r t mi t einer V i e l z a h l v o n G l e i c h u n g e n 
b z w . U n g l e i c h u n g e n einen hohen A u f w a n d . 

Kontrollfragen und Übungsaufgaben zu Abschnitt B des 3. Kapitels 

/. Auflösungsmöglichkeiten der Gesamtkosten 

1. K e n n z e i c h n e n Sie die variablen u n d fixen Kosten sowie die G r e n z - und R e 
sidualkosten bei l inearem, überlinearem, unterlinearem und S-förmigem 
Kostenverlauf . 

2. U n t e r welchen Bedingungen treten sprungfixe K o s t e n auf? 
3. Welchen Aussagegehalt besitzen Grenzkosten? 
4. U n t e r welchen Bedingungen sind die G r e n z k o s t e n größer, gleich oder k l e i 

ner als die variablen Stückkosten? 
5. W a n n ist eine Kostenart einer Bezugsgröße als E inze lkos ten zurechenbar? 
6. A u s welchen Gründen können unechte Gemeinkos ten auftreten? 
7. G e b e n Sie Beispiele für E inze lkos ten , variable unechte und variable echte 

G e m e i n k o s t e n sowie Fixkosten an. 

//. Teilkostenrechnungen auf der Basis von variablen Kosten 

1. Kostenauflösung im R a h m e n der Kostenartenrechnung 

8. N e n n e n Sie Z w e c k e u n d Verfahren der Kostenauflösung. 
9. Welche V o r - u n d Nachtei le lassen sich für das buchtechnische Verfahren 

der Kostenauflösung angeben? 
10. W i e w i r d die Kostenauflösung mit H i l f e eines Streupunktdiagramms v o r 

genommen? 
11. U n t e r welcher A n n a h m e führt das mathematische Verfahren der Kostenauf

lösung auch zur Zer legung in proport ionale und fixe Kosten? 
12. W i e sind die Residualkosten für eine nichtlineare K o s t e n f u n k t i o n z u be

stimmen? 
13. Welche V o r s t e l l u n g liegt der planmäßigen Kostenauflösung zugrunde? 

2. Kostenstel lenrechnung auf der Basis v o n variablen Kos ten 

14. Welche M e r k m a l e s ind für die Kostenstel lenrechnung auf der Basis v o n va
riablen Kos ten charakteristisch? 

15. Welcher T e i l der Kos ten w i r d zur Bes t immung der Zuschlagssätze für die 
Endkostenstel len zugrunde gelegt? 
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16. W i e berechnet man die proport ionalen (variablen) Herstellkosten? 
17. W e r d e n bei der Kostenstellenumlage fixe Kos ten berücksichtigt? 
18. Welchen A u f b a u besitzt der Betriebsabrechnungsbogen in der Tei lkosten

rechnung auf der Basis v o n variablen Kosten? 
19. W i e w i r k t sich eine mehrfach gestufte Erfolgsrechnung auf die Gestaltung 

des Betriebsabrechnungsbogens aus? 

20. Welche Abweichungsar ten kennt die Abweichungsanalyse in der G r e n z 
plankostenrechnung? 

3. Kostenträgerrechnung auf der Basis von variablen Kosten 

21. Welchen A u f b a u besitzen die einfach und mehrfach gestufte (reine) Kos ten
trägerzeitrechnung? 

22. Welche Unterschiede lassen sich zwischen der Grenzplankostenrechnung 
und dem Direct C o s t i n g angeben? 

23. Was versteht man unter einem Deckungsbeitrag? 
24. W o r i n unterscheiden sich die einfach und die mehrfach gestufte Periodener

folgsrechnung auf der Basis von variablen Kosten? 
25. Wie läßt sich die einfach gestufte Erfolgsrechnung mathematisch darstellen? 

26. A u f welche Bezugsgrößen kann in der mehrfach gestuften Erfolgsrechnung 
die Z u r e c h n u n g der Fixkosten vorgenommen werden? 

27. Wie sieht das Schema zur Best immung des kalkulatorischen Per iodenerfol 
ges in der mehrfach gestuften Erfolgsrechnung aus? 

28. Welchen Einfluß haben Bestandsänderungen auf den Erfolgsausweis in der 
T e i l - und Vol lkostenrechnung? 

29. Worauf gründet sich die Abhängigkeit des Erfolges von der Absatzmenge in 
der erweiterten Tei lkostenrechnung auf der Basis von variablen Kosten? 

30. Welchen Beitrag können die Informationen über die variablen Kosten z u r 
handels- und steuerrechtlichen Bestandsbewertung leisten? 

31. Welche Gestaltungsmöglichkeiten der K a l k u l a t i o n in der Tei lkostenrech
nung auf der Basis von variablen Kosten gibt es? 

32. Was ist das Kennzeichen der Kostenträgerstückrechnung auf der Basis von 
variablen Kosten? 

33. W i e gestaltet sich die Kostenträgerstückrechnung bei den einzelnen K a l k u 
lationsverfahren im Rahmen der Tei lkostenrechnung? 

34. Welchen A u f b a u besitzt das Kalkulat ionsschema in derTe i lkos tenrechnung 
auf der Basis von variablen Kosten? Welche M o d i f i k a t i o n ergibt s ich, w e n n 
die Fertigungslöhne als Gemeinkosten verrechnet werden? 

35. W i e berechnet man den Stückdeckungsbeitrag? 
36. Welche Möglichkeiten der Preiskalkulat ion mit H i l f e von Sol ldeckungsbei 

trägen lassen sich unterscheiden? 
37. W o d u r c h ist die Fixkostendeckungsrechnung charakterisiert? 
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38. Welchen A u f b a u besitzt die retrograde Kostenträgerzeitrechnung i m R a h 
men der Fixkostcndeckungsrechnung? 

39. Liegt in der F ixkostendeckungsrechnung eine verursachungsgemäße K o 
stenzurechnung vor? 

40. Er fo lgt die K a l k u l a t i o n in der F ixkostendeckungsrechnung auf der Basis 
von Tei lkosten? 

41. Welchen Informationsgehalt haben die in der F ixkostendeckungsrechnung 
ermittelten G e w i n n e ? 

42. Eignet sich die in der F ixkostendeckungsrechnung als progressive Rech
nung konzipier te Stückkostenrechnung für die Preiskalkulat ion? 

43. Kennze ichnen Sie die Struktur der Gewinnschwel lenanalyse bei E i n p r o 
duktfer t igung graphisch und algebraisch. 

44. Wie läßt sich die G l e i c h u n g zur Bes t immung der G e w i n n s c h w e l l e bei E i n 
produkt fer t igung erweitern? 

45. Welche Untersuchungen werden i m Rahmen der Gewinnschwel lenanalyse 
durchgeführt? 

46. Kennze ichnen Sie die mathematische Struktur der G e w i n n s c h w e l l e bei der 
Hers te l lung von einem, z w e i , drei u n d n Produktar ten . 

47. Welche Möglichkeiten der Gewinnschwel lenanalyse gibt es bei M e h r p r o 
duktfert igung? Beurteilen Sie die Aussagefähigkeit der einzelnen Verfahren. 

4. A n w e n d u n g der Tei lkostenrechnungen auf der Basis von variablen Kosten 

48. Für welche Planungs- und Steuerungsprobleme der U n t e r n e h m u n g liefern 
Tei lkostenrechnungen auf der Basis v o n variablen Kosten relevante Infor
mationen? 

49. Kennze ichnen Sie die wichtigsten kurzfr i s t igen Entscheidungsprobleme 
von U n t e r n e h m u n g e n . 

50. Welche Elemente enthält ein simultanes Entscheidungsmodel l zur Bes t im
mung des opt imalen P r o d u k t i o n s - und Absatzprogramms? 

51. Bei welchen Anwendungsbedingungen sind die Z i e l f u n k t i o n und die N e 
benbedingungen des M o d e l l s zur Bes t immung des optimalen P r o d u k t i o n s 
und Absatzprogramms linear? 

52. Vergleichen Sie die Höhe des Angebotspreises bei G r e n z k o s t e n - , D i f f e 
rential- , Part ial- und Prozentualka lkula t ion unter der Voraussetzung einer 
linearen b z w . einer S-förmigen K o s t e n k u r v e . 

53. Beurteilen Sie die Verwendbarkei t der G r e n z k o s t e n - , Di f ferent ia l - , Part ial -
und Prozentua lka lkula t ion für die Pre ispol i t ik der U n t e r n e h m u n g . 

54. Was versteht man unter einer Preisgrenze? 
55. Welche A r t e n v o n Preisgrenzen lassen sich unterscheiden? 
56. Kennzeichnen Sie die Aussagefähigkeit verschiedener Preisgrenzen für die 

Preispol i t ik der U n t e r n e h m u n g . 
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57. Welchen Aussagegehalt besitzen aus der Kostenrechnung abgeleitete l i q u i 
ditätswirksame Preisgrenzen? 

58. Charakteris ieren Sie das K o n z e p t der pretialen L e n k u n g . 
59. Welche typischen Fälle der Entscheidungssi tuat ion lassen sich für die E r 

mit t lung von Lenkungspreisen unterscheiden? W i e werden die Lenkungs
preise in diesen Fällen ermittelt? 

60. W i e lassen sich D u a l w e r t e ökonomisch interpretieren? 
61. W a n n können die Lenkungspreise für Z w i s c h e n p r o d u k t e aus der optimalen 

Lösung des P r o d u k t i o n s - u n d A b s a t z p r o g r a m m s abgelesen werden? 
62. Beschreiben Sie das Kalkulat ionsschema für beschränkt verfügbare Einsatz

güter und für Zwischenprodukte bei einer Steuerung durch Lenkungspreise. 
63. W i e werden die Standard-Grenzpreise von Z w i s c h e n - und E n d p r o d u k t e n 

ermittelt? 
64. Untersuchen Sie die A n w e n d b a r k e i t des Konzepts der Unternehmungs

steuerung mit Lenkungspre isen . Beurtei len Sie die Einwände, die gegen die
ses K o n z e p t vorgebracht w e r d e n . 

///. Teilkostenrechnung auf der Basis von relativen Einzelkosten 

65. A u f welchen P r i n z i p i e n beruht die relative Einzelkostenrechnung? 
66. Weshalb werden die E inze lkos ten bei Riebel als >relativ< bezeichnet? 
67. Welche Bezugsgrößen können der Z u r e c h n u n g von relativen Einze lkosten 

zugrunde gelegt werden? 
68. W i e hängen die Rangfolge und die hierarchische O r d n u n g der Bezugsgrö

ßen von den verfolgten Rechnungszielen ab? Untersuchen Sie diesen Z u 
sammenhang an verschiedenen Beispielen einer Bezugsgrößenhierarchie. 

69. N a c h welchen M e r k m a l e n lassen sich die Kostenarten in Kostenkategorien 
untergliedern? 

70. Vergleichen Sie die Untersche idung zwischen Leistungs- und Bereitschafts
kosten bei Riebel mit der E i n t e i l u n g in beschäftigungsvariable und -fixe K o 
sten. 

71. Welchen Einfluß hat die Rangfolge der G l i e d e r u n g in Kostenkategorien auf 
die Struktur und A n w e n d b a r k e i t der G r u n d r e c h n u n g ? 

72. W i e w i r d die innerbetriebliche Leistungsverrechnung in der relativen E i n 
zelkostenrechnung durchgeführt? 

73. Welche A n f o r d e r u n g e n werden in der relativen Einzelkostenrechnung an 
die K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses gestellt? 

74. Vergleichen Sie den A u f b a u der Betriebsergebnisrechnung in der mehrfach 
gestuften Deckungsbeitragsrechnung u n d der relativen Einze lkostenrech
nung. 
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75. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Rechnungszie len und der 
Berücksichtigung unterschiedlicher Kostenkategorien in der Betriebser
gebnisrechnung der relativen Einzelkostenrechnung? 

76. W i e läßt sich die E n t w i c k l u n g des Betriebsergebnisses durch eine G e g e n 
überstellung v o n Deckungsbeiträgen u n d Deckungsbedarf für P r o d u k t a r 
ten, P r o d u k t g r u p p e n , Kostenstel len, Bereiche u n d die U n t e r n e h m u n g ver
folgen? 

77. Welche spezifischen Deckungsbeiträge lassen sich ermitteln? 
78. Welche Informat ionen liefert die relative E inze lkostenrechnung für die ver

schiedenen Entscheidungsprobleme der Pre ispol i t ik? 

IV. Die Aussagefähigkeit von Systemen der Teilkostenrechnung 

79. Vergle ichen Sie die Verwendbarke i t von V o l l - u n d Tei lkostenrechnungen 
für die P l a n u n g , Steuerung und K o n t r o l l e des Unternehmungsprozesses . 

80. Welche Gemeinsamkei ten und welche Unterschiede bestehen i m A u f b a u 
und in der Aussagefähigkeit von Systemen des einfach gestuften Direc t 
C o s t i n g , des mehrfach gestuften D i r e c t C o s t i n g , der Grenzplankos tenrech
n u n g , der Fixkostendeckungsrechnung u n d der relativen E inze lkos ten
rechnung? 

81. Welchen Aussagegehalt hat eine G l i e d e r u n g der F ixkosten nach ihrer A b 
baufähigkeit? 

82. Welche Gründe sprechen für u n d welche gegen eine Z u o r d n u n g der F e r t i 
gungslöhne z u den Einze lkos ten b z w . z u den echten Gemeinkosten? 

Übungsaufgaben 

1. Best immen Sie für die K o s t e n f u n k t i o n 

K = 1 X 3 _ 21 x 2 + 1570 x + 34 700 

die zugehörige F u n k t i o n der Residualkosten. G e b e n Sie mit H i l f e der abge
leiteten F u n k t i o n an, wie hoch die Residualkosten bei einer A u s b r i n g u n g s 
menge v o n 80 s ind . 

2. In einer Kostenstelle w i r d geplant, daß während des k o m m e n d e n M o n a t s va
riable Gemeinkos ten für 400 kg eines Betriebsstoffes z u einem Preis v o n 
16,- D M / k g und für 60 Arbei tss tunden z u einem L o h n s a t z von 
1 0 , - D M / S t d . entstehen. Tatsächlich fallen variable Istkosten in H ö h e v o n 
D M 7645 , - an, w o b e i für den Betriebsstoff 18 , - D M / k g und ein Lohnsa tz 
von 11,50 D M / S t d . bezahlt werden . Best immen Sie die Preis- u n d die V e r 
brauchsabweichung bei einem Istverbrauch von 380 kg u n d 70 Std. 
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3. Stellen Sie aufgrund der folgenden Angaben fest, wie hoch die gesamten 
Plankosten , die gesamten u n d die proport ionalen Sol lkosten sowie die Ver 
brauchsabweichung s i n d : 

Proport ionale Plankosten 
je Produkte inhei t D M 2 000 , -
Planbeschäftigung 100 % 
Istbeschäftigung 9 0 % 
Fixe Kos ten D M 85 000 -
Gesamte Kos ten D M 270 000 -

4. D i e Kos tenplanung ergibt für die k o m m e n d e Abrechnungsper iode , daß die 
Bruttoumsatzerlöse für P r o d u k t A D M 18 600 , - , für P r o d u k t B D M 12 300 , -
u n d für P r o d u k t C D M 15 700 , - betragen. Es sind Erlösschmälerungen in 
H ö h e von 5 % abzusetzen. A n variablen Herste l lkosten b z w . variablen V e r 
triebskosten sollen für A D M 8720 , - b z w . D M 720 - , für B D M 7915 - b z w . 
D M 830 - und für C D M 8300, - b z w . D M 550 - anfallen. D i e fixen Kos ten 
setzen sich aus D M 6400 , - für die H e r s t e l l u n g , D M 1800,- für den Vertr ieb 
und D M 3800 , - für die V e r w a l t u n g zusammen. Führen Sie die Betriebser
gebnisrechnung d u r c h , wobei die Deckungsbeiträge über die variablen H e r 
stellkosten sowie die variablen H e r s t e l l - und Vertr iebskosten je Produktar t 
z u ermitteln s ind. 

5. In einer U n t e r n e h m u n g werden vier P r o d u k t e gefertigt. D i e P r o d u k t e A und 
B bi lden die P r o d u k t g r u p p e 1, die P r o d u k t e C und D die P r o d u k t g r u p p e II. 
A l l e P r o d u k t e durchlaufen drei Fertigungsstellen. Entsprechend der relati
ven Einze lkostenrechnung werden die Gesamtkosten wie folgt geplant: 

g ruppen : 
E inze lkos ten 
der K o s t e n 
stellen: 

250, 1 320 , -

8 000 - 7 500,-
P r o d u k t g r u p p e I 

3 400 -
Fer t i - Fer t i -

gungs- gungs-
stelle 1 stelle 2 
1 300 - 4 5 0 , -

1 680 -

P r o d u k t e i n z e l - P r o d u k t A P r o d u k t B P r o d u k t C 
kosten: 

Vertr iebs-
kosten 
Fertigungs
kosten 

Fertigungs
einzelkosten 
der P r o d u k t -

P r o d u k t D 

970 -

12 300 , - 5 600,-
P r o d u k t g r u p p e II 

2 700 -
Fer t i - Verwal tungs-

gungs- und Vertr iebs
stelle 3 stelle 
860 - 1 360 , -
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Führen Sie die mehrfach gestufte Betriebsergebnisrechnung d u r c h , wenn E r 
löse in H ö h e v o n D M 12 5 0 0 , - f ü r A , D M 13 200 - für B , D M 16 800 - für C 
u n d D M 9700 , - für D geplant s ind. 

D i e wichtigsten D e f i n i t i o n e n , weitere Fragen u n d A n t w o r t e n sowie 
A u f g a b e n u n d Lösungen z u m 3. K a p i t e l , T e i l B , »Systeme der T e i l 
kostenrechnung« finden Sie i m Arbeitsbuch z u den Systemen der 
Kostenrechnung auf den Seiten 175 bis 284. 
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C. Investitionstheoretisch orientierte Kostenrechnung 

I. Notwendigkeit und Ziele einer Verbindung von Kosten- und Investi 
tionsrechnung 

T r o t z der V i e l z a h l an Kostenrechnungssystemen erscheint eine Reihe v o n 
P r o b l e m e n rechnungstheoret isch b is lang nicht befr iedigend gelöst. D i e T r e n 
n u n g z w i s c h e n den für Entscheidungen relevanten u n d nicht relevanten K o 
sten w i r d in Te i lkos tenrechnungen auf der Basis v o n var iab len K o s t e n u n d 
v o n relat iven E i n z e l k o s t e n unterschiedl ich durchgeführt . D i e A u f s p a l t u n g 
w i c h t i g e r Kos tenar ten wie A b s c h r e i b u n g e n u n d Personalkosten ist umstr i t 
ten. Vorgeschlagene Näherungsverfahren für diese A u f s p a l t u n g überzeugen 
w e n i g . Ferner ist festzustellen, daß Verfechter der T e i l k o s t e n r e c h n u n g neu
erdings eine Schlüsselung v o n F i x k o s t e n durchführen [Kilger (Deckungsbei 
tragsrechnung) 6 f., 4 6 7 f f . u n d 607] u n d eine K o m b i n a t i o n ihres Systems mit 
der V o l l k o s t e n r e c h n u n g vorsehen. 

E i n zentraler G r u n d für die genannten Probleme ist i n der gegenseitigen 
Abhängigkeit betr iebl icher Entscheidungen zu suchen. Ihre Interdependenz 
macht es unmöglich, generell i n relevante u n d nicht relevante K o s t e n a u f z u 
spalten. Dies gil t auch für die Beziehungen z w i s c h e n k u r z - , mi t te l - u n d lang
fristiger P l a n u n g . Diese Bereiche lassen sich nicht e indeut ig vone inander ab
grenzen. In der Regel ordnet m a n kurzfr is t ige P lanungsprob leme der K o s t e n 
rechnung zu u n d betrachtet längerfristige Planungstatbestände als Investitions
p r o b l e m e . Eine derartige Z u o r d n u n g sowie eine eindeutige T r e n n u n g z w i 
schen diesen beiden Rechnungssystemen s ind wegen der Interdependenzen 
k a u m durchführbar . V i e l m e h r erscheint es f ruchtbar , d u r c h eine stärkere 
V e r b i n d u n g zwischen ihnen die Probleme der Z u r e c h n u n g längerfristig ge
bundener Einsatzgüter wie Personal u n d A n l a g e n zumindest k o n z e p t i o n e l l 
einer Lösung näherzubringen. M i t einem k laren K o n z e p t könnte es möglich 
w erden , prakt i sch anwendbare (Näherungs-)Verfahren ihrer A u f s p a l t u n g 
u n d Berücksichtigung in der K o s t e n r e c h n u n g z u e n t w i c k e l n u n d z u beurtei
len. 

K o s t e n r e c h n u n g u n d Invest i t ionsrechnung sol len relevante I n f o r m a t i o n e n 
für betriebl iche Entscheidungen l iefern. Sie s t i m m e n i n dem Rechnungsz ie l 
der Berei tste l lung v o n In format ionen für P lanungszwecke überein. A u f dieses 
Z i e l ist die folgende K o n z e p t i o n einer invest i t ionstheoret ischen Kos tenrech
nung ausgerichtet [Küpper (Fundierung) 26 ff . ] . M i t d e m A n s a t z w e r d e n vor 
al lem z w e i Z w e c k e ver fo lgt : 

Probleme der 
Kostenrechnung 

Inter dependenz-
probleme als 
Ausgangspunkt 

Ausrichtung auf 
Planungszwecke 
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wecksetzungen (1) K o s t e n - u n d Invest i t ionsrechnung sol len v o n demselben Erfolgsziel aus-
des Ansatzes gehen. D a Invest i t ionsrechnungen längerfristige P lanungsprobleme ab

b i l d e n , ist das Er fo lgsz ie l m e h r p e r i o d i g zu definieren [vgl. z . B . 
L a u x / F r a n k e (Erfolg) 31 f f . ] . G e h t m a n (vorerst) v o n der vereinfachen
den Prämisse eines v o l l k o m m e n e n K a p i t a l - u n d Vers icherungsmarktes 
aus, so bi ldet die K a p i t a l w e r t m a x i m i e r u n g eine geeignete Zie lse tzung. 

(2) Basisgrößen beider Rechnungssysteme sol len E i n - u n d A u s z a h l u n g e n 
sein. H i e r d u r c h w i r d an e m p i r i s c h beobachtbaren Größen angeknüpft. 
D i e H e r l e i t u n g v o n K o s t e n u n d Leis tungen aus ihnen sol l über eindeutige 
Regeln u n d eine k lare theoretische K o n z e p t i o n erfolgen, u m die Pro
bleme der begr i f f l i chen A b g r e n z u n g dieser grundlegenden Größen des 
Rechensystems z u v e r m i n d e r n . 

II. Bestimmung von Kosten als Kapitalwertänderungen 

1. Allgemeiner investitionstheoretischer Ansatz zur Bestimmung von Kosten 

Kapitalwert- U n t e r einem K a p i t a l w e r t versteht m a n die z u m Kalkulationszinsfuß abge-
funktionen z insten Z a h l u n g e n einer Z a h l u n g s r e i h e . W e n n m a n die E inzahlungen für die 

V e r w e r t u n g betr iebl icher Güter speziellen Entscheidungsvar iablen (z .B . den 
Absatzmengen) d i rekt zurechnen k a n n , lassen sich für die Gütereinsätze ei
gene K a p i t a l w e r t f u n k t i o n e n f o r m u l i e r e n . Sie geben an , v o n welchen Einfluß
größen (Variablen) der K a p i t a l w e r t des Einsatzes z . B . v o n A n l a g e n , W e r k 
zeugen, M a t e r i a l oder Personal abhängig ist. N i m m t man beispielsweise an , 
daß die d u r c h den Einsatz einer A n l a g e ausgelösten Z a h l u n g e n v o m A n l a 
genalter t, der Periodenbeschäft igung y t u n d der bis zur Periode t erreichten 
k u m u l i e r t e n Beschäft igung Y t abhängen, so gi l t a l lgemein die K a p i t a l w c r t -
f u n k t i o n des Anlageneinsatzes 

(1) K t = f (t, y t , Y t ) 

Kosten als Die Kosten des Anlageneinsatzes lassen sich als Änderung des Kapitalwertes 
Kapitalwert- ^ auffassen, die durch den Einsatz der Anlage bewirkt w i r d . M a n erhält diese 
Änderungen Änderung über den D i f f e r e n t i a l - (oder den Dif ferenzenquot ienten) z u m Z e i t 

p u n k t t: 

d K r _ 3 K r + 3 K t dy t + 3 K t d Y t 

dt 3t 3y, dt 3 Y r dt 

Kosten werden nach dieser K o n z e p t i o n als Kapitalwertänderungen aufge
faßt. M a n unterstellt, daß (z .B . über die Investitionsrechnung) ein längerfristi
ger Plan mit zugehörigen E i n - u n d A u s z a h l u n g e n festgelegt ist. Aufgabe der 
Kostenrechnung ist es, die Konkre t i s i e rung dieses Plans im H i n b l i c k auf das 
mehrperiodige Erfolgsziel zu steuern u n d / o d e r Anpassungen an unerwartete 
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Datenänderungen, die v o n kurzer D a u e r s i n d , vorzunehmen. D e r A n w e n d u n g s 
bereich der Kostenrechnung w i r d also auf die kurzfrist ige Betrachtung einge
schränkt. Es w i r d vorausgesetzt, daß nach den kurzfr is t igen V o l l z u g s - oder A n 
passungsentscheidungen der längerfristige P lan weitergeführt w i r d . Andernfa l l s 
s ind neue längerfristige Planungen durchzuführen, deren E r f o l g s w i r k u n g e n mit 
der Invest i t ionsrechnung zu best immen s ind . 
* U m entscheidungsrelevante Kosten abzugrenzen, ist deshalb zu untersuchen, 

welche V a r i a b l e n d u r c h eine kurzfr ist ige V o l l z u g s - oder Anpassungsmaßnahme 
verändert werden . D i e A u s w i r k u n g e n ihrer Änderung auf den K a p i t a l w e r t K t 

s ind als relevante Kos ten i n den kurzfr ist igen Entscheidungsmodel len z u be
rücksichtigen. 

2. Anlagenabschreibungen als Beispiel der Kostenbestimmung 

D a s investitionstheoretische K o n z e p t ist a m Beispiel v o n Anlagenabschrei 
bungen entwickel t w o r d e n [Hote l l ing (Depreciation) 340f f . ; M a h l e r t (Ab
schreibungen) 162ff . ; S w o b o d a (Abschreibungskosten) 565f f . ; L u h m e r (Ab
schreibungskosten) 898f f . ; K i s t n e r / L u h m e r (Betriebsmittel) 172ff . ; Küpper 
(Fixkostenproblem) 794f f . ] . M a n erhält den K a p i t a l w e r t des Anlageneinsatzes 
aus dem Invest i t ionsmodell zur Bes t immung opt imaler N u t z u n g s d a u e r n u n d 
interpretiert die Kapitalwertänderung in jedem Z e i t p u n k t als Anlagenab
schreibung. In einem ersten vereinfachten A n s a t z geht man v o n einer unendl i 
chen identischen Investitionskette aus. M a n g e l s besserer Informat ionen unter
stellt m a n damit , daß A n l a g e n mit gleichen A u s - u n d Einzahlungen i m m e r 
wieder angeschafft u n d eingesetzt werden. U m die erforderl ichen Able i tungen 
genau durchführen zu können, w i r d mit kont inuier l i chen F u n k t i o n e n u n d ei
ner kont inuier l i chen Verzinsungsenergie v o n i (= 0,1) gerechnet. Ferner wer
den zur Vere in fachung technischer Fortschri t t u n d Inf lat ion außer acht gelas
sen. 

Entscheidet m a n sich langfrist ig für die V e r w e n d u n g einer Anlage , so sind 
z u m Anschaf fungszei tpunkt O u n d zu den Ersatzzei tpunkten T die Anschaf
fungszahlungen A zu leisten. Während der Nutzungsdauer fallen Betriebs- so
wie Instandhaltungskosten C an. In den Ersatzzei tpunkten erhält m a n für den 
V e r k a u f der alten A n l a g e n einen Liquidationserlös L . Diese Größen bestimmen 
den Kapi ta lwer t des Anlageneinsatzes, da die durch Erzeugung u n d V e r k a u f 
erzielten E inzahlungen den Produktvar iab len direkt zugerechnet werden. A l s 
vereinfachende Hypothesen k a n n man unterstellen, daß die Anschaf fungszah
lungen A konstant s ind , der Liquidationserlös L nur v o m Anlagenalter T beim 
Ersatz abhängt u n d die F u n k t i o n der Betriebs- und Instandhaltungszahlungen 
mehrvar iab l ig , l inear u n d m o n o t o n steigend ist. Letztere umfaßt neben den 
Z a h l u n g e n für Betriebsstoffe und verschleißbedingten M e h r v e r b r a u c h an 
Werkstoffen die Wa r tungs - , Reparatur- und sonstigen Instandhaltungszahlun-

Modell-
prämissen 

Relevante 
Zahlungen 

Funktion der 
Betriebs- und 
Instandhaltungs
zahlungen 
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der Investitions
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Bestimmung 
der optimalen 

Nutzungsdauer 

gen. Ihre Höhe sei best immt d u r c h das Anlagenal ter t, die Beschäftigung pro 
Periode (bzw. Ze i tpunkt ) y t u n d die kumul ier te Beschäftigung Y t : 

(3) C (t, y t , Y t ) = <x • t + ß • y t + Y • Y t ( a , ß , Y = k o n s t a n t ) 

Die in G l e i c h u n g (3) wiedergegebene Hypothese ist nicht empirisch bestätigt. 
Plausibel erscheint, daß z. B . bei Kraf t fahrzeugen deren A l t e r , Fahrleistung in 
der Periode u n d bisheriger Ki lometers tand näherungsweise bestimmend für 
Benzinverbrauch, W a r t u n g , Reparaturen u . d g l . s ind . D e n n o c h ist dieser Funk
t ionsverlauf ledigl ich als erster A n s a t z z u werten, der durch empirisch bestä
tigte Hypothesen für unterschiedliche Gebrauchsgüter zu ersetzen ist. 

Für die erste Anlage , die bis z u m Ersatzzei tpunkt T eingesetzt w i r d , erhält 
m a n aus den Betriebs- u n d Instandhaltungszahlungen C , den Anschaffungs
zahlungen A u n d dem Liquidationserlös L den K a p i t a l w e r t K ( 1 ) . D a er die Er 
fo lgswirkungen des Anlageneinsatzes wiedergibt , gehen in i h n Auszahlungen 
mit pos i t ivem u n d E inzahlungen m i t negativem Vorze ichen ein. Die kont inuier
l iche V e r z i n s u n g w i r d jeweils d u r c h den A b z i n s u n g s f a k t o r e~ ! t erfaßt [vgl. 
S w o b o d a (Investition) 3 5 f f . ] : 

T 
(4) K ( , ) = J C (t, y t , Y t ) • e - i l d t + A - L (T) • e " i T 

O 

W e n n m a n diese Anlage jeweils nach T Perioden (= Zeiteinheiten) durch eine 
Anlage mit identischer Zahlungsre ihe ersetzt, ergibt sich der K a p i t a l w e r t K z u m 
Anschaffungs- u n d Ersatzzei tpunkt aus der unendlichen geometrischen Reihe 
mi t : 

K ( D 
(5a K = K ( 1 ) + K (l) + K ( I + ... = 

T 

O 
C (t, y „ Y t ) • e " "dt + A - L (T) • e 

1 

-iT 

L (T) • e" ' T + K • e" 

1 - e~' T 

Er läßt sich wie folgt u m f o r m e n : 

T 
(5b) K = / C (t, y t , Y t ) • e - , r dt + A 

O 
Die Unternehmung w i r d sich unter Erfolgsgesichtspunkten für die Anschaf 

fung u n d den Einsatz einer Anlage entscheiden, wenn K kleiner als der K a p i t a l 
wert der E inzahlungen für den Absa tz der Produkte ist, die mit dieser Anlage 
erzeugt werden. In der langfristigen P l a n u n g ist darüber hinaus die N u t z u n g s 
dauer T festzulegen. H i e r z u best immt m a n das M i n i m u m von K bei V a r i a t i o n 
v o n T : 
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(6a) 

b z w . 

(6b) 

| | - = C ( T , y T , Y T ) e - , T - - ^ e - , T + i L ( T ) . e - K e " i T = 0 

C ( T , y T , Y T ) i L 
d T 

+ i • L (T) = i • K 

U m die Anlagenabschreibungen z u ermit te ln , geht m a n v o m K a p i t a l w e r t K t 

des Anlageneinsatzes für den jeweiligen Betrachtungszeitpunkt t aus. D a für t > 
O die Anschaf fungszahlungen A entfallen u n d die anderen Beträge der K a p i t a l 
w e r t f u n k t i o n (5b) d u r c h M u l t i p l i k a t i o n m i t dem Verz insungsfaktor e u auf den 
Z e i t p u n k t t zu beziehen s i n d , läßt sich K t wie folgt angeben: 

Kapitalwert des 
Anlageneinsatzes 
zum Zeitpunkt t 

(7) K t = e i l - [ / C ( s , y s , Y s : 
t 

• e" , s ds - L (T) • e~ , T + K • e~ l T] 

Unters te l l t m a n vorerst , daß die A n l a g e während der gesamten N u t z u n g s 
dauer mit konstanter Planbeschäftigung y t = y eingesetzt w i r d , so sind die Be
triebs- u n d Instandhaltungszahlungen nur v o n der V a r i a b l e n t abhängig. Es gilt 
nämlich: 

(8) C ( t ) = a - t + ß - y + y y t 

D i e gesamten K o s t e n des Anlageneinsatzes ergeben sich d u r c h D i f f e r e n t i a - Gesamtab
tion des Kapi ta lwer tes K t nach t. Sie können als A b s c h r e i b u n g e n interpret iert Schreibung 
w e r d e n . 

(9) 
d K , 

i e , , % + e i , [ - C ( t ) - e - i , ] = i K t - C ( t ) 

Beschäftigungs- oder nutzungsabhängige Ante i le dieser Gesamtabschreibung 
lassen sich ermitte ln, wenn m a n kurzfrist ige Änderungen der Beschäftigung in 
Betracht zieht. Ihre Höhe k a n n mit H i l f e der V a r i a b l e n für die kumul ier te Be
schäftigung Y t bestimmt werden. M a n unterstellt, daß in einem Z e i t p u n k t t eine 
kurzfrist ige Beschäftigungsänderung von A Y vol lzogen w i r d . Z u r Vere infa
chung w i r d die Ze i tdauer ihrer Durchführung nicht expl iz i t berücksichtigt. V o r 
und nach t werde die Anlage mit der konstanten Planbeschäftigung eingesetzt. 
Deshalb gilt für die kumul ier te Beschäftigung i n einem Z e i t p u n k t s: 

Bestimmung 
nutzungsabbdngigt 
Abschreibungen 

(10) 
s > t-

Y s = y - s 
Y s = y • t + A Y + (s - t) • y = y • s + A Y 

In diesem Fal l s ind s o w o h l die F u n k t i o n der Betriebs- u n d Instandhaltungs
zahlungen als auch die K a p i t a l w e r t f u n k t i o n K t nur v o n den V a r i a b l e n t u n d Y , 
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abhängig. D i e A u f s p a l t u n g i n zeit- u n d nutzungsabhängige Abschreibungen 
kann m a n analog zur G l e i c h u n g (2) aus dem totalen Dif ferent ia l ermitteln: 

(11) 
d K , _ 3 K , 3 K , d Y , _ 3 K t 3 K , 

~ d T - " 8 T + äYT'"dt^ 3t~ + 3 Y " ' y 

/ 
D a die kumul ier te Beschäftigung wegen G l e i c h u n g (10) von t und die opt i 

male Nutzungsdauer wegen Bedingung (6) v o n Y T abhängig s ind, ergibt sich 
f ü r den K a p i t a l wert K t : T 

T ( Y T ) 

(12) K t = e" • [/ C [s, Y S (s)] • e" , s ds - L [ T ( Y T ) ] • e " " ™ + K • e - T ( Y l ) ] 
t 

Unter Beachtung der Eigenschaften v o n Parameterintegralen [vgl. z . B . B r o n -
stein/Semendjajew (Mathemat ik) 379] k a n n m a n aus ihr durch partielle D i f -

Zeitabhängige ferent iat ion (für y t = y) nach den V a r i a b l e n t u n d Y T die zeitabhängigen A b -
und nutzungsab- S c h r e i b u n g e n D z u n d die nutzungsabhängigen Abschre ibungen D N einer Pe-
ängige Abseht et- n o d e ( b z w e m e $ Z e i t p u n k t s ) t best immen: 

bungen 
T 

(13) D z ( t , Y „ T ) = i - e " - ^ - + e " - [ 3 C 
3 Y . 

• y ) - e - s d s - C ( t , Y t ) - e - " ] 

T 
3 C 

= i - K [ - e ' , - y - / ^ • e - d s - C (t, Y.) 
t 9 Y > 

(14) D N (t, Y „ T) = e ; t • [ / 1^- • e - s d s + § - • C (T, Y T ) • e - T 

t oY, d Y t 

d L d T 
d T d Y , 

i T + i . L ( T ) . d T . e - i T _ ; . K . O l . e - i T d T 
d Y t d Y f 

• y 

Anpassung der Wegen der Beschäftigungsänderung erweist sich die ursprünglich geplante 
Nutzungsdauer Nutzungsdauer der ersten Anlage in der Investitionskette als nicht mehr o p t i 

m a l . M a n k a n n ihre neue opt imale Nutzungsdauer T * ermitteln, indem m a n 
die geänderten Betriebs- und Instandhaltungszahlungen in G l e i c h u n g (6b) e in 
setzt. D a die Beschäftigungsänderung n u r kurzfr i s t ig und lediglich für die erste 
Anlage vorgenommen w i r d , gilt für die nachfolgenden Anlagen der Kette u n d 
damit den Ersatzzei tpunkt T * wieder der K a p i t a l w e r t K . Paßt m a n die N u t 
zungsdauer der ersten A n l a g e nach T * an , so erhält man wegen G l e i c h u n g 
(6 b) für die nutzungsabhängige A b s c h r e i b u n g : 
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(15) D N ( t , Y t , T * ) = e " [ / f £ • e~' sds + e - T ' • {C ( T » , Y T . 

- - | p + i • L CT*) - i • K } ] • y = y • e" • / | ^ • e - 5 d s 

H i e r b e i ist vorausgesetzt, daß eine inf ini tes imal kleine Änderung der Be
schäftigung vorl iegt oder die A b s c h r e i b u n g nur i n linearer Näherung erfaßt 
werden s o l l . Andernfa l l s ist für eine exakte Berechnung die Di f ferenz der K a p i 
talwerte m i t u n d ohne Beschäftigungsänderung zugrunde zu legen [vgl. h ierzu 
Küpper (F ixkostenproblem) 801 u n d Küpper (Fundierung) 31 f.]. 

D u r c h A d d i t i o n der nutzungs- u n d der zeitabhängigen Abschre ibungen er
hält m a n die Gesamtabschreibung der Periode, die der A b s c h r e i b u n g ohne Be
rücksichtigung v o n Beschäftigungsänderungen i n G l e i c h u n g (9) entspricht: 

(16) D G (t, Y „ T * ) = i - K , - C ( t , Y t ) 

Gesamtab
schreibung 

D i e B e s t i m m u n g der zeitabhängigen, nutzungsabhängigen u n d der G e 
samtabschre ibungen k a n n an einem einfachen Beispiel veranschaul icht wer
den [vgl. Küpper (F ixkos tenproblem) 801 f f . ] . H i e r z u werden die i n A b b i l 
d u n g 161 angegebenen F u n k t i o n e n u n d Wer te unterstellt . D a sich die in den 
G l e i c h u n g e n (13), (15) u n d (16) berechneten A b s c h r e i b u n g e n auf Z e i t p u n k t e 
beziehen, s ind die A b s c h r e i b u n g e n für die t .—Periode, die v o m Z e i t p u n k t t - 1 
bis z u m Z e i t p u n k t t reicht , entweder d u r c h entsprechende Integrat ion [vgl. 
h i e r z u Küpper (Abschre ibung) 172] oder näherungsweise d u r c h B e r e c h n u n g 
der A b s c h r e i b u n g e n für die jeweilige Per iodenmit te t—0,5 zu berechnen. 

M a n erkennt aus den A b b i l d u n g e n 161 u n d 162, daß die Di f fe renz z w i 
schen den K a p i t a l w e r t e n K u n d K t in den A n s c h a f f u n g s z e i t p u n k t e n den A n 
schaf fungszahlungen u n d i n den Ersa tzze i tpunkten d e m Liquidationserlös 
entspricht. Sie k a n n daher als Anlagenwer t W interpretiert werden . Die 
Kapita lwertänderung gibt also einen in G e l d erfaßten W e r t e v e r b r a u c h wie
der. Ferner ist die S u m m e der Gesamtabschre ibungen gleich der D i f f e r e n z 
z w i s c h e n A n s c h a f f u n g s z a h l u n g e n u n d Liquidationserlös . Deshalb erfüllt die 
invest i t ionstheoret ische K o n z e p t i o n wicht ige A n f o r d e r u n g e n , die üblicher
weise an planmäßige A b s c h r e i b u n g s m e t h o d e n gestellt werden . Im Unter 
schied zu den gängigen A b s c h r e i b u n g s v e r f a h r e n w e r d e n aber bei i h r die W i r 
k u n g der A n s c h a f f u n g s a u s z a h l u n g u n d der Instandhaltungs- sowie Betriebs
zahlungen in e inem A n s a t z zusammengefaßt . D a r a u s ergeben sich deutl iche 
Unterschiede in der H ö h e der z u verrechnenden K o s t e n je Per iode u n d Be
schäftigungseinheit gegenüber den verschiedenen Systemen der V o l l - u n d der 
T e i l k o s t e n r e c h n u n g [vgl. i m einzelnen Küpper (Abschreibung) 172f . ] 

Beispiel 

Vergleich mit 
anderen Abschrei
bungsverfahren 
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Abb. 161: Entwicklung des Kapital- und Anlagenwertes sowie der Abschreibungen bei 
einer Planbeschäftigung y = 6 

t w , K< C ( t ) D G (t) D N (t) Daten 

0 50 ( = A ) 247,74 

0,5 

1,0 43,41 
251,09 

254,34 
18,51 6,60 4,50 A = 50 

1,5 
2,0 37,19 

257,50 
260,56 

19,53 6,22 4,21 L = 7 5 

T + 1 

2,5 
3,0 31,39 

263,51 

266,36 

20,55 5,80 3,90 C = 0,3t + 3y, 
+ 0,12 Y, 

3,5 
4,0 26,06 

269,09 
271,69 

21,57 5,34 3,55 
y = 6 

4,5 
5,0 21,23 

274,17 
276,52 

22,59 4,83 3,17 K = 297,74 

5,5 
6,0 16,97 

278,72 

280,79 

23,61 4,26 2,74 T = 10,3 

6,5 
7,0 13,34 

282,58 
284,41 

24,63 3,64 2,27 

7,5 
8,0 10,39 

285,98 
287,36 

25,65 2,95 1,76 i = 0,10 

8,5 
9,0 8,21 

288,55 
289,54 

26,67 2,19 1,15 

9,5 
10,0 6,87 

290,32 
290,88 

27,69 1,34 0,55 

10,3 6,64 (=L(T)) 291,10 

Es läßt s ich zeigen, daß die G e s a m t a b s c h r e i b u n g (16) bei Vernachlässigung 
v o n Z i n s e n ( d . h . i = 0) u n d i n der Z e i t konstanten Betriebs- u n d Instandhal 
tungszahlungen in die l ineare A b s c h r e i b u n g übergeht [Küpper (Fundierung) 
32] . 

3. Hinweis auf die Bestimmung weiterer Kostenarten 

D i e K o n z e p t i o n läßt s ich auch auf die B e s t i m m u n g anderer Kos tenar ten 
a n w e n d e n . D i e A n a l y s e v o n relativ k u r z f r i s t i g gebundenen Einsatzgütern wie 

Werkzeug- W e r k z e u g e n zeigt, daß der U n t e r s c h i e d des invest i t ionstheoret ischen A n s a t -
kosten z e s gegenüber den gängigen V e r f a h r e n u m so deutl icher w i r d , je weiter die 

Z a h l u n g s t e r m i n e zei t l ich auseinanderl iegen u n d je höher die Zinssätze s ind 
[vgl. Küpper (Fundierung) 3 3 f f . ] . D e s h a l b ist e inleuchtend, daß bei i . d . R . 

Fertigungs- k u r z f r i s t i g gebundenen Einsatzgütern wie Fer t igungsmater ia l die part ie l le 
material A b l e i t u n g der K a p i t a l w e r t f u n k t i o n nach der Beschäftigung annähernd densel

ben Wert für die Mater ia le inze lkosten wie in den anderen Verfahren ergibt. 
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E i n erster A n s a t z zur invest i t ionstheoret ischen B e s t i m m u n g v o n Personal - Personal
kosten ist v o n Stre im mi t der A n a l y s e v o n F l u k t u a t i o n s k o s t e n entwicke l t kosten 
w o r d e n [Streim (Fluktuat ionskosten) 128 ff . ] . D i e A u s w e i t u n g der K o n z e p 
t i o n auf alle Kostenar ten erscheint möglich, sie muß aber erst noch durchge
führt u n d in ihren W i r k u n g e n analysiert w e r d e n . 

E i n charakterist isches M e r k m a l der invest i t ionstheoret ischen B e s t i m m u n g Berücksichtigung 
v o n Kos ten liegt d a r i n , daß Z i n s e n i m A n s a t z enthalten s i n d . Sie werden v o n Zinsen 
nicht als eigene Kostenar t verrechnet. D a m i t entfal len die Prob leme der Be
s t i m m u n g des gebundenen K a p i t a l s [vgl. h ie rzu K l o o c k (Investit ionsrech
nungen) 873 f f . ] , der A u f s p a l t u n g v o n Z i n s k o s t e n u n d ihrer V e r r e c h n u n g auf 
Stellen sowie Träger . W i e in t radi t ione l len Systemen verbleibt aber das P r o 
b l e m , in welcher H ö h e der Z inssa tz anzusetzen ist. 
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III. Anwendung auf kurzfristige Entscheidungsprobleme 

Bewährung 
an Planungs

modellen 

D a die invest i t ionstheoret ische K o n z e p t i o n der Kos tenrechnung auf die 
Berei tstel lung v o n I n f o r m a t i o n e n für P lanungszwecke ausgerichtet ist , muß 
sie sich an P l a n u n g s m o d e l l e n bewähren. D e r auf den ersten B l i c k k o m p l i z i e r 
tere A n s a t z liefert nur d a n n mehr als eine theoretische F u n d i e r u n g der K o 
stenrechnung u n d eine V e r b i n d u n g z u r Invest i t ionsrechnung, wenn seine In
f o r m a t i o n e n eher z u z i e l o p t i m a l e n Entsche idungen als diejenigen t rad i t io ne l 
ler V e r f a h r e n führen. Dies so l l i m folgenden beispielhaft am P r o b l e m der 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m p l a n u n g untersucht werden . A u s g a n g s p u n k t ist hier
bei die A u f f a s s u n g , daß die K o s t e n r e c h n u n g In format ionen für kurzfr i s t ige 
b z w . e inperiodige Entscheidungen l iefern s o l l . 

Modell der 
linearen Program

mierung 

Beispiel 

1. Anwendung auf kurzfristige Produktionsprogrammplanung 

Für die kurzfr is t ige P r o d u k t i o n s p r o g r a m m p l a n u n g bei mehreren Fer t i 
gungsengpässen w e r d e n üblicherweise M o d e l l e der l inearen P r o g r a m m i e 
rung f o r m u l i e r t [vgl. S. 3 6 7 f f . ] . In ihrer Z i e l f u n k t i o n gewichtet m a n die P r o 
d u k t i o n s - u n d A b s a t z m e n g e n x{ m i t Stückdeckungsbeiträgen. Diese enthal 
ten ggf. bei den var iab len K o s t e n auch anteil ige A b s c h r e i b u n g e n . V o n einem 
solchen M o d e l l w i r d i m folgenden ausgegangen u n d gefragt, zu w e l c h e n 
Konsequenzen eine Vernachlässigung oder Berücksichtigung der invest i 
t ionstheoret isch ermittel ten nutzungsabhängigen A b s c h r e i b u n g e n führt. 

Z u r Erzeugung v o n z w e i P r o d u k t a r t e n sol len die in A b b i l d u n g 163 ge
kennzeichneten A n l a g e n A u n d B eingesetzt werden . Ihre Periodenkapazität 
ist begrenzt. D i e aus A b b i l d u n g 163 ers icht l ichen Ne be nbe dingunge n s ind i n 
A b b i l d u n g 164 graphisch wiedergegeben. 

Abb. 163: Daten eines Beispiels mit zeitabhängigen Liquidationserlösen 

A n l a g e A An lage B 

Anschaf fungs
auszahlung 

A A = 150 A 8 = 50 

Liquidations
er lös 

, 300 
U T + 2 

I - 7 5 

u ~ r r r 
Anlagenzahlung t < x 
je Zeiteinheit t > T 

C A = 1,2t + y, + 0,04 Y, 
C A = 1,2t + y, + 0,04Y, + 0 . 0 4 A Y 

C B = 0,3t + 3y, + 0,12Y, 
C B =•• 0,3t + 3y, + 0,12Y, + 0 , 1 2 A Y 

Masch inenbe legung 
(Kapaz i tä t ) 

2 x , + 3 x 2 < 18 2 x, + x 2 ^ 10 

S t ü c k d e c k u n g s b e i t r ä g e 
vor variablen 
Maschinenkosten 

D B , - 16, D B 2 - 17,083 
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Abb. 164: Graphische Darstellung der Produktionsprogrammalternativen 

T • X 2 

U m die Zweckmäßigke i t des invest i t ionstheoret ischen Ansatzes z u prüfen, 
w i r d analysiert , ob die kurzfr is t ige P r o g r a m m p l a n u n g z u r längerfristig o p t i 
malen A l t e r n a t i v e führt. Deshalb s ind unter V e r w e n d u n g der D a t e n aus A b - Barwerte der 
b i l d u n g 163 in A b b i l d u n g 165 die Barwerte der G e w i n n e für die drei relevan- Gewinne für die 
ten E c k p u n k t e des Lösungsraumes berechnet. D a b e i w i r d d a v o n ausgegan- Eckpunkte 

Abb. 165: Mittelfristige Produktionsprogrammalternativen ohne Beschäftigungswechsel 

Alternative I Alternative II Alternative III 

Produktmengen x, = 3 
x 2 - 4 

x, = 0 
x 2 = 6 

x, = 5 
x 2 = 0 

P l a n b e s c h ä f t i g u n g e n 7A = 18 
y B = 10 

7 A - 18 
y B = 6 

7A = 10 
7B = 10 

Barwerte 

- D e c k u n g s b e i t r ä g e 
(vor variablen 
Maschinenkosten) 

- Kosten der An lage A 

- Kosten der Anlage B 

r- 116,332 
c = \ 

I 
= 1163,32 

K A = 481,23 

Ke = 436,08 

E _ 102,498 
I 

= 1024,98 

K A = 481,23 

Ke = 297,74 

E = M. = 800 
i 

K A = 381,56 

Ke = 436,08 

Optimale Nutzungsdauern T A = 13,5 
T B = 7,87 

T A = 13,5 
T B = 10,3 

T A = 15,5 
Tß = 7,87 

Barwert d e s Gewinns G = 246,01 G = 246,01 G = - 17,64 
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Zielfunktion 
ohne Abschrei

bungen 

Nutzungsab-
längige Abschrei

bungen 

Zielfunktion 
mit Abschrei

bungen 

Alterriaüven-
wechsel 

gen, daß jeweils nur eine der drei A l t e r n a t i v e n mi t den zugehörigen Pro
du k tm e ngen k u r z - u n d langfr i s t ig realisiert w i r d . D i e Z a h l e n des Beispiels 
s ind so gewählt , daß die E c k p u n k t e I u n d II denselben Barwer t des G e w i n n s 
aufweisen. 

Maßgebl ich für die E r m i t t l u n g des kurzfr i s t igen (einperiodigen) O p t i 
m u m s ist die Berücksichtigung v o n A n l a g e k o s t e n bei den Stückdeckungsbei
trägen. Desha lb stellt s ich die Frage, i n w i e w e i t die Koef f iz ienten a , ß und y 
der F u n k t i o n für die Betriebs- u n d Instandhal tungszahlungen (3) zu den va
r iablen K o s t e n gerechnet werden . Diese umfassen sicher die zur Periodenbe
schäftigung y t p r o p o r t i o n a l e n Koef f iz ienten [ i Dagegen s ind a u n d y nicht 
p r o p o r t i o n a l zur Periodenbeschäft igung. Vernachlässigt m a n diese K o e f f i 
z ienten, so erhält m a n für alle Per ioden unter Berücksichtigung der D e k -
kungsbeiträge v o r v a r i a b l e n M a s c h i n e n k o s t e n sowie der mit den Stückzeiten 
mul t ip l iz ie r ten K o e f f i z i e n t e n ß folgende kurzfr is t ige Z i e l f u n k t i o n : 

(17) Z ( a ) = [16-2 ß A - 2 ß B ] • x, + [17,083 
8 X! + 11,083 x2 

3 ß A - ß B ] x? = 

Sie weist in allen Z e i t p u n k t e n die Alternat ive 1 als o p t i m a l aus. Berücksich
tigt man darüber hinaus die nutzungsabhängigen Abschreibungen als variable 
Kosten , so sind in der Z i e l f u n k t i o n die Stückzeiten zusätzlich mit den investi
tionstheoretisch ermittelten, nutzungsabhängigen Abschreibungen d N j je Be
schäftigungseinheit der Anlage J zu mult ip l iz ieren , die sich wie folgt berechnen 
lassen: 

(18) d N J = ^ = e » j r j ' | g . . e - " d s = X ( l - e - i T f ' 

yj T
 3 Y J 

(19) 

Die Z i e l f u n k t i o n ergibt sich dann gemäß G l e i c h u n g (19): 

Z(b) [ 1 6 - 2 ( ß A + d N A ) - 2 ( ß B + d N B ) ] - x , 
+ [17,083 - 3 ( ß A + d N A ) - ( ß B + d N B ) ] • x 2 

Setzt m a n für die N u t z u n g s d a u e r n T A und T B e inmal die Werte der A l t e r n a t i 
ve 1, z u m anderen diejenigen der Alternat ive 2 e in , so erhält man für die ver
schiedenen Ze i tpunkte t die in A b b i l d u n g 166 wiedergegebenen kurzfr is t igen 
Z i e l f u n k t i o n e n . 

A b b . 166 zeigt, daß während des Nutzungszei t raums der Anlage B ein W e c h 
sel von Alternat ive 2 nach 1 durchzuführen ist. Dieses über den investit ions
theoretischen Ansatz ermittelte Ergebnis steht in Gegensatz zu der Z i e l f u n k 
t ion (17) und den Werten aus A b b i l d u n g 165, nach denen beide A l t e r n a t i v e n 
langfrist ig gleich günstig erscheinen. W e n n ein Beschäftigungswechsel im H i n 
bl ick auf die langfristige Zielsetzung besser sein sollte, müßte er z u einer E r 
höhung des G e w i n n s gegenüber einer langfrist ig konstanten Beschäftigung füh-
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Abb. 186: Kurzfristige Zielfunktionen und Gewinne des Beispiels mit zeitabhängigen 
Liquidationserlösen 

Ansatz t Kurzfristige Zielfunktionen Steigung G„ G e w ä h l t e 
Alternative 

O h n e 
Abschre ibungen 

Vt 8,000x, + 11,083x 2 - 1,385 68,332 66,498 I 

Mit 
Abschre ibungen: 
T B = 10,3 
(Alt. II) 

0,5 
4,6 
7,5 

5.854X, + 9,363x 2 

6.433X, + 9,776x 2 

7,013x, + 10,188x 2 

- 1 , 5 9 9 
- 1,520 
- 1 , 4 5 3 

55,014 
58,403 
61,791 

56,178 
58,656 
61,128 

II 
II 
I 

Mit 
Abschre ibungen: 
T B = 9,4144 
(optimal) 

0,5 
4,6 
7,5 

5,938x, + 9,405x 2 

6.559X, + 9,839x 2 

7,181 x, + 10,272x 2 

- 1,584 

- 1,500 
- 1 , 4 3 1 

55,433 
59,032 
62,632 

56,431 
59,032 
61,634 

II 

W e c h s e l 
I 

ren. Deshalb ist z u prüfen, ob u n d z u welchem Z e i t p u n k t ein Beschäftigungs
wechsel langfr ist ig o p t i m a l ist. 

D a die Anlage A in beiden Al ternat iven gleich beschäftigt ist (y A = 18), w i r k t 
sich ein Alternat ivenwechsel nur auf die Beschäftigung der Anlage B aus. Des
halb s ind ledigl ich ihre kumulier te Beschäftigung u n d ihre K a p i t a l w e r t f u n k t i o n 
für die H e r l e i t u n g des O p t i m u m s relevant. N i m m t man a n , daß z u m Z e i t p u n k t 
x ein Beschäftigungswechsel möglich sein sol l u n d bezeichnet man mit dem In
dex I (II) die zeit l ich als erste (zweite) gewählte Alternat ive , so gilt für die k u m u 
lierte Beschäftigung der Anlage B die Beziehung: 

t < x —> Y t = y i • t 
( 2 0 ) t > T - * Y t = y„ • t + (y, - y„) • x = y„ • t + A y • x 

Der Index B w i r d bei Y t , y,, y,, und C aus Vereinfachungsgründen i m folgen
den weggelassen. Für die Betriebs- und Instandhaltungszahlungen der Anlage 
B erhält m a n : 

C, = a • t + ß • y, + Y • Y t = cx • t + ß • y, + y • y, • t 

C„ = a • t + ß • y,i + Y • Y r = a • t + ß • y„ + y • (y„ • t + A y • x) 

(21a) 

(21b) 

Der Barwert des G e w i n n s ergibt sich unter Berücksichtigung der Deckungs
beiträge vor variablen Maschinenkosten wie folgt: 

x T B x 
[ f D B , • e~ , r dt + / DB„ • e" , r dt - ( C , • e , r dt 
O x O 

(22) G = -
1_ 

1 - e " 

( Q , 
x 

e""dt - A B + L B (T B ) • e~ n »] -
K A 

1 - e >T.\ 

Funktionen bei 
Beschäftigungs
wechsel 

Bar wert des 
Gewinns 
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Optimale D a die opt imale N u t z u n g s d a u e r v o n A durch den Beschäftigungswechsel 
Nutzungsdauer nicht beeinflußt w i r d , ist G nur v o n den V a r i a b l e n T B u n d x abhängig. U m das 

G e w i n n m a x i m u m z u best immen, muß m a n G l e i c h u n g (22) nach diesen beiden 
V a r i a b l e n part iel l differenzieren. M a n erhält h ierdurch die (6b) entsprechende 
Best immungsgleichung für die opt imale Nutzungsdauer T B : 

J F = - r ^ r [DB- • E " , T B - C " • E " ' T B + w - • e " T h 

3 T B 1 - e " ' d T B 

- i • e"' T» • L B (Tß) - i • e~ i T» • G B ] = O 

(23b) b z w . D B | i - C „ ( T B ) + ^ - i • L B ( T b ) - i • G B = O 

d I B 

D a b e i ist: 

(24) G B = G + K a 

l - e " i T * 

optimaler Beschäf- Z u m anderen ergibt sich die Best immungsgleichung für den opt imalen Be-
tigungswechsel- schäftigungswechselzeitpunkt X : 

Zeitpunkt 

(25a) = . _ i T • [DB, • c-" - DB„ • e"" - C , (t) • e"" - (/ " 
3T i _ e ^ T * 3x 

• e - "d t - C M (x) • e" i x)] = O 

(25b) b z w . D B , - DB„ - C , (T) + C„ (x) = e iT / ß • e'"dt 
x d x 

A u f g r u n d der Gle ichungen (21a) u n d (21b) gi l t : 

(26) C , ( T ) - C „ ( T ) = A y - ß 

(27) - ^ - = A y - Y 

Optimierungs- Deshalb läßt sich G l e i c h u n g (25b) wie folgt u m f o r m e n : 
be dingung T 

(25c, D B | - D B | | _ ß = e , T ^ Y , e - , . d t = d T 

yi - y« x 

M a n erkennt, daß die rechte Seite v o n G l e i c h u n g (25c) für die F u n k t i o n (21) 
der nutzungsabhängigen Abschre ibung p r o Beschäftigungseinheit d z u m Z e i t 
p u n k t T entspricht. D i e weitere U m f o r m u n g 

(25d) D B , - y, • (ß + dT) = DB|, - y„ • (ß + dT) 
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macht d e u t l i c h , daß der opt imale Wechselze i tpunkt x genau dann erreicht ist, 
wenn unter Berücksichtigung der nutzungsabhängigen Abschreibungen d x der Kurzfristige 
Z i e l f u n k t i o n s w e r t beider Al ternat iven übereinstimmt. Die nutzungsabhängi- Zielfunktionen 
gen A b s c h r e i b u n g e n nehmen während der Nutzungsdauer v o n Anlage B ab. 
Desha lb steigen die Z ie l funkt ionswer te Z ( b ) bis z u m Ersatzzei tpunkt T B bei allen 
A l t e r n a t i v e n k o n t i n u i e r l i c h an . D e r opt imale Wechselzei tpunkt liegt entspre
chend A b b i l d u n g 167 i m Schni t tpunkt der kurzfr ist igen Zie l funkt ionswer te 
Z ( b ) für die beiden betrachteten A l t e r n a t i v e n . 

Abb. 167: Entwicklung der kurzfristigen Periodengewinne im Zeitablauf 

G 4 

J • t 
T 

U m den Wechselzei tpunkt x z u berechnen, k a n n man G l e i c h u n g (25c) nach Berechnung 
(T B - x) auflösen: des Wechsel-

Jx Y , . T . J H — i(T B — T) \ D B , - D B „ 

Zeitpunkts 

(25e) e ,T • - (e~ , T - e , T») = - (1 - _ 
l l A y 

T ) i DB| - D B n 
b z w . e ' = 1 - - ( — ß) 

b z w . T B - x = - — • In 1 - - ( — ß) 
l Y A y 

Setzt man die Z a h l e n w e r t e des Beispiels e in , so erhält m a n : 

( 2 8 ) T , - , - . » . ! . ! , - ^ , ' ^ - " « - " » - ^ - « ^ 

Unter V e r w e n d u n g dieses Ergebnisses k a n n man die opt imale N u t z u n g s 
dauer T K iterativ aus den Gle ichungen (23b) und (24) bestimmen. H i e r b e i ist 
zu berücksichtigen, daß man durch U m f o r m u n g v o n G l e i c h u n g (20) die k u m u 
lierte Beschäftigung Y T der Anlage B wie folgt berechnen k a n n : 

(29) Y r = y„ • T B + (y, - y„) • x = y„ • (T B - x) + y, • [T B - (T B - x)] 
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Ergebnis M a n erhält als opt imale N u t z u n g s d a u e r für B den W e r t T B = 9,414. Setzt 
man diesen W e r t für die Bes t immung der Abschre ibungen ein, so gelten die 
kurzfrist igen Z i e l f u n k t i o n e n v o n A b b i l d u n g 166. Die mit der optimalen N u t 
zungsdauer berechneten Z i e l f u n k t i o n e n zeigen genau i m Z e i t p u n k t T = 9,414 — 

Aussage- 4 ,814 = 4,6 an , daß ein Beschäftigungswechsel vorzunehmen ist. Sofern man 
fähigkeit die langfristige opt imale N u t z u n g s d a u e r kennt, steuert also der investitions

theoretische A n s a t z die kurzfrist ige P r o g r a m m p l a n u n g genau zu der jeweils 
langfristig opt imalen Al ternat ive . K e n n t m a n die opt imale Nutzungsdauer von 
Anlage B nicht genau, führt der A n s a t z entsprechend A b b i l d u n g 166 dennoch 
zu einem näherungsweise opt imalen Ergebnis . A u c h w e n n dieses Ergebnis bis
her nur für einfache Beispiele hergeleitet w o r d e n ist, kann es als Indiz für die 
Leistungsfähigkeit des investitionstheoretischen Ansatzes gewertet werden. 

2. Anwendung auf andere Entscheidungsprobleme 

D i e invest i t ionstheoret ische K o n z e p t i o n ist auch auf einfache Problemste l 
lungen der W a h l zwischen Eigenfer t igung oder F r e m d b e z u g , der B e s t i m m u n g 
v o n kurzfr i s t igen Preisuntergrenzen sowie v o n Deckungsbei tragsuntergren-
zen für mehrere P r o d u k t e bei k u r z f r i s t i g e m Preisrückgang u n d auf die Er
m i t t l u n g längerfristiger Preisuntergrenzen angewandt w o r d e n [Küpper 
(Fundierung) 39f f . u n d (F ixkos tenproblem) 807 f f . ] . A n diesen A n w e n d u n 
gen zeigt s i ch , daß eine Übereinst immung der kostenrechnerischen Ergeb
nisse mit der längerfristigen Z i e l s e t z u n g der K a p i t a l w e r t m a x i m i e r u n g er
reicht w i r d . 

IV. Aussagefähigkeit des investitionstheoretischen Ansatzes der 
Kostenrechnung 

Entscheidungs
orient ierte 

Fundierung der 
K os tenreebnu ng 

Aufgaben zur 
umfassenden 

Entwicklung der 
Konzeption 

D i e bisher vorl iegende K o n z e p t i o n des invest i t ionstheoret ischen Ansatzes 
zeigt, daß eine V e r b i n d u n g der K o s t e n r e c h n u n g mit der Invest i t ionsrechnung 
möglich ist. Sie liefert eine systematische theoretische F u n d i e r u n g für eine 
entscheidungsorientierte K o s t e n r e c h n u n g . M i t ihr scheint eine Basis gewählt , 
aus der man herleiten k a n n , unter welchen Prämissen (z .B . über die V e r z i n 
sung u n d den zei t l ichen A n f a l l sowie die Veränderung v o n Zahlungsgrößen) 
bekannte V e r f a h r e n der K o s t e n r e c h n u n g exakte oder näherungsweise befrie
digende Lösungen l iefern. 

B i s lang ist aber nur die G r u n d l a g e dieser K o n z e p t i o n entwicke l t w o r d e n . 
So muß ihre Überprüfung an umfangre icheren , realitätsnahen Entschei 
dungsfällen erst noch v o r g e n o m m e n w e r d e n . Ferner muß ihre Bedeutung 
nicht nur für einzelne Kostenar ten u n d Entschc idungsprobleme gezeigt w e r 
den. Für eine U m s e t z u n g in die prakt i sche A n w e n d u n g müssen die zugrunde-
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liegenden H y p o t h e s e n , beispielsweise über Betriebs- u n d Instandhaltungs
z a h l u n g e n , e m p i r i s c h überprüft u n d für e m p i r i s c h bestätigte H y p o t h e s e n 
p r a k t i s c h h a n d h a b b a r e Rechenverfahren entwicke l t w e r d e n . Erst dann läßt 
sich beurte i len , i n w i e w e i t sich diese K o n z e p t i o n i n ein prakt i sch a n w e n d b a 
res Kostenrechnungssystem umsetzen läßt. 

Eine wesentl iche G r u n d l a g e dieser K o n z e p t i o n besteht in dem V o r l i e g e n Grenzen der 
einer längerfristigen quant i ta t iven P l a n u n g . D i e begrenzten Möglichkei ten Konzeption 
zur E r s t e l l u n g längerfristiger Pläne w i r k e n sich e inschränkend auf die D u r c h 
führbarkeit der K o n z e p t i o n aus. Insbesondere die Mögl ichkei ten zur P r o 
gnose zukünftiger Daten beeinträchtigen die Zuverlässigkeit der R e c h n u n g . 
A n der Berücksichtigung längerfristiger W i r k u n g e n w i r d d e u t l i c h , daß m a n 
das Ungewißheitsproblem auch in der K o s t e n r e c h n u n g nicht völlig vernach
lässigen sol l te . 
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4. Kapitel: Einsatz der Elektronischen 
Datenverarbeitung in der 
Kostenrechnung 

A. Einsatzschwerpunkte der EDV in der Kostenrechnung 

N e b e n der F i n a n z b u c h h a l t u n g stellt die K o s t e n r e c h n u n g wegen ihrer A n 
forderungen an quant i ta t ive M a s s e n d a t e n v e r a r b e i t u n g ein typisches A n w e n 
dungsgebiet der E D V dar . In vielen U n t e r n e h m e n w i r d die E D V z u r U n t e r 
stützung der K o s t e n r e c h n u n g schon seit M i t t e der sechziger Jahre i m R a h 
men v o n Großrechnersystemen eingesetzt. D i e E n t w i c k l u n g e n i m H a r d - u n d 
Sof twarebere ich lassen jedoch erst seit einigen Jahren eine breite u n d dif fe
renzierte A n w e n d u n g in der K o s t e n r e c h n u n g erkennen. 

A u s g a n g s p u n k t des E D V - E i n s a t z e s für die K o s t e n r e c h n u n g w a r e n F i n a n z 
b u c h h a l t u n g s p r o g r a m m e , die u m die Kostenerfassung (Kostenartenrech
nung) u n d eine einfache Kostenste l lenrechnung erweitert w u r d e n . D u r c h die 
gesetzlichen V o r s c h r i f t e n w a r eine weitgehende S tandardis ierung der F i -
nanzbuchhal tungs-Systeme vorgegeben, was z u einer einfacheren G e s t a l t u n g 
u n d A n p a s s u n g der Le i s tungsmerkmale an die A n f o r d e r u n g e n der U n t e r 
nehmen führte. Desha lb werden derzeit wei t mehr F i n a n z b u c h h a l t u n g s - S y -
steme angeboten u n d in U n t e r n e h m e n eingesetzt als Systeme für die K o s t e n 
rechnung. Für die Ges ta l tung der K o s t e n r e c h n u n g s ind viel stärker die be
triebsspezif ischen Gegebenheiten u n d Informat ionswünsche zu beachten. 
Dies führt zu k o m p l i z i e r t e n A b s t i m m u n g e n zwischen einem möglichst allge
mein s tandardis ierbaren Le i s tungskata log u n d den speziellen A n f o r d e r u n g e n 
der Betriebe. D e s h a l b ist der A n t e i l an S t a n d a r d p r o g r a m m e n i m V e r g l e i c h zu 
betr iebs indiv iduel len E D V - P r o g r a m m e n hier k le iner . D u r c h das V o r l i e g e n 
unterschiedl icher Kostenrechnungssysteme sowie ihre verschiedenart igen 
Gcsta l tungs- u n d Anwendungsmöglichkeiten werden an leistungsfähige 
Standardsysteme hohe Ansprüche i m H i n b l i c k auf Mächt igkei t u n d F l e x i b i l i 
tät gestellt. D i e schnelle W e i t e r e n t w i c k l u n g s o w o h l i m H a r d w a r e - als auch 
i m Sof tware-Bere ich läßt weitere u n d umfangre iche Einsatzmöglichkeiten 
erwarten . E i n Angebotsüberbl ick u n d Aussagen über den Le is tungss tandard 
aktuel l angebotener Systeme s ind schnell überholt . D a h e r werden hier nur 
die grundsätzlichen Leis tungen u n d die Einsatzmöglichkeiten behandelt . 

Betrachtet man den L e i s t u n g s u m f a n g , die Verarbe i tungsfo lge u n d die ein-
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gesetzten V e r f a h r e n der bis heute angebotenen S tandardsof tware , so ist fest
zuste l len, daß wei tgehend die übliche manuel le Vorgehensweise in den Pro
g r a m m e n n a c h v o l l z o g e n w i r d . D i e streng sequentielle Verarbe i tungsweise in 
der Kos tenar ten- , Kostenste l len- u n d Kostenträgerrechnung w u r d e v o l l bei
behalten. D i e P r o g r a m m e basieren wei tgehend auf einer gemischten batch-
u n d d ia logor ient ier ten Verarbe i tungsweise mi t isol ierter t radi t ionel ler D a 
t e i k o n z e p t i o n als per iodisches A b r e c h n u n g s s y s t e m . E i n leistungsfähiges 
Auskunf t ssys tem oder eine akt ionsor ient ier te Sonder- b z w . A u s w e r t u n g s 
rechnung w a r a u f g r u n d der verfügbaren Sof tware nur beschränkt möglich. 

Gegenüber der manuel len V e r a r b e i t u n g hat die E D V für die Kostenrech
nung u n d für die anderen A n w e n d u n g s g e b i e t e große Rat ional is ierungsef 
fekte in der M a s s e n d a t e n v e r a r b e i t u n g , der Rechen- u n d der A u s w e r t u n g s i n 
tensität gebracht , w o b e i zur Erfüllung eines ständig steigenden In forma
t ionsbedarfs der Einsatz EDV-gestützter Systeme unumgänglich ist. Wei ter 
h i n ermöglichen leistungsfähige Systeme detai l l ierte Kostendi f ferenzierungen 
oder auch ausgewählte A u s w e r t u n g e n u n d V e r d i c h t u n g e n nach Kostenar ten , 
-stellen u n d - t r ä g e m . Erst d u r c h entsprechende EDV-Unterstützung k a n n mit 
f lex ib len Plänen gearbeitet u n d können V e r e i n f a c h u n g e n wie Linearitätsan-
nahmen v o n Kostenverläufen oder unveränderl iche Kapazitätsauslastungen 
abgebaut w e r d e n . A n p a s s u n g e n an k o m p l i z i e r t e Erzeugniss t rukturen s ind 
n u n eher möglich g e w o r d e n . 

A u c h eine dif ferenzierte u n d detai l l ierte K o s t e n p l a n u n g u n d - k o n t r o l l e mit 
analyt ischer Vorgehensweise u n d einer V i e l z a h l v o n E i n z e l r e c h n u n g c n wäre 
ohne die heutige T e c h n i k nicht zu bewältigen. D i e Ause inanderse tzung u m 
V o l l - oder T e i l k o s t e n r e c h n u n g ver lor i m prakt i schen Einsatz an Schärfe . Bei 
Bedarf können mehrere Systeme ohne Schwier igke i ten para l le l eingesetzt 
werden . 

M i t den neuesten H a r d - u n d Softwaresystemen k a n n der A u f g a b e n b e r e i c h 
der K o s t e n r e c h n u n g wesent l ich erweitert w e r d e n . Ferner können z u m T e i l 
i n d i v i d u e l l e A u s w e r t u n g e n u n d S i m u l a t i o n s r e c h n u n g e n zur Überprüfung 
v o n Al ternat ivaussagen durchgeführt w e r d e n . Für G r o ß p r o j e k t e s ind je nach 
Pro jekt for tschr i t t mi t laufende K a l k u l a t i o n s - u n d K o n t r o l l r e c h n u n g e n mög
l i c h . D e r fortscheitende A u s b a u u n d die E r w e i t e r u n g der Systeme v o n reinen 
A b r e c h n u n g s - zu f lex ib len A u s k u n f t s s y s t e m e n ist für eine stärkere Entschei 
dungsor ient ie rung der Rechnungssysteme sehr bedeutsam. 

D e r künftige Einsatz v o n Sof tware in der K o s t e n r e c h n u n g w i r d einerseits 
d u r c h die N e u e n t w i c k l u n g e n i m H a r d w a r e b e r e i c h , andererseits d u r c h i m m e r 
leistungsfähigere S o f t w a r e p r o d u k t e bes t immt. D a b e i beeinflussen sich N e u 
e n t w i c k l u n g e n i m H a r d w a r e - u n d i m Sof twarebere ich gegenseitig. Derzei t 
lösen die E n t w i c k l u n g v o n D a t e n b a n k s y s t e m e n u n d die Dezent ra l i s i e rung 
der Datenverarbe i tung mit P e r s o n a l - C o m p u t e r n starke Impulse aus. 
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Diese E n t w i c k l u n g e n w i r k e n sich auch auf die G e s t a l t u n g der Kos tenrech
n u n g aus. Im V o r d e r g r u n d stehen hierbei Überlegungen z u G r u n d - u n d A u s 
wer tungsrechnungen . Im Sof twarebere ich w e r d e n in V e r b i n d u n g mit Perso
n a l - C o m p u t e r n über den Einsatz v o n sogenannten Spread-Sheet-Systemen 
( T a b e l l e n k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m e n ) neue Mögl ichkei ten eröffnet , u m z . B . 
auf Kostenstel lenebene eigene Sonderrechnungen durchzuführen. 

A l s Kostenrechnungssystem w i r d wei tgehend eine f lex ib le P l a n k o s t e n 
rechnung zugrundegelegt . D i e Durchführung einer I s t -Kos tenrechnung ist 
h ier in eingeschlossen. D i e meisten Software-Systeme ermöglichen eine A u f 
lösung in f ixe u n d var iab le K o s t e n . D a m i t können sie z u m A u f b a u einer T e i l 
kos tenrechnung auf Basis v o n v a r i a b l e n K o s t e n , insbesondere in F o r m einer 
G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g , herangezogen w e r d e n . Darüber hinaus er lauben 
sie eine k o m b i n i e r t e Durchführung v o n V o l l - u n d T e i l k o s t e n r e c h n u n g e n . D i e 
relative E i n z e l k o s t e n r e c h n u n g u n d die Per iodener fo lgsrechnung s ind in 
S t a n d a r d p r o g r a m m e n b is lang k a u m enthalten. Sie s ind mittels betr iebs indi 
v i d u e l l entwicke l ter P r o g r a m m e EDV-gestützt durchzuführen. 

Eine inha l t l i che E r w e i t e r u n g erfährt die K o s t e n r e c h n u n g derzeit in einer 
Pr imärkostenrechnung. Ihre A u f g a b e besteht dabei d a r i n , z . B . Stückkosten 
herkunftsor ient ier t in primäre Bestandteile z u zerlegen. D i e K e n n t n i s der K o 
stenstruktur bietet sich in vielen Fällen als Entsche idungsgrundlage a n , w e i l 
dabei u . U . der Einfluß einzelner Kostenar ten (z .B . Energie , Rohstof fe) zu be
rücksichtigen ist. Z u r Durchführung einer Pr imärkostenrechnung müssen 
schon in der Kostens te l lenrechnung die U m l a g e n dif ferenziert nach Primär
kostenarten vorgenommen werden. M e i s t reichen dabei eine grobe Eintei 
lung nach wenigen Kos tenar tengruppen u n d die Beschränkung auf P l a n 
kosten aus. D i e Pr imärkostenrechnung ist i n einigen Sof tware-Lösungen 
vorgesehen. D a sie einen relativ großen V e r w a l t u n g s - u n d R e c h e n a u f w a n d 
erfordert , k a n n sie in großem U m f a n g nur rechnergestützt durchgeführt 
werden. 

Der pr inz ip ie l l e Z u s a m m e n h a n g zwischen den einzelnen Verarbe i tungs 
schritten u n d den Informat ionsbez iehungen ist in A b b . 168 dargestellt . A b 
gesehen v o n einzelnen Unterschieden h i n s i c h t l i c h des F u n k t i o n s u m f a n g e s 
dient die dargestellte G r u n d s t r u k t u r für die meisten E igen- oder F r e m d - b z w . 
I n d i v i d u a l - oder S tandardanwendungssof twaresys teme als A u s g a n g s p u n k t . 
Unabhänig v o n der S p e i c h e r k o n z e p t i o n s ind für den F u n k t i o n s a b l a u f eine 
Reihe verschiedener Daten bereitzustel len. H i e r s ind e inmal die S t a m m - u n d 
die Bewegungsdaten zu nennen. 

D i e al lgemeinen S t a m m d a t e n umfassen Datensätze , die für den system
technischen A b l a u f des G e s a m t p r o g r a m m e s bes t immend s i n d . H i e r s ind die 
betriebsspezifischen A n f o r d e r u n g e n b z w . O p t i o n e n z u f o r m u l i e r e n , die für 
das Gesamtpaket gewisse Abläufe steuern, wie z . B . die Textvergabe , die 

Verarbeitungs
schritte und Info 
mationsbezie-
hungen 

Allgemeine 
Stammdaten 



Abb. 168: Grundstruktur von Softwarelösungen für die Kostenrechnung 
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Modifikation (zum Teil optional) 
- Vorkalkulation und mitlaufende Kalk. 
- Parallelrechnungen grenz- und 

fixkostenorientiert 
- Verfahrens- und Kalkulationsvergleiche 
- Parallelkalkulation mit verschiedenen 

Materialgruppen und verschiedenen 
partiellen Ferfigungskostensätzen 

- Einsatz verschiedener Kalkulations
verfahren . 

- Kundenauftragsbezogene Vorkalkulation 
- Fallbezogene Verfahrensvergleiche 
- Produktions- und Ausschußbewertung 

Nachkalkulation 
- Übernahme von Istkosten und 

Istleistungen mit Abstimmung 
- Auftragsabrechnung 
- Leistungsrechnung und Bestands

rechnung unfertiger Erzeugnisse 
- Nachkalkulations-Soll-Ist-Vergleich 
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mitlaufende Nachkalkulation 
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- Getrennte Preis- und Mengenabweichung 
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Kostenstellenrechnung 
Istrechnung: 
- Übernahme der Istkosten und Abstimmung 
- Umlage der Kostenarten nach vorgegebenen Schlüsseln, 

Kostenauflösung 
- Ist-Leistungsverrechnung 
- Ermittlung der Zuschlagsätze 
- Ermittlung der Istbeschäftigung und Sollkostenrechnung 
- Verrechnungskontrolle, Kostensatzkontrolle 
Planrechnung: 
- Übernahme der Plankosten 
- Kostenplanung für die Stellen, Sollkostenermittlung 
- Bezugsgrößenfestlegung und -kontrolle 
- Festlegung der Beschäftigung 
- Kostenauflösung 
- Plan-Leistungsverrechnung 
- Ermittlung der Zuschlagsätze 
Auswertungen: 
- Verbrauchs-, Preis-, Beschäftigungsabweichungen 
Weitere Möglichkeiten: 
- Partielle Kostensätze, Deckungsrechnung, Kostenarten

entwicklung, Parallelrechnung von Grenz-, Vollkosten 
und Abweichungen, LSP-Abrechnung 

Betriebsergebnisrechnung/kurzfhstige Erfolgsrechnung 
Istrechnung: 
- Übernahme und Abstimmung von Erlösen und Absatzmengen 
- Zuordnung der Kosten und Erlöse zu den Bezugsobjekten 

(Produkte, Produktgruppen, Abteilungen, Kunden, 
Absatzgebiete) 

- DB-Rechnung für Ist-Umsätze und Auftragseingang mit 
Differenzierungsmöglichkeit 

Planrechnung: 
-- Übernahme von Plankostengrößen und gepl. Absatzmengen 
- Ergebnisplanungsrechnung nach Bezugsobjekten 
- DB-Rechnung für geplante Größen 
Auswertungen: 
- Ursachenbezogene Abweichungsermittlung und -analyse 



Abb. 169: Merkmale von Software zur Kostenrechnung 4^ 
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A u s d r u c k r o u t i n e n , die U m s e t z u n g v o n K e n n z e i c h e n bei der K o n t i e r u n g , die 
Steuerung der Plausibi l i tätskontrolle u . a . 

In den besonderen S tammdaten s ind die be t r iebs indiv iduel len Kostenrech
nungsdaten niedergelegt. H i e r f inden sich je nach System die Kostenar ten
k o n t e n , u m sämtliche Kostengrößen a u f z u n e h m e n . Für die Kostenste l len
rechnung müssen hier die i m Betr iebsabrechnungsbogen enthaltenen D a t e n 
abgelegt sein. Ebenso sind entsprechende Date ien für die K a l k u l a t i o n u n d die 
A u f t r a g s a b r e c h n u n g anzulegen. Sie schließen das K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n 
b z w . -schema sowie alle auftragsbezogenen D a t e n e in. 

Üblicherweise werden die S tammdaten bei der Implementa t ion des Sy
stems eingegeben u n d nur noch i m R a h m e n der Stammdatenpflege geändert , 
w e n n sich z . B . neue P r o d u k t - oder A u f t r a g s d a t e n ergeben oder w e n n für die 
K o s t e n p l a n u n g einer Rechnungsper iode neue Planbezugsgrößen n o t w e n d i g 
w a r e n . 

Z u den Bewegungsdaten zählen alle D a t e n , die schon in vorgelagerten Re
chensystemen erfaßt w u r d e n u n d für die K o s t e n r e c h n u n g v e r w e n d b a r s ind . 
H i e r z u gehören D a t e n aus der F i n a n z b u c h h a l t u n g , der L o h n - u n d Gehal ts 
rechnung , der M a t e r i a l - u n d der A n l a g e n r e c h n u n g . D a t e n , die nicht d i rekt 
übernommen werden können, müssen i m R a h m e n des Programmabschni t t s 
Kos tenar tenrechnung separat erfaßt w e r d e n , z . B . k a l k u l a t o r i s c h e Kos ten 
oder D a t e n aus manuel len Rechnungen . Bei der Datenübernahme aus den 
vorgelagerten Rechnungen s ind an den Schnittstel len folgende A u f g a b e n v o n 
P r o g r a m m e n durchzuführen: 

• Datense lekt ion 
• F o r m a t i e r u n g der D a t e n auf benötigte Satz- b z w . Feldlänge 
• evt l . K o m p r i m i e r u n g / D e k o m p r i m i e r u n g für die Übertragung 
• K o n t r o l l e der Datensätze mit Inhalts- , Gült igkeits- , Vollständigkeits- u n d 

Zugriffsberechtigungsprüfung. 

Bei integrierten Sof tware fami l i en ist die Datenübernahme u n p r o b l e m a - Kostenerfassung 
t isch, da alle Datenformat ie rungen aufeinander abgest immt s ind . Außerdem 
ist es hier weitgehend möglich, auf die Daten d i rekt während des P r o g r a m m 
ablaufes zuzugre i fen , ohne daß diese für die K o s t e n r e c h n u n g in eine separate 
Datei kopier t werden müssen. S ind die D a t e n f o r m a t e nicht k o m p a t i b e l , wei l 
die eingesetzten S o f t w a r e p r o d u k t e z . B . v o n verschiedenen Hers te l l e rn stam
men, muß die A n p a s s u n g d u r c h D a t e n u m s e t z u n g s p r o g r a m m e (Br idgepro
gramme) v o r g e n o m m e n werden . Ferner s ind viele integrierte Systeme so auf
gebaut, daß einzelne Bewegungsdaten mi t e inem Kont ie rungsbegr i f f nicht 
nur auf die Kostenar t , sondern sofort auf die Kostenstel le , den Kostenträger 
b z w . A u f t r a g gebucht w e r d e n . W e n n bei Kostenar ten eine feste Schlüsselung 

Besondere 
Stammdaten 

B ewegungsda ten 
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auf die Kostenstel len vorgegeben ist, k a n n die A u f t e i l u n g schon bei der Er
fassung in der F i n a n z b u c h h a l t u n g erfolgen. D i e Schlüssel s ind in Tabe l len
f o r m in den S t a m m d a t e n abgelegt. Bei der Kostenfassung w i r d d a n n eine 
automat ische A u f t e i l u n g gemäß der def inierten Schlüssel v o r g e n o m m e n . 
Diese Mögl ichkei ten der Überleitung v o n Primärkosten u n d der a u t o m a t i 
schen Schlüsselung vereinfachen den Datentransfer , reduzieren den Erfas-
sungs- u n d K o n t i e r u n g s a u f w a n d u n d ersparen weitere A b s t i m m u n g s a r b e i 
ten. D i e Is tkostenübernahme erfolgt für alle anderen Fälle per iod isch i m T a 
ges-, W o c h e n - oder sogar M o n a t s r h y t h m u s . Wei tere Bearbei tungsschri t tc bei 
der Datenübernahme i n n e r h a l b der Kos tenar tenrechnung s ind die B e w e r t u n g 
v o n M e n g e n - u n d Zei tgrößen u n d die Per iodenabgrenzung . Z . B . müssen die 
Mengengrößen aus der M a t e r i a l r e c h n u n g noch bewertet w e r d e n . D i e Per io
denabgrenzung ist für einige Kostenar ten n u r schwer lösbar. Regelmäßig 
wiederkehrende Beträge können als D a u e r b u c h u n g def iniert werden u n d au
tomat isch in die K o s t e n r e c h n u n g übernommen w e r d e n . E i n m a l i g anfal lende 
Kostenarten können automat i sch per iodis ier t w e r d e n , bis zu i h r e m A n f a l l 
w i r d mit P lanwer ten gerechnet. 

Innerhalb der Kos tenar tenrechnung k a n n auch die V o r b e r e i t u n g der A b 
rechnung v o n Gemeinkostenaufträgen erfolgen. Beendet w i r d die K o s t e n 
ar tenrechnung mit einer K o s t e n a r t e n a b s t i m m u n g , bei der das Feh lerpro to 
k o l l berichtigt w i r d . D i e zentralen Prob leme der Kos tenar tenrechnung lie
gen für Software-Systeme in der Daten in tegra t ion mit vorgelagerten B u c h 
haltungssystemen. D a h e r besteht der eigentliche E i n s a t z s c h w e r p u n k t der 
E D V bisher in der Kostenste l lenrechnung u n d der kurzfr i s t igen Erfo lgsrech
n u n g . 

Kostenstellen- Soweit die übernommenen Kostenarten noch nicht direkt bei der Erfassung 
rechnung a u f c j j e Kostenstel len verrechnet s i n d , werden die aufgelaufenen Pr imärko

sten gemäß den Schlüsseln auf die Kostenstel len verteilt . Im nächsten Schri t t 
w i r d die K o s t e n u m l a g c durchgeführt . Sie w i r d entweder tabellengesteuert 
über einen definierten Umlageschlüssel oder p r o p o r t i o n a l z u m tatsächlichen 
Mengengerüst der innerbetr iebl ichen Leis tungen v o l l z o g e n . Das gesamte 
Mengengerüst des innerbetr ieb l ichen Leistungsflusses w i r d auf Kostenste l 
lenebene in S u m m e n f o r m erfaßt . Eine B e w e r t u n g der Mengenströme ge
schieht z u m Periodenabschluß. W e n n das P r o g r a m m eine Kostenauf lösung 
vorsieht , k a n n auch die innerbetr iebl iche Le is tungsverrechnung auf V o l l -
u n d / o d e r Te i lkostenbas is er fo lgen, i n d e m z . B . der Verrechnungssatz in f ixe 
u n d var iable A n t e i l e zerlegt w i r d . Bei einigen Systemen ist die Berücksichti 
gung eines gegenseitigen Leistungsaustausches nicht möglich, hier s ind die 
Stellen hierarchisch a n z u o r d n e n . A n s o n s t e n k a n n die innerbetr iebl iche L e i 
s tungsverrechnung meist mi t dem T r e p p e n u m l a g e v e r f a h r e n oder mi t dem 
iterat iven V e r f a h r e n durchgeführt w e r d e n , während das G l e i c h u n g s v e r f a h e n 
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p r a k t i s c h nirgends vorgesehen ist. Ferner k a n n vie l fach eine V e r r e c h n u n g 
v o n Innenaufträgen er fo lgen, die schon in der Kos tenar tenrechnung vorbe
reitet w i r d . 

D i e K o s t e n p l a n u n g w i r d d u r c h verschiedene Unterstützungsfunktionen Unterstützung der 
ermöglicht u n d vereinfacht , was für die analytische Vorgehensweise z . B . bei Kostenplanung 
der G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g v o n großer Bedeutung ist. D a b e i k o m m t es 
d a r a u f a n , die einzelnen Kostenar ten je Kostenstel le nach ihrer Bezugsgrö
ßenabhängigkei t , Z u r e c h e n b a r k e i t , Fr i s t igkei t u n d weiteren M e r k m a l e n dif
ferenzieren z u können. W i c h t i g für die Aussagekraf t der R e c h n u n g ist, daß 
der K o s t e n p l a n e r Freiheitsgrade für die Festlegung geeigneter Bezugsgrößen
arten i n den Kostenste l len u n d bei den Bewertungsgrundlagen hat. Diese A n 
f o r d e r u n g erfüllen bisher nur wenige P r o g r a m m e . O f t besteht l ed ig l i ch die 
Mögl ichkei t , die Kostenauflösung mit V a r i a t o r e n v o r z u n e h m e n . D i e i m 
P r i n z i p m a n u e l l v o r z u n e h m e n d e P l a n u n g der einzelnen Kostenar ten w i r d 
d u r c h die Übernahme der nicht unerhebl ichen schematischen Schreib- u n d 
Rechenarbei t erleichtert . Weitere Unterstützungsfunktionen bestehen i n der 
Anze ige entsprechender Bezugsgrößen- u n d Kostenar tentabel len , der H e r l e i 
tung v o n Bezugsgrößenmengen aus Stücklisten u n d Arbeitsplänen, V e r f a h r e n 
der Regress ionsrechnung sowie K u m u l a t i o n s r e c h n u n g e n . Ferner besteht die 
Mögl ichkei t , ähnliche Kostenstel len zu k o p i e r e n u n d d u r c h kleinere Ände
rungen anzupassen. Über die K u m u l a t i o n s f u n k t i o n ist es möglich, die ge
planten K o s t e n in einem hierarchischen Budget z . B . v o n größeren V e r a n t 
wortungsbere ichen zusammenzufassen u n d mi t der G e s a m t p l a n u n g a b z u 
s t i m m e n . 

D i e Durchführung der K o s t e n k o n t r o l l e mit der A u f b e r e i t u n g v o n P l a n - , 
S o l l - u n d Istkosten, v o n P l a n - u n d Istleistungen sowie möglichen Verg le i chen 
werden ebenfalls d u r c h spezielle F u n k t i o n e n unterstützt. A l s D a t e n s ind die 
Ist-Beschäftigungsgrade b z w . Ist-Bezugsgrößen (z .B . Fer t igungsstunden oder 
Ausbr ingungsmenge) je Kostenstel le zur Verfügung zu stellen. Dies k a n n 
d u r c h automat ische Übernahme oder d u r c h separate Erfassung geschehen. 
Im Anschluß d a r a n können eine B e w e r t u n g zu var iab len oder V o l l k o s t e n 
sowie die E r m i t t l u n g v o n Sol lkosten erfolgen. A l s A u s w e r t u n g e n werden 
Sol l - Is t -Vergle iche je Kostenstel le , K o s t c n p l a t z b e r i c h t e , Kostenartenber ichte , 
Berichte über »krit ische Abweichungen« sowie V e r d i c h t u n g e n nach V e r a n t 
wortungsbere ichen , Kostens te l lengruppen, Zei träumen u . a . angeboten. Des 
weiteren können Zei tvergle iche u n d H o c h r e c h n u n g e n auf die erwarteten 
Jahreszahlen (»Forecasts«) berechnet w e r d e n . D i e Aussagefähigkeit k a n n 
d u r c h einen frei gestaltbaren A u f b a u der A u s w e r t u n g in F o r m v o n parame-
trisierten A u s w e r t u n g s r o u t i n e n erhöht w e r d e n . A l s Parameter können z . B . 
vorgesehen sein: 

Unterstützung 
der Kosten
kontrolle 



466 Einsatz der Elektronischen Datenverarbeitung 

- Ber ichtsze i t raum ( M o n a t , Q u a r t a l , Jahr) 
- O b j e k t (Kostenstelle, B e r e i c h , W e r k ) 
- Verg le i chsze i t raum (Berichtsperiode, V o r p e r i o d e n ) 
- Gl iederungsar t (verschiedene Schemata v o n B A B s ) 
- A b w e i c h u n g s a n a l y s e (Absolutbeträge, Prozentsatz , Verhältnisbildung) 

D u r c h die A u f b e r e i t u n g u n d Speicherung der Kos tenar ten- u n d Leistungs-
artensummensätze der Kostenste l len i n einer M a t r i x können die Kostengrö
ßen auf verschiedenen V e r d i c h t u n g s s t u f e n analysiert werden . Erg ibt sich bei 
einer A b w e i c h u n g s a n a l y s e auf Summenebene die Er fordern is einer A u s w e r 
tung der A b w e i c h u n g , k a n n eine detail l ierte Bet rachtung über die einzelne 
Kostenar t bis zur E i n z e l b u c h u n g v o r g e n o m m e n w e r d e n . 
P r o g r a m m t e c h n i s c h entsprechen viele Tei le der Kostenträgerrechnung weit
gehend denen der Kostenste l lenrechnung. P r i n z i p i e l l werden auch hier die 
zusätzlich benötigten D a t e n wie Absa tzmengen u n d Erlösgrößen aus vorge
lagerten Rechnungen übernommen. D a n a c h erfolgt die Z u o r d n u n g von K o 
sten u n d Erlösen auf gewünschte Bezugsobjekte (Produkte , P r o d u k t g r u p p e n , 
A b t e i l u n g e n , K u n d e n , Regionen) . 

Kurzfristige Kurz f r i s t ige Er fo lgsrechnungen können v ie l fach s o w o h l nach dem G e -
Erfolgsrechnung samtkosten- als auch nach dem Umsatzkos tenver fahren durchgeführt wer

den. Sie werden meist als V o l l k o s t e n - und als Deckungsbei t ragsrechnungen 
angeboten. N e b e n der einfach gestuften Deckungsbe i t ragsrechnung sehen 
viele Systeme eine mehrfach gestufte R e c h n u n g v o r . D i e F i x k o s t e n können 
z . B . nach P r o d u k t a r t e n b z w . P r o d u k t g r u p p e n , V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h e n , 
K u n d e n b z w . K u n d e n g r u p p e n u n d Absatzgebieten b z w . Absatzwegen zuge
rechnet werden . Umsätze, Deckungsbeiträge u n d A b w e i c h u n g e n werden 
dann nach diesen M e r k m a l e n gegliedert. Eine Reihe v o n Systemen ermittelt 
des weiteren engpaßbezogene Deckungsbeiträge. Z u r A u s w e r t u n g der D e k -
kungsbei tragsrechnung können neben den M o n a t s w e r t e n u . a . kumul ier te 
Istwerte sowie erwartete Jahresgesamtwerte abgerufen werden . D ie Erfolgs
rechnung k a n n als A r t i k e l e r g e b n i s r e c h n u n g oder als »geschlossene« Erfolgs
rechnung durchführbar sein [vgl. h ie rzu K i l g e r (Deckungsbeitragsrechnung) 
671 ff .] . D ie erste F o r m geht nur v o n den Absatzmengen der Produkte aus 
u n d umfaßt keine Bestandsabgrenzung sowie keine laufende A b s t i m m u n g 
mit der Kostenar ten- u n d Kostenste l lenrechnung. Demgegenüber werden bei 
einer geschlossenen E r f o l g s r e c h n u n g die enthaltenen Kosten laufend m i t 
den anderen Bestandtei len der K o s t e n r e c h n u n g u n d ggf. der F i n a n z b u c h h a l 
tung abgest immt. D ie sich nach dem Sol i - I s t -Vergle ich ergebenden A b w e i 
chungen werden auf die Kostenträger verrechnet. D ie Bestände an H a l b - u n d 
F e r t i g p r o d u k t e n werden z u V o l l - oder T e i l k o s t e n bewertet. Z u beiden F o r 
men der E r f o l g r e c h n u n g gibt es bereits implementier te E D V - S y s t e m e . 
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D e r E insa tz v o n verschiedenart igen K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n stellt an die Kalkulation 
Softwaresysteme besondere A n f o r d e r u n g e n . D i e K a l k u l a t i o n ist eng an be
s t immte P r o d u k t i o n s p r o g r a m m t y p e n gebunden, so daß eine Standardis ie
r u n g s c h w i e r i g ist. Deshalb s ind K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n oft nur unzure i chend 
in den Softwaresystemen enthalten oder auf ganz spezielle P r o g r a m m t y p e n 
oder die Besonderhei ten einer Branche ausgerichtet. Üblicherweise ist eine 
Kostenträgerstückrechnung auf V o l l - u n d auf Te i lkostenbas is durchführbar . 
A l s K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n s ind insbesondere D i v i s i o n s - u n d Zusch lagsrech
nungen implement ier t . Sie können als V o r - , P l a n - u n d N a c h k a l k u l a t i o n e n 
v o r g e n o m m e n werden u n d er fordern d a n n jeweils andere K a l k u l a t i o n s s c h e 
m a t a . D i e V o r k a l k u l a t i o n w i r d bei A u f t r a g s - oder E inze l fe r t igung oft in der Vorkalkulation 
Angebotsphase durchgeführt . Sie beruht auf einem groben M e n g e n - u n d 
Wertgerüst u n d k a n n , soweit v o r h a n d e n , an ähnlichen Aufträgen orientiert 
sein. D i e Date ien können nach vergle ichbaren K a l k u l a t i o n e n abgesucht u n d 
für den E i n z e l f a l l entsprechend umgearbeitet w e r d e n . Sensitivitätsanalysen 
i m R a h m e n v o n T a b e l l e n k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m e n bieten auf einfache Weise 
die Mögl ichke i t , verschiedene »what if« A b f r a g e n durchzuführen. Deta i l l i e r 
tere V o r k a l k u l a t i o n e n werden i m Z u g e der technischen Durchführung des 
Auftrages n o t w e n d i g . Für die A u f t r a g s k o n t r o l l e ist daher w i c h t i g , neben der 
ersten V o r k a l k u l a t i o n Änderungen dieser V o r k a l k u l a t i o n erfassen z u kön
nen. Eine a m Auf t rags for t schr i t t orientierte mit laufende K a l k u l a t i o n erlaubt 
eine kostenbezogene Auftragsüberwachung. 

Bei Ser ienfert igung s ind v o r a l lem P l a n k a l k u l a t i o n e n zweckmäßig . Sie Plankalkulation 
w e r d e n i n der Regel für einen größeren A b r e c h n u n g s z e i t r a u m (z .B . jährlich) 
v o r g e n o m m e n . D a b e i werden K a l k u l a t i o n e n für das gesamte P r o d u k t i o n s 
p r o g r a m m erstellt. H i e r z u benötigt m a n die vollständigen M e n g e n - und 
Wertgerüste , die in den gespeicherten A r b e i t s p l a n - u n d Stücklistendaten ent
halten s i n d . D a diese Rechnungen sehr umfangre ich u n d das z u verarbeitende 
D a t e n v o l u m e n sehr hoch sein können, ist hier eine direkte Datenübernahme 
aus den Arbeitsplänen u n d Stücklisten sowie der Kostensätze aus der K o s t e n 
ste l lenrechnung u n d der M a t e r i a l p r e i s e unbedingt s icherzustel len. 

Z u r Kostenüberwachung z . B . bei Auf t ragsabrechnungen w i r d eine N a c h - Nachkalkulation 
k a l k u l a t i o n v o r g e n o m m e n , die auf Istkosten basiert . Diese s ind v o n den vor 
gelagerten Arbeitsgebieten z u übernehmen. Weitere D a t e n s ind i n den A u f 
tragsstammdaten enthalten. Stammdatenänderungen lassen sich d i rekt ein
geben oder aus dem Bereich Fert igungssteuerung übernehmen. Für V e r 
gleichsrechnungen s ind Daten aus der V o r k a l k u l a t i o n u n d deren Änderun
gen aus den Date ien a b z u r u f e n . Üblicherweise erfordert auch die N a c h k a l k u 
la t ion für noch in A r b e i t bef indl iche u n d fertige Aufträge umfangre iche Re
chen- u n d Verwal tungsarbei ten . Im periodischen Abrechnungsrhythmus müs
sen sämtliche Istkosten aufbereitet u n d für alle Aufträge verarbeitet werden . 
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Bei der Datenspe icherung ist z u beachten, daß gerade für eine mi t laufende 
K a l k u l a t i o n die Mögl ichke i t gezielter A b f r a g e n besteht. S tandardmäßig so l l 
ten bei ihnen ein S o l l - I s t - V e r g l e i c h , eine Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n Kostenträ
gerabweichungen u n d Kostenträger-Einzelnachweise verfügbar sein. 

Zusätzliche In den Softwaresystemen s ind z u m T e i l zusätzliche Auswertungsmöglich-
Auswertungen keiten enthalten, die n icht speziel l den verschiedenen Funkt ionsblöcken z u 

z u o r d n e n s i n d . H i e r z u gehören A u s w e r t u n g s r e c h n u n g e n wie B r e a k - E v e n -
A n a l y s e n , die E r m i t t l u n g v o n K e n n z a h l e n , H o c h r e c h n u n g e n u n d S i m u l a 
t ionsrechnungen. Ferner können F u n k t i o n e n enthalten sein, die K o s t e n z u 
sammenste l lungen für unternehmerische Entsche idungen l iefern. 

Für den in der Prax is üblichen F a l l der M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g müssen bei 
B r e a k - E v e n - A n a l y s e n die F i x k o s t e n auf die P r o d u k t e vertei l t w e r d e n . Bei der 
E r m i t t l u n g v o n K e n n z a h l e n sollte der A n w e n d e r die Mögl ichkei t haben , au
ßer vorgegebenen auch eigene K e n n z a h l e n z u def inieren. M i t h i l f e v o n H o c h 
rechnungen sol len die zu erwartenden K o s t e n - u n d Erlöswerte i n der laufen
den Per iode ermittel t w e r d e n . Dies ist bei den meisten P r o g r a m m e n bisher 
s c h w i e r i g . S i m u l a t i o n s r e c h n u n g e n ermöglichen das D u r c h s p i e l e n a l ternat i 
ver H a n d l u n g e n u n d E n t w i c k l u n g e n , u m günstige Lösungen zu f inden oder 
den Einfluß v o n Datenänderungen z u untersuchen. 

B. EDV- und beschaffungsspezifische Merkmale von 
Standard-Anwendungssoftware zur Kostenrechnung 

I. Daten- und systemtechnische Eigenschaften von Software-
Systemen zur Kostenrechnung 

Bei der A u s w a h l u n d Prüfung der Leistungsfähigkeit v o n Sof twarepaketen 
zur K o s t e n r e c h n u n g s ind neben den angesprochenen kostenrechnerischen 
F u n k t i o n e n weitere N e b e n b e d i n g u n g e n z u beachten, die für die W i r t s c h a f t 
l i chke i t einer Insta l lat ion entscheidend sein können (vgl. A b b . 169). 

V o n grundlegender Bedeutung für den A u f w a n d zur Implementa t ion einer 
EDV-gestützten K o s t e n r e c h n u n g ist die Frage , i n w i e w e i t sich die be t r ieb l i 
chen N u m m e r n s y s t e m e unverändert übernehmen lassen. M a ß g e b l i c h e 

Nummernkreis M e r k m a l e der N u m m e r n k r e i s e s ind die m a x i m a l e Stel lenzahl der K o s t e n a r 
ten-, Kostenste l len- , Kostenträger- u n d Er lösar tennummern. Ferner s ind die 
Anpassungsmöglichkeiten der Feldlängen an die betr iebl ichen Gegebenhei 
ten u n d die freie Ges ta l tbarke i t der B e n u m m e r u n g zu prüfen. Für die K e n n -
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Zeichnung der N u m m e r n k r e i s e s i n d auch die A n z a h l möglicher Bezugsgrö
ßen u n d Kostenplätze sowie die m a x i m a l e Ste l lenzahl der B e l e g n u m m e r n 
u n d die automat ische Be legnummernvergabe kennze ichnend . D i e M a n d a n 
tenfähigkeit ist gegeben, w e n n ein P r o g r a m m mehrere A b r e c h n u n g s k r e i s e 
unabhängig verwal ten k a n n . Dies ist vor te i lhaf t , w e n n beispielsweise i n k o 
pierten Datenbeständen zusätzliche A u s w e r t u n g s r e c h n u n g e n wie S i m u l a t i o 
nen oder H o c h r e c h n u n g e n v o r g e n o m m e n w e r d e n so l len . 

D i e V e r a r b e i t u n g s o r g a n i s a t i o n beschreibt die K o m m u n i k a t i o n zwischen 
M e n s c h u n d M a s c h i n e . Sie ist d u r c h einen i m m e r stärkeren Übergang v o n 
der S tapelverarbei tung zur b i l d s c h i r m o r i e n t i e r t e n D i a l o g v e r a r b e i t u n g ge- Stapel-, Dialog-
kennzeichnet [Rebl in (Stapelverarbeitung)] . Während bei der Stapelverarbei - Verarbeitung 
tung Belege gesammelt u n d d a n n gemeinsam sowie zentral verarbeitet wer
den, erfolgt die Bearbe i tung der Vorgänge i m D i a l o g e inzeln u n d w i r d i m 
Rechnungswesen üblicherweise an B i l d s c h i r m t e r m i n a l e n ausgeführt . D a es i n 
der K o s t e n r e c h n u n g eine Reihe standardisierter A u f g a b e n wie die Ers te l lung 
eines Betr iebsabrechnungsbogens gibt , für die ke in Benutzere ingr i f f n o t w e n 
d i g ist, während andere A u f g a b e n wie die Ers te l lung v o n V o r k a l k u l a t i o n e n 
in der Regel die M i t w i r k u n g des Sachbearbeiters e r fordern , s ind M i s c h f o r 
men aus Stapel- u n d D i a l o g v e r a r b e i t u n g zweckmäßig . M a n bezeichnet aber 
auch solche M i s c h f o r m e n vereinfachend als Dia logsysteme. 

E i n wicht iges Gebie t für Stapel- u n d D i a l o g v e r a r b e i t u n g ist die Datene in 
gabe u n d D a t e n v e r w a l t u n g . Wei tgehend üblich ist die direkte Übernahme 
v o n D a t e n aus der F i n a n z b u c h h a l t u n g , der M a t e r i a l r e c h n u n g , der L o h n - u n d 
G e h a l t s r e c h n u n g , der A n l a g e n r e c h n u n g u n d der F a k t u r i e r u n g . Sie w i r d i m 
Stapelbetrieb v o l l z o g e n . Bei integrierten S o f t w a r e - F a m i l i e n u n d D a t e n b a n k 
systemen k a n n ein direkter Z u g r i f f auf diese D a t e n möglich sein. 

Während sich Dateneingabe u n d Datenübernahme auf Bewegungsdaten Dateneingabe/ 
beziehen, werden die sich selten ändernden D a t e n als S t a m m d a t e n gehalten, -übernähme 
Z u ihnen gehören beispielsweise K o n t e n b e z e i c h n u n g e n , Kos tenar ten- , K o 
stenstellen- u n d Kostenträgerschlüssel . A u c h die S t a m m d a t e n v e r w a l t u n g 
kann i m Stapel- oder D i a l o g v e r k e h r abgewickel t w e r d e n . D a z u gehören das 
A n z e i g e n , A n l e g e n , Ändern, Löschen sowie Sperren b z w . Freigeben v o n D a 
ten. Diese F u n k t i o n e n können auch i m Stapelbetrieb erfüllt w e r d e n . 

Darüber hinaus können mit ihr Fehler- u n d Änderungsprotokol le sowie 
Listen über den Kostenar ten- , Kostenste l len- , Kostenträger- u n d den K u n 
denstamm erstellt w e r d e n . 

D i e oben dargestellten M e r k m a l e beziehen sich auf Eigenschaften des U m -
fangs der Eingabe u n d der V e r w a l t u n g v o n E i n z e l d a t e n , während die system
technischen Eigenschaften M e r k m a l e des gesamten Programmsystems be
trachten. Für den A n w e n d e r der E D V in den A b t e i l u n g e n spielt die Benutzer
f reundl ichkei t eine große R o l l e . Z u ihr lassen sich v o r a l lem die F u n k t i o n s -
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Benutzerfreund- a u s w a h l , der B i l d s c h i r m a u f b a u , die S teuerung der Eingabe sowie die E D V -
lichkeit technischen Unters tützungsfunkt ionen als Ges ta l tungsmerkmale rechnen 

[vgl. P e t s c h / W e i h e (Vogehensweise) 9 4 7 f f . ] . D i e F u n k t i o n s a u s w a h l bezieht 
sich auf die D i a l o g g e s t a l t u n g . Sie k a n n d u r c h die Menütechnik , über K o m 
mandos oder m i t F u n k t i o n s t a s t e n e r f o l g e n . D i e Menütechnik , bei welcher 
dem A n w e n d e r die wählbaren F u n k t i o n e n jeweils a m B i l d s c h i r m angezeigt 
w e r d e n , ist v o r a l l e m für den w e n i g e r geschulten A n w e n d e r zweckmäßig , 
während der geübte Sachbearbei ter den schnel leren A b l a u f über K o m m a n 
dos u n d F u n k t i o n s t a s t e n v o r z i e h t . D a s M e r k m a l B i l d s c h i r m a u f b a u umfaßt 
die G e s t a l t u n g v o n B i l d s c h i r m m a s k e n . M i t i h n e n w e r d e n der B i l d s c h i r m ein
hei t l ich aufgetei l t u n d die e inzelnen F e l d e r d u r c h Texte u n d Z e i c h e n charak
terisiert. D u r c h die Steuerung der E i n g a b e k a n n eine schnelle u n d fehlerfreie 
Dateneingabe gefördert w e r d e n . Sie läßt s ich d u r c h einen vollständigen oder 
fa l lweisen A u f b a u der M a s k e n , die K e n n z e i c h n u n g v o n Eingabefe ldern u n d 
die U n t e r s c h e i d u n g in M u ß - s o w i e K a n n f e l d e r erreichen. A l s Unterstützungs
f u n k t i o n e n s i n d die U n t e r b r e c h u n g s - , die S p r u n g - u n d die D r u c k f u n k t i o n 
w i c h t i g . M i t der ersten k a n n die B e a r b e i t u n g a m B i l d s c h i r m u n t e r b r o c h e n 
werden , w o b e i eine S icherung der eingegebenen D a t e n w i c h t i g ist. S p r u n g 
f u n k t i o n e n ermögl ichen einen W e c h s e l z w i s c h e n verschiedenen F u n k t i o n e n , 
während m i t der D r u c k f u n k t i o n der B i l d s c h i r m i n h a l t rasch auf Papier aus
gedruckt w e r d e n k a n n . 

Zuverlässigkeit M e r k m a l e der Zuverlässigkeit s i n d die Datensicherhei t , der D a t e n s c h u t z 
u n d die F e h l e r w a h r s c h e i n l i c h k e i t . D u r c h die Datensicherhei t so l l gewährlei
stet w e r d e n , daß eingegebene D a t e n a u c h i n Störungsfällen n icht v e r l o r e n 
gehen. D e r D a t e n s c h u t z zielt d a r a u f a b , daß nur autorisierte Personen auf die 
jeweil igen D a t e n zugrei fen können . D i e F e h l e r w a h r s c h e i n l i c h k e i t ist für den 
A n w e n d e r sehr w i c h t i g , da s ich Feh ler auf die Kostenrechnungsergebnisse 
u n d den Z e i t a u f w a n d zu ihrer B e r e c h n u n g nachte i l ig a u s w i r k e n können. Je
doch läßt s ich dieses M e r k m a l n i c h t d i r e k t messen. Statt dessen n i m m t m a n 
häufig a n , daß die F e h l e r w a h r s c h e i n l i c h k e i t für ein E D V - P r o g r a m m u m so 
mehr a b n i m m t , je häufiger es ins ta l l i e r t ist . D a n n besteht nämlich die C h a n 
ce, daß in d e m Test bei verschiedenen A n w e n d e r n Fehler aufgedeckt u n d i n 
zwischen v o m H e r s t e l l e r beseitigt w o r d e n s i n d . 

Flexibilität Das M e r k m a l der Flexibi l i tät beschre ibt die Anpassungsfähigkeit eines 
Sof tware-Systems an unterschiedl iche V e r w e n d u n g s z w e c k e u n d A n f o r d e 
rungen des Benutzers . Es w i r d z u m einen d u r c h die i m P r o g r a m m enthalte
nen V o r g a b e n , z u m anderen d u r c h die mögl ichen p r o g r a m m t e c h n i s c h e n Än
derungen oder Ergänzungen b e s t i m m t . I m P r o g r a m m enthaltene M e t h o d e n 
zur A n p a s s u n g s i n d F u n k t i o n e n o h n e spezie l len P r o g r a m m a u f w a n d wie die 
M o d u l a r i s i e r u n g u n d die P a r a m e t r i s i e r u n g . Im F a l l der M o d u l a r i s i e r u n g 
w i r d das P r o g r a m m nach dem B a u k a s t e n p r i n z i p i n kleine E inhei ten zerlegt. 
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A u s ihnen k a n n sich der A n w e n d e r die i n d i v i d u e l l benötigten aussuchen. Bei 
der Parametr i s ierung muß er V a r i a b l e n w e r t e für best immte Parameter setzen 
u n d wählt d a m i t indirekt die für i h n zutref fende gewünschte P r o g r a m m a l 
ternative aus. D i e meisten Sof tware-Systeme zur K o s t e n r e c h n u n g umfassen 
i . d . R . beide A n p a s s u n g s m e t h o d e n . D i e A r t der A n p a s s u n g k a n n entweder 
d u r c h E r z e u g u n g eines anwenderspez i f i schen P r o g r a m m c o d e s oder d u r c h ein 
Festhalten der A n p a s s u n g s i n f o r m a t i o n e n i n Daten v o r g e n o m m e n werden . 
Im ersten F a l l »muß der Benutzer v o r der Insta l la t ion festlegen, welche M o 
d u l n er einsetzen w i l l oder welche Parameterwer te er b e n u t z e n w i l l . . . . der 
V o r t e i l (der) zwei ten V a r i a n t e ist, daß die A n p a s s u n g s i n f o r m a t i o n e n jeder
zeit in den T a b e l l e n geändert w e r d e n k ö n n e n , ohne das P r o g r a m m neu gene
rieren zu müssen.« [Petsch/Weihe (Vorgehensweise) 951] . 

D i e Flexibil i tät ist u m so größer , je le ichter der P r o g r a m m c o d e selbst ge
ändert u n d ergänzt werden k a n n . D e s h a l b ist zu prüfen, in w e l c h e m U m f a n g 
das S t a n d a r d - P r o g r a m m Schnittstel len für S o n d e r p r o g r a m m e enthäl t u n d in 
welcher Programmiersprache (z .B . C O B O L , P L / I , R P G / I I , A s s e m b l e r oder 
B A S I C ) es abgefaßt ist. Eigene Änderungen k a n n der A n w e n d e r n u r vorneh
men, wenn die Sof tware als Q u e l l - C o d e u n d nicht als O b j e k t - C o d e ausgelie
fert ist. Derart ige Änderungen s ind aber i m H i n b l i c k auf die W a r t u n g u n d 
Pflege v o n P r o g r a m m e n nicht u n p r o b l e m a t i s c h . 

In enger V e r b i n d u n g zur Flexibi l i tät steht die Integrat ion eines P r o g r a m - Integration 
mes. Sie liegt v o r , wenn ein K o s t e n r e c h n u n g s p r o g r a m m m i t anderen A n w e n 
d u n g s p r o g r a m m e n k o m b i n i e r t w e r d e n k a n n . Dies e r forder t definierte 
Schnittstel len, über die ein Datenaus tausch möglich ist. 

Die Portabil i tät betrifft die Frage , auf welchen H a r d w a r e - S y s t e m e n ein Portahilität 
S o f t w a r e - P r o g r a m m in V e r b i n d u n g m i t welcher Sys tem-Sof tware (z .B . Be
triebssystem u n d Datenbanksystem) einsetzbar ist. Bei der großen Z a h l u n 
terschiedlicher H a r d w a r e - H e r s t e l l e r u n d der z u n e h m e n d e n A n z a h l an Soft
w a r e - P r o d u k t e n erlangt auch dieses M e r k m a l eine große B e d e u t u n g . D a in 
vielen Unternehmungen die EDV-Unters tützung anderer Bereiche z . B . der 
L o h n - und der F i n a n z b u c h h a l t u n g , der Fer t igungssteuerung u n d der F a k t u 
rierung wicht iger eingeschätzt w i r d als eine computergestützte Kos tenrech
nung, ist für letztere die Portabil i tät v o n Sof tware-Systemen besonders ent
scheidend. 

Die technische Le i s tung eines S o f t w a r e - P r o g r a m m s u m f a ß t seine C P U - Z e i - Effizienz 
ten, die E i n - u n d Ausgabezei ten sowie den H a u p t s p e i c h e r b e d a r f u n d den Be
darf an peripheren Speichern. Diese M e r k m a l e können als E f f i z i e n z des Pro
gramms bezeichnet w e r d e n . Sie hängen v o n der K o n f i g u r a t i o n ab u n d lassen 
sich deshalb nur in bezug auf die jewei l ige H a r d w a r e - A u s s t a t t u n g beurtei len. 
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II. Zusatzleistungen und Bezugskonditionen des Software-Anbieters 
EJnfübrungs- D i e letzten beiden M e r k m a l s k l a s s e n betreffen nicht die verwendete Soft-

unterstützung w a r e ? sondern zusätzliche Leis tungen eines Anbieters u n d die K o n d i t i o n e n 
für den E r w e r b der Sof tware . Z u r Unterstützung der Einführung w e r d e n i n 
der Regel eine S c h u l u n g des betroffenen Personals u n d eine Beratung angebo
ten. Ferner helfen die Lie feranten bei der A n p a s s u n g der Sof tware an die A n 
l a g e n k o n f i g u r a t i o n u n d die v o r h a n d e n e betr iebswirtschaft l iche sowie orga
nisatorische U m g e b u n g . D i e Einführung k a n n darüber hinaus d u r c h Tes tda
ten u n d Tes tmandanten gefördert w e r d e n . U n t e r einem T e s t m a n d a n t e n ver
steht m a n eine »Spie lunternehmung«, die z u m Einüben des Systems dient . 

W i c h t i g für den A n w e n d e r ist a u c h , i n w i e w e i t u n d wie gut die einzuset-
Dokumentation zende Sof tware d o k u m e n t i e r t ist. N e b e n einer Systembeschreibung u n d ei

nem B e n u t z e r h a n d b u c h können ein O p e r a t i n g - H a n d b u c h u n d eine P r o 
g r a m m b e s c h r e i b u n g geliefert w e r d e n . D i e Systembeschreibung umfaßt die 
Leis tungen sowie F u n k t i o n e n des P r o g r a m m s u n d gibt d a m i t den Führungs
kräften sowie den Sachbearbei tern eine Einführung i n das P r o g r a m m . Das 
B e n u t z e r - H a n d b u c h enthält alle A n w e i s u n g e n u n d Fehlermeldungen . Für 
den O p e r a t o r s ind i m O p e r a t i n g - H a n d b u c h alle z u m Systembetrieb er forder
l ichen I n f o r m a t i o n e n aufgezeichnet, während eine P r o g r a m m b e s c h r e i b u n g 
zur selbständigen Programmänderung benötigt w i r d . 

W a r t u n g u n d Pflege s ind für den laufenden u n d störungsfreien Betr ieb v o n 
Bedeutung. Z u den W a r t u n g s a u f g a b e n gehören die Beseit igung v o n P r o - ' 
grammfehlern u n d der V o l l z u g v o n A n p a s s u n g e n an gesetzliche E r f o r d e r 
nisse oder Betriebssystemänderungen. D i e Pflege des P r o g r a m m s umfaßt die 
Weitergabe v o n Verbesserungen der Sof tware sowie die Berei ts te l lung der 
jeweils neuesten P r o g r a m m v e r s i o n . M i t beiden A u f g a b e n s ind die A k t u a l i s i e 
r u n g der zugehörigen D o k u m e n t a t i o n e n u n d eine S c h u l u n g des A n w e n d e r 
personals zu v e r b i n d e n . 

rtragsgestaltung D i e P r o d u k t e v o n Sof tware -Hers te l l e rn können gekauft oder gemietet 
werden . D i e gewählte N u t z u n g s a r t stellt wie der P r o d u k t p r e i s ein M e r k m a l 
der B e z u g s k o n d i t i o n e n dar . Für die Beur te i lung eines Lieferanten s ind die 
Z a h l der Instal lat ionen seiner P r o g r a m m e u n d die Q u a l i f i k a t i o n seiner M i t 
arbeiter wicht ige I n d i k a t o r e n . H i l f r e i c h zu seiner Beurte i lung s ind Referenz
l isten, die er dem potent ie l len A n w e n d e r zur Verfügung stellt. D i e A r t der 
Vertragsgesta l tung erhält besonderes G e w i c h t , wei l die E D V neue recht l iche 
P r o b l e m e aufgeworfen hat u n d ihre P r o d u k t e sich überaus schnell ändern. 
Desha lb s ind in diesem Bereich die P r o d u k t - u n d Nebenle is tungen des V e r 
käufers besonders genau auf A r t , U m f a n g u n d D a u e r ihrer N u t z u n g , N u t 
zungsgebühren, A b n a h m e b e d i n g u n g e n , Gewährleistungen, Kündigungs
rechte sowie Rechte u n d Pf l i chten in bezug auf Programmänderungen zu re
geln. 

Wartung/ 
Pflege 



Entwicklungsstand und Trends 473 

C. Entwicklungsstand und Trends der EDV-orientierten 
Kostenrechnung 

In A b b . 170 s ind die G e s t a l t u n g s m e r k m a l e v o n EDV-gestützten Systemen 
dargestellt . Für die künftige E n t w i c k l u n g v o n leistungsfähigen Systemen s ind 
insbesondere die M e r k m a l e Spe icherkonzept u n d H a r d w a r e o r g a n i s a t i o n u n d 
ihre V e r b i n d u n g mit den anderen M e r k m a l e n w i c h t i g . W e i t e r zeigt s ich i m 
mer mehr , daß solche Gesta l tungsfragen nicht nur m i t d e m B l i c k auf die K o 
stenrechnung, sondern nur unter E inbez iehung der anderen Bereiche zu lösen 
s ind. 

I. Überblick über den Einsatz von Standard-Anwendungssoftware zur 
Kostenrechnung 

Im Jahr 1983 w u r d e n ca . 130 Sof twarepakete zur K o s t e n r e c h n u n g ange- Durchgeführte 
boten, für die fast 2 0 0 0 Insta l la t ionen angegeben w e r d e n [Petsch/Weihe Installationen 
(Vorgehensweise) 929] . D a r i n ist der Einsatz v o n M i k r o c o m p u t e r n noch 
nicht berücksichtigt . M a n k a n n d a v o n ausgehen, daß die V e r b r e i t u n g der 
E D V in der K o s t e n r e c h n u n g laufend z u n i m m t . D e r Einsatz v o n M i k r o c o m 
putern bietet besonders für mitt lere u n d kleinere U n t e r n e h m e n einen weite
ren A n r e i z zur EDV-gestützten Durchführung des Rechnungswesens , da 
auch sehr viele P r o g r a m m e z u r K o s t e n r e c h n u n g auf kleinere u n d mitt lere A n 
lagen ausgerichtet s i n d . D i e oben genannten S o f t w a r e - P r o d u k t e s ind aber 
teilweise auf Einzelgebiete der K o s t e n r e c h n u n g beschränkt . A n umfassender 
Sof tware zur K o s t e n r e c h n u n g bestand ein A n g e b o t v o n ca. 60 P r o g r a m m s y 
stemen. Benutzer regionaler Rechenzentren k o n n t e n darüber hinaus aus ca. 
100 P r o g r a m m e n auswählen, die sich v o r a l lem auf die Kostenste l lenrech
nung beziehen. Sof tware z u r K o s t e n r e c h n u n g bieten die meisten H a r d w a 
re-Herste l ler , So f tware -Häuser , Datenverarbe i tungs-Unternehmensbera tun-
gen u n d Programmierbüros sowie k o m m e r z i e l l e Rechenzentren wie D A T E V 
und T a y l o r i x an . 

Die auf kleinere u n d mitt lere A n l a g e n ausgerichteten P r o g r a m m e zur K o 
stenrechnung enthalten n u r einfache betr iebswirtschaf t l iche Lösungen u n d 
lassen sich k a u m für speziel le A u s w e r t u n g e n anpassen. E ine P l a n u n g v o n f i 
xen u n d var iab len K o s t e n ist oft n u r in einfacher F o r m möglich. Darüber 
hinaus bieten sie k a u m Unterstützungsfunktionen an , ihre Anpassungsfähig
keit ist gering. 

Wesentl ich leistungsfähiger s ind Sof tware-Produkte für größere E D V - A n l a 
gen. Diese s ind häufig auf unterschiedlichen A n l a g e n und Betriebssystemen 



Abb. 170: Gestaltungsmerkmale von EDV-gestützten Rechnungssystemen 
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einsetzbar u n d enthalten die meisten kostenrechnerischen A u f g a b e n . V i e l 
fach arbei ten sie m i t konvent ione l l e r D a t e i o r g a n i s a t i o n . J edoch gibt es auch 
schon neuere E n t w i c k l u n g e n , bei denen D a t e n b a n k e n oder Schnit tstel len für 
D a t e n b a n k e n eingerichtet s i n d . M a n k a n n d a v o n ausgehen, daß die T e n d e n z 
z u r Schaf fung integrierter Systeme d u r c h die Lösung weiterer Schnit tstel len
p r o b l e m e für D a t e n b a n k a n w e n d u n g e n u n d d u r c h den Einsatz v o n aufe inan
der abgest immten Tei lsystemen einer S o f t w a r e - F a m i l i e anhält [Petsch/Weihe 
(Kr i ter ien) ] . 

II. Einsatzmöglichkeiten von Datenbanken 

M i t den D a t e n b a n k s y s t e m e n , der s tarken D i a l o g o r i e n t i e r u n g b z w . R e a l -
t imeverarbe i tung u n d dem Einsatz v o n M i k r o - b z w . Personal C o m p u t e r n 
k a n n die K o s t e n r e c h n u n g v o n ihrer s tarken A b r e c h n u n g s o r i e n t i e r u n g ein 
Stück weiter i n R i c h t u n g Entsche idungsor ient ie rung über den eff izienten 
E insatz v o n P l a n u n g s - , A u s w e r t u n g s - u n d Auskunf t ssys temen k o m m e n . M i t 
einer verstärkten D i a l o g - b z w . R e a l t i m e v e r a r b e i t u n g k a n n eine mehr ak-
t ionsorient ier tere R e c h n u n g durchgeführt w e r d e n . D a m i t läßt sich die K o 
stenrechnung i n gewissen G r e n z e n v o n der zeit- b z w . per iodenbezogenen 
R e c h n u n g lösen. D i e Aussagefähigkeit w i r d d a d u r c h verbessert, w e i l die ent
stehenden akt ionsbezogenen K o s t e n - u n d Mengengrößen hier nicht aggre
giert u n d z u per iodischen D u r c h s c h n i t t s z a h l e n vermischt w e r d e n . 

In der k o n v e n t i o n e l l e n D a t e n o r g a n i s a t i o n w e r d e n die Date ien auf be- Konventionelle 
s t immte A n w e n d u n g e n ausgerichtet. D a t e n haben hierbei nur Input- u n d Datenorganisatioi 
O u t p u t f u n k t i o n für ein entsprechendes P r o g r a m m . Für eine Kos tenrech
n u n g , die auf einer solchen D a t e n o r g a n i s a t i o n beruht , ist die A u s w e r t u n g s 
rechnung stark eingeschränkt. D a die Date ien v o m A n w e n d u n g s p r o g r a m m 
abhängig s i n d , müssen die gewünschten A u s w e r t u n g e n v o n v o r n h e r e i n i m 
P r o g r a m m berücksichtigt werden . E ine f lex ib le Auswertungsmöglichkeit ist 
d a m i t k a u m gegeben. D a die A n w e n d u n g e n bei der K o s t e n r e c h n u n g sehr 
v ie l sch icht ig s i n d , wie z . B . Be t rachtung v o n einzelnen Kostenträgern oder 
Kostenste l len , er fordert dies eine sehr vielschicht ige D a t e n h a l t u n g . Je nach 
A n w e n d u n g s ind z u m T e i l die gleichen D a t e n in verschiedenen Date ien be
rei tzustel len. Jedes neu h i n z u k o m m e n d e P r o g r a m m für eine weitere kosten
rechnerische A u f g a b e benötigt erneut D a t e n , die in irgendeiner F o r m schon 
verfügbar s i n d . Dieses V o r g e h e n führt z u einer ständigen D a t e n e x p a n s i o n , 
da Datenelemente mehrmals in verschiedenen D i m e n s i o n e n , V e r d i c h t u n g e n , 
als Re la t iv - oder A b s o l u t w e r t e oder i n der Z u o r d n u n g zu verschiedenen Be
zugsobjekten auf tauchen. Für den A u s b a u der K o s t e n r e c h n u n g als vielfälti
ges I n f o r m a t i o n s i n s t r u m e n t ist dieses Spe icherkonzept nur beschränkt geeig-
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net. Dies gil t nicht nur für die Auswertungsmöglichkeiten, sondern auch im 
H i n b l i c k auf eine w i r t s c h a f t l i c h e u n d fehlerfreie Datenpflege. O f t m a l s exi
stieren i m E x t r e m f a l l mehrere T a u s e n d Date ien mit redundanten D a t e n , die 
für einen speziellen Z w e c k angelegt werden u n d unterschiedl iche Ände-
rungszustände aufweisen . M u ß z . B . wegen einer Einführung eines neuen 
Produktes der D a t e i a u f b a u geändert w e r d e n , hat dies zur Folge , daß oftmals 
alle A n w e n d u n g s p r o g r a m m e geändert werden müssen. 

Datenah- Diese Datenabhängigkei t führt z u einer i n f l e x i b l e n u n d unübersichtlichen 
hängigkeit H a n d h a b b a r k e i t des gesamten Systems. D i e Prob leme der konvent ione l len 

D a t e n o r g a n i s a t i o n s ind genereller N a t u r u n d treten auch in anderen A n w e n 
dungsbereichen auf. E ine weitgehende Lösung dieser Prob leme bietet der 
Einsatz v o n D a t e n b a n k s y s t e m e n . Weitere A r g u m e n t e , die für den Einsatz ei
ner D a t e n b a n k sprechen, k o m m e n aus der F o r d e r u n g nach einem w i r k s a m e n 
D i a l o g s y s t e m . F l e x i b l e Auskunf tssys teme setzen eine zugr i f f s f reundl iche und 
aktuel le D a t e n h a l t u n g voraus . Für vielfältige A u s w e r t u n g e n ist Vorausset 
z u n g , daß v ie ld imens iona le k o m p l e x e D a t e n s t r u k t u r e n gespeichert u n d je 
nach Fragestel lung bel iebig verknüpft werden können [vgl. W e d e k i n d / O r t 
ner (Datenbank) 533 ff. , Scheer (Datenbanksysteme) 4 9 0 f f . , R i e b e l / S i n z i g 
(Datenbanken) 104 ff . ] . 

Datenbank- D i e Ges ta l tung v o n D a t e n b a n k e n ist generell als eigenständiger A u f g a b e n -
konzepte k o m p l e x z u sehen. U m Datenunabhängigkei t für verschiedene A n w e n d u n g e n 

zu erhalten, s ind die Beziehungen zwischen den Entit ies (Objekte) z u be
schreiben. Für D a t e n b a n k k o n z e p t i o n e n werden das H i e r a r c h i e - , N e t z w e r k -
u n d R e l a t i o n e n - M o d e l l vorgeschlagen. In H i e r a r c h i e - u n d N e t z w e r k m o d e l 
len erfolgt der Z u g r i f f auf die D a t e n n u r über Z u g r i f f s p f a d e , die i m v o r h i n e i n 
festgelegt u n d eingehalten w e r d e n müssen. 

Relationale E ine auf dem R e l a t i o n e n m o d e l l aufgebaute D a t e n b a n k arbeitet zugri f fs -
Datenbank pfadunabhängig u n d hat deshalb gegenüber den anderen beiden M o d e l l e n 

einen Flexibil i tätsvortei l . U m die Mögl ichkei ten des Datenbankeinsatzes bei 
der K o s t e n r e c h n u n g zu verdeut l i chen, sei das R e l a t i o n e n m o d e l l beispielhaft 
k u r z dargestellt . G r u n d l a g e der Beschre ibung v o n Datenbeziehungen s ind 
Enti t ies , z . B . Kos tenar ten , -stellen u n d deren A t t r i b u t e (Eigenschaften) wie 
ihre N u m m e r , B e z e i c h n u n g , K o s t e n s u m m e , Bezugsgröße, die gespei
chert werden so l len . Gle i char t ige Enti t ies werden zu E n t i t y t y p e n z u s a m m e n 
gefaßt , d . h . die M e n g e aller Kostenste l len bi ldet den E n t i t y t y p Kostenstel le . 
D i e auftretenden Beziehungen zwischen den Ent i ty typen können 1:1-, l : n - , 
n : l - und m:n-Bez iehungen sein. Eine m : n - B e z i e h u n g liegt beispielsweise bei 
der Kostens te l l cnrechnung v o r . H i e r werden einerseits die Beträge der K o 
stenarten mehreren Kostenstel len belastet, andererseits können in jeder K o 
stenstelle mehrere Kostenar ten anfal len [vgl. Scheer (Datenbanksysteme) 
491 f.] . 
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Abb. 171: Beispiel für eine m:n-Beziehung zwischen Entitytypen 

Entitytyp Kostenart 

Entity Gehälter Energie 

m:n-Beziehung Kosten
umlage 

Entity Fertigung Verwaltung 

Entitytyp Kostenstelle 

Im R e l a t i o n e n m o d e l l läßt s ich jede R e l a t i o n in T a b e l l e n f o r m darstel len. 
Jeder E n t i t y t y p entspricht einer T a b e l l e , jede Tabel lenzei le einem E n t i t y , jede 
Tabe l lenspa l te e inem A t t r i b u t . D i e A t t r i b u t e , die der eindeutigen K e n n z e i c h 
n u n g der Entit ies d ienen, werden Schlüsselattribute genannt u n d s ind i m f o l 
genden unterstr ichen. 

D i e Re la t ionen können wie folgt dargestellt werden : 

R e l a t i o n Kostenart (Kostennummer, Bezeichnung, Periodensumme) 

Kostenarten-Nr. Bezeichnung Periodensumme 

1 
2 

R e l a t i o n Kostenstelle 

Kostenstellen-Nr. 
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Bezeichnung 
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a 
b 

Fertigung 
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Rela t ion Kostenverrechnung (Kostenartennummer, Kostenstellennummer, Be
trag) 

Kostenarten-Nr. Kostenstellen-Nr. Betrag 

1 a 1000 
1 b 4000 
2 b 5000 
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D i e der R e l a t i o n K o s t e n v e r r e c h n u n g zugrundel iegende m : n - B e z i e h u n g 
w i r d in diesem Beispiel über die K o p p l u n g der Schlüsselattribute v o n K o 
stenarten u n d Kostenste l len (Join) hergestellt. W i r d nun z . B . eine B A B - Z e i l e 
gesucht, k a n n sie d i rekt aus der R e l a t i o n Kos tenverrechnung gewonnen wer
den [Scheer (Datenbanksysteme) 5 0 0 f . ] . Für i n d i v i d u e l l e A u s w e r t u n g e n las
sen s ich jederzeit neue Re la t ionen über einfache D a t e n m a n i p u l a t i o n s s p r a 
chen erzeugen. Weitere V o r t e i l e des re lat ionalen Konzeptes sind einfache 
Speicherungsformen, die physische Unabhängigkei t der Daten u n d die einfa
che Anpaßbarkei t i m H i n b l i c k auf Erwei terungen u n d Löschungen v o n Fel 
dern , Indizes u n d ganzen T a b e l l e n . Jedes Fe ld der D a t e n b a n k k a n n als Such
k r i t e r i u m herangezogen werden . A l s gewichtigster N a c h t e i l ist die hohe 
Rechnerbelas tung anzuführen, die sich insbesondere bei Massendatenverar 
bei tung verstärkt a u s w i r k t . 

Unter der Z i e l s e t z u n g , über möglichst f lex ib le u n d i m v o r h i n e i n nicht fest
zulegende Auswertungsmöglichkeiten v o n K o s t e n - und Leis tungsdaten zu 
verfügen, ist trotz der Nachte i l e v o n re la t ionalen D a t e n b a n k e n d a m i t zu 
rechnen, daß sich dieses K o n z e p t weiter durchsetzt u n d in Z u k u n f t verstärkt 
z u m Einsatz k o m m t . Dafür sprechen auch die für das R e l a t i o n e n m o d e l l be
sonders gut einzusetzenden D a t e n m a n i p u l a t i o n s s p r a c h e n , mit denen belie
bige E x t r a k t i o n e n u n d Verarbe i tungen v o n D a t e n v o r g e n o m m e n w e r d e n 
können [vgl. W e d e k i n d / O r t n e r (Datenbank) 534 , R i e b e l / S i n z i g (Datenban
ken) 110ff . , Scheer (Datenbanksysteme) 5 0 0 f f . ] . 

Datenbanksysteme bieten somit für die K o s t e n r e c h n u n g eine ganze Reihe 
neuer Mögl ichkei ten ; für deren prakt i schen Einsatz s ind aber n o c h einige 
Probleme zu lösen. E i n P r o b l e m k a n n das große D a t e n v o l u m e n , das beson
ders dem Rechnungswesen eigen ist, darstel len. Ebenso die V i e l z a h l der 
Schlüssel- u n d Ident i f ika t ionsmerkmale mit ihren vielfältigen Ver f lechtungs
u n d Verdichtungsmöglichkeiten, die beim A u f b a u u n d der Pflege der D a t e n 
bank zu beherrschen s i n d , können u . U . die W i r t s c h a f t l i c h k e i t des Systems in 
Frage stellen [Rebl in (Grenzen) 90 und (Stapelverarbeitung) 86] . 

Grund-/Aus- E in konzept ionel les P r o b l e m liegt im geeigneten A u f b a u einer G r u n d r e c h -
wertungs- nung u n d einer darauf aufbauenden breiten Auswertungsmöglichkeit als 
rechnung f j r u n c | ] a g e einer effizienten D a t e n b a n k n u t z u n g für die K o s t e n r e c h n u n g . 

Schon einige Z e i t v o r dem möglichen E D V - E i n s a t z w u r d e von Schmalenbach 
eine V o r s t e l l u n g über eine G r u n d - u n d Sonderrechnung entwicke l t [Schma
lenbach (Wirtschaf ts lenkung) 66]. D o c h diese Überlegungen bl ieben in den 
Folgejahren weitgehend unberücksichtigt . N u r Riebc l hat diese G e d a n k e n in 
sein System der relativen Einzelkosten a u f g e n o m m e n . V o n S i n z i g [(Grundzü
ge)] wurde auf der Basis der relativen E inze lkos tenrechnung u n d dem rela
t ionalen D a t e n b a n k m o d e l l ein datenbankorient iertes R e c h n u n g s k o n z e p t 
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entwicke l t . Inwiewei t dieses K o n z e p t für breite A n w e n d u n g e n einsetzbar ist, 
muß sich in Z u k u n f t n o c h zeigen. 

A n s a t z p u n k t e für die weitere F o r s c h u n g ergeben sich aus der Überlegung, 
daß sich unter dem Einfluß der D a t e n b a n k t e c h n o l o g i e auch s t rukture l le V e r 
änderungen für das Rechnungswesen ergeben können [ W e d e k i n d (Struktur
veränderungen)] . E i n weiterer A n s a t z p u n k t ist i n der U n t e r s u c h u n g gegeben, 
die S te l lung der vorhandenen Kostenrechnungssysteme zu einer G r u n d r e c h 
n u n g z u er forschen. E ine G r u n d r e c h n u n g sol l le tz t l ich die gleichen F u n k t i o 
nen wie eine D a t e n b a n k erfüllen: unverdichtete Speicherung der Datenbas is , 
u m f ü r A u s w e r t u n g e n möglichst viele Freiheitsgrade o f f e n z u hal ten . Erste 
Untersuchungen zeigen, daß die G r u n d r e c h n u n g f ü r eine Ist- oder P l a n k o 
s tenrechnung als k o m b i n i e r t e Kos tenar ten- u n d - S t e l l e n r e c h n u n g e i n z u r i c h 
ten ist. D i e Kostenträgerrechnung ist a u f g r u n d ihrer Besonderhei ten eher 
dem Bere ich A u s w e r t u n g s r e c h n u n g z u z u o r d n e n . N u r für ganz best immte 
P r o d u k t i o n s t y p e n wäre die Integrat ion in die G r u n d r e c h n u n g zweckmäßig 
[vgl. K i l g e r (Grundrechnung) 4 1 6 f f . , 4 2 4 f f . ] . 

III. Einsatzmöglichkeiten von Personal Computern 
Im Z u g e der Tendenz zu einer n o c h stärkeren D i a l o g i s i e r u n g bei den A n - Einsatz von 

W e n d u n g s p r o g r a m m e n der K o s t e n r e c h n u n g s ind z u m gegenwärtigen Z e i t - Personal Compute 
p u n k t die Mögl ichkei ten des Einsatzes v o n Personal C o m p u t e r n (PC) z u u n 
tersuchen. D e r Personal C o m p u t e r br ingt eine Reihe von Eigenschaften m i t , 
die s ich für die vorl iegende P r o b l e m s t e l l u n g vorte i lhaf t nutzen lassen. 
Hauptgründe, die für einen Einsatz sprechen, können aus H a r d w a r e s i c h t in 
der G r a p h i k - u n d Farbausgabemögl ichkei t u n d insbesondere in der K o m m u 
nikat ionsmöglichkeit mit anderen Systemen l iegen. In verteilten Systemen 
(distr ibuted systems) k a n n d u r c h die Dezentral is ierungsmöglichkeit v o n 
F u n k t i o n e n eine Ent las tung des zentralen Rechners herbeigeführt werden . 
A l s s tand-alone-System k a n n der Personal C o m p u t e r einerseits abgegrenzte 
A u f g a b e k o m p l e x e bearbeiten, andererseits k a n n er als Ergänzung oder auch 
als integraler Bestandteil eines übergreifenden E D V - S y s t e m s eingesetzt wer
den (vgl. A b b . 172). In der ergänzenden E i n s a t z f o r m findet zwischen Perso
nal C o m p u t e r u n d dem Zentra l sys tem ein Datenaustausch , unabhängig v o m 
logischen A b l a u f der A n w e n d u n g s s o f t w a r e , statt. D e r Z w e c k liegt hier in der 
weiteren V e r a r b e i t u n g der Daten mit der Personal C o m p u t e r - S o f t w a r e (z .B . 
zusätzliche A u s w e r t u n g s r e c h n u n g mit dem T a b e l l e n k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m ) . 
A l s integraler Bestandtei l ist der Personal C o m p u t e r in die K o n z e p t i o n des 
übergreifenden E D V - A n w e n d u n g s s y s t e m s e ingebunden. Bei dieser E insatz
f o r m steht die E i n b e t t u n g des Personal C o m p u t e r s in das Rechnernetz i m 
V o r d e r g r u n d , w o b e i die Aufgabenerfüllung auch grundsätzlich v o m zentra
len System erbracht werden könnte [vgl. Scheer (Personal C o m p u t e r ) 4 7 f . ] . 
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Im H i n b l i c k auf die System-Software liegen die vor te i lha f ten Eigenschaf
ten i m K o m f o r t des Betriebssystems u n d der Einsatzmöglichkeit v o n D a t e n 
b a n k e n . W e i t e r bietet sich in der v o r h a n d e n e n benutzer f reundl i chen A n w e n 
dungssof tware wie z . B . den T a b e l l e n k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m e n (Spread
sheets) die Mögl ichkei t , best immte F u n k t i o n e n der K o s t e n r e c h n u n g zu über
n e h m e n . A u s Benutzersicht ist neben der l o k a l e n Verfügbarke i t die var iable 
u n d i n d i v i d u e l l e Auswertungsmöglichkeit v o n D a t e n h e r v o r z u h e b e n . D i e 
A u s w e r t u n g läßt s ich dami t mehr bedarfs- b z w . ere ignisor ient ier t gestalten. 
D a d u r c h können die l istenmäßigen S tandardauswer tungen auf die größten 
p e r i o d i s c h e n Berichte eingeschränkt w e r d e n . 

D e r E i n s a t z des Personal C o m p u t e r s als s tand-alone-System m i t einer K o 
s t e n r e c h n u n g s - A n w e n d u n g ist gegenwärtig für viele K l e i n - u n d M i t t e l b e 
triebe interessant. D i e verfügbaren K o s t e n r e c h n u n g s p r o g r a m m e lassen z w a r 
n o c h viele Wünsche of fen. Für diesen Einsatzbere ich re icht aber of tmals eine 
einfache Kostenste l lenrechnung aus, so daß dies insgesamt eine befriedigende 
Lösung darstel l t . Im weiteren so l l diese E i n s a t z f o r m nicht tiefer verfolgt 
w e r d e n . 

Für den Personal C o m p u t e r - E i n s a t z k o m m e n die meisten dialogfähigen 
F u n k t i o n e n des K o s t e n r e c h n u n g s a n w e n d u n g s p r o g r a m m s i n Frage. D e r E i n 
satz als reines B i l d s c h i r m t e r m i n a l m i t den zentral or ient ier ten F u n k t i o n e n 
(Stammdatenpflege, Istkostenerfassung, K o s t e n a r t e n b e s t i m m u n g u.a.) ist 
mögl ich, aber n icht P C - s p e z i f i s c h u n d w i r d daher n i c h t weiter behandelt . 
P C - s p e z i f i s c h s ind v ie lmehr die F u n k t i o n e n , die unter d e m A s p e k t der Z u 
satz- oder In tegra l funkt ion mi t einer hohen l o k a l e n Dialogintensi tät verbun
den s i n d . Bei der A u f g a b e n z u t e i l u n g s i n d die R e c h e n g e s c h w i n d i g k e i t u n d die 
Speicherkapazität zu berücksichtigen. 

Im R a h m e n seines dezentralen Datenbanksys tems k a n n der Personal 
C o m p u t e r die F o r d e r u n g eines schnellen Z u g r i f f s auf D a t e n , z . B . i n den 
Fachabte i lungen als einfaches A u s k u n f t s s y s t e m v o l l erfüllen. D a Daten
b a n k p r o z e d u r e n hohe Rechnerbelastungen verursachen , w i r d der Z e n t r a l 
rechner i n diesem F a l l w i r k s a m entlastet. D i e I n f o r m a t i o n e n können z u d e m 
mit der v o r h a n d e n e n Software z . B . verdichtet oder wei ter statistisch aufbe
reitet w e r d e n u n d in graphische Dars te l lungen umgesetzt w e r d e n . D i e S i m u 
l a t i o n unter Einsatz v o n Spreadsheets ist eine weitere A n w e n d u n g . D u r c h 
V a r i a t i o n v o n K o s t e n , Erlösen u n d Deckungsbeiträgen können verschiedene 
A l t e r n a t i v e n auf ihre Sensibilität h i n untersucht w e r d e n , z . B . w i e eine Erhö
h u n g v o n L o h n - oder Energiekosten auf die S tückkosten u n d d a m i t auf das 
P r o d u k t i o n s p r o g r a m m w i r k t . 

Für die K o s t e n r e c h n u n g s f u n k t i o n e n lassen sich die n u n fo lgenden E i n 
satzmöglichkeiten des Personal C o m p u t e r s anführen [vgl. Scheer (Personal 
C o m p u t e r ) 59]. 

Komfort bei 
Personal Com
putern 

Stand-
Alone-System 

Einsatz in der 
Kostenrechnung 
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PC-Einsatz Er fassung : D a die Istkosten weitgehend maschine l l übernommen werden, 
Kostenerfassung Hegt der E i n s a t z z w e c k des Personal C o m p u t e r s i n der k o n t i n u i e r l i c h e n Erfas

sung n o c h nicht erfaßter Istkosten z . B . auf Kostenstel lenebene. V o n V o r t e i l 
wäre die Er fassung v o r O r t m i t entsprechender Plausibi l i tätskontrol le , die 
Verfügbarkei t des Erfassungsplatzes u n d die Ent las tung des Zentra l rechners 
d u r c h per iodische Datenübergabe . N a c h t e i l i g könnte sich eventuell die man
gelnde Aktual i tät i m zentralen Datenbestand a u s w i r k e n . Wei ter ist i m R a h 
men der Kos tenaufbere i tung die E r m i t t l u n g der k a l k u l a t o r i s c h e n Kosten 
durchzuführen. Abhängig v o m A n f a l l größerer Berechnungen ist der Perso
nal C o m p u t e r - E i n s a t z zweckmäßig, w o b e i z u beachten ist, daß die n o t w e n 
digen D a t e n v o m zentralen System z u r Verfügung gestellt w e r d e n müssen. 

PC-Einsatz K o s t e n p l a n u n g : D i e K o s t e n p l a n u n g , s o w o h l für die Kostenar ten als auch 
Kostenplanung f y r Kostenste l len , k a n n mi t Personal C o m p u t e r n sehr gut durchgeführt 

werden . Einschränkungen ergeben sich u . U . bei zentraler P l a n u n g , d a hier je 
nach D a t e n v o l u m e n eine lokale Bearbei tung ausscheidet. A l l e r d i n g s besteht 
die Mögl ichkei t , die er forder l ichen Datenbestände zu tei len, wie dies auch 
bei dezentraler P l a n u n g geschieht. 

Legt m a n eine dezentrale S t r u k t u r zugrunde , läßt sich die K o s t e n p l a n u n g 
auf Kostenste l len- b z w . Kostenstellenbereichsebene oder auch auf Fachabte i 
lungsebene durchführen. Für diesen Einsatz s i n d die jeweil igen K o s t e n a r t e n -
u n d Kostenstel lendaten dezentral zur Verfügung zu stellen. Bei der Preis - u n d 
M e n g e n p l a n u n g k a n n es n o t w e n d i g sein, n o c h weitere D a t e n v o m zentralen 
System bereit zu stellen. Einzelne Preise oder Stückl is teninformationen kön
nen dabei auch i m E i n z e l z u g r i f f d i rekt v o n der zentralen D a t e i abgerufen 
werden . G e r a d e bei Preis- u n d M e n g e n p l a n u n g e n u n d auch bei Planungsän
derungen k a n n eine S i m u l a t i o n m i t H i l f e v o n T a b e l l e n k a l k u l a t i o n s p r o 
g r a m m e n sehr s i n n v o l l eingesetzt w e r d e n , u m verschiedene A l t e r n a t i v e n u n d 
ihre W i r k u n g e n z u untersuchen. Bei der Kostens te l lenplanung k a n n der Per
sonal C o m p u t e r insbesondere bei der G e m e i n k o s t e n p l a n u n g w i r k s a m e U n 
terstützung leisten. Besonders w i r k u n g s v o l l ist dies bei der Bezugsgrößenfest
legung u n d der Kostenauflösung. D i e innerbetr iebl iche Le is tungsverrech
n u n g betrifft alle Kostenstel len u n d ist daher nicht auf Kostenstel lenebene 
durchzuführen. Sofern die Leistungsfähigkeit des Personal C o m p u t e r s aus
reicht, k a n n die innerbetr iebl iche Le is tungsverrechnung mi t d e m T a b e l l e n 
k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m l o k a l v o n der Rechnungswesenabte i lung durchge
führt werden . D i e Integration al ler l o k a l ermittel ten Kostenpläne w i r d auf 
dem Z e n t r a l r e c h n e r durchgeführt. Im R a h m e n der analyt ischen K o s t e n p l a 
n u n g br ingt der Personal C o m p u t e r wesentl iche Arbe i t ser le i ch terungen , was 
dem Einsatz von ausgebauten Plankostenrechnungen sehr entgegenkommt. Ins
gesamt bringt diese lokale Verarbeitungsmöglichkeit für das Zentralsystem 
wesentliche Entlastungen [vgl. hierzu auch V i k a s (Personal Computer ) 183f.] . 
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K a l k u l a t i o n : A u c h für die K a l k u l a t i o n bietet s ich i m H i n b l i c k auf das T a 
b e l l e n k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m ein Personal C o m p u t e r - E i n s a t z an . D i e P l a n -
u n d N a c h k a l k u l a t i o n k o m m e n eigentl ich n i c h t i n Frage , da hier in der Regel 
umfangre iche Datenbewegungen z u bewältigen s i n d . A b e r eine V o r k a l k u l a 
t i o n auf der Basis eines eingeschränkten M e n g e n - u n d Wertgerüstes läßt s ich 
gut durchführen. Unter Umständen besteht sogar die Mögl ichke i t , ähnlich 
gelagerte K a l k u l a t i o n s o b j e k t e aus der D a t e n b a n k h e r a u s z u f i n d e n , u m somit 
A n h a l t s p u n k t e über vergleichbare Projekte z u b e k o m m e n . W e g e n der vielen 
Uns icherhe i ten der groben M e n g e n - u n d Wertgrößen läßt s ich hier die einfa
che Simulat ionsmöglichkei t der T a b e l l e n k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m e vorte i lhaf t 
einsetzen. D a V o r k a l k u l a t i o n e n üblicherweise i n der Angebotsphase anfa l 
len , k a n n die loka le Bearbei tung i n der F a c h a b t e i l u n g »Verkauf« durchge
führt w e r d e n . V o r a u s s e t z u n g für den s i n n v o l l e n E insatz ist die Datenpf lege 
der Stücklisten- u n d A r b e i t s p l a n d a t e n i n der dezentralen D a t e n b a n k . 

B e i m Sol l - I s t -Vergle ich ist ein Einsatz i n der di f ferenzierten A u s w e r t u n g 
für die F a c h a b t e i l u n g u n d in der selektiven bedarfsor ient ier ten A u s g a b e f u n k 
t ion z u sehen. Für die Ergebnisrechnung s ind fa l lweise A u s w e r t u n g e n mög
l i c h , die z . B . objektbezogen erfolgen können. 

Insgesamt gesehen br ingt die loka le D i a l o g i s i e r u n g wesentl iche E n t l a s t u n g 
für den Zentra l rechner u n d d a m i t die Mögl ichkei t , umfassende A n w e n 
dungssof tware wir t schaf t l i ch einzusetzen. Dieses K o n z e p t bietet d a m i t die 
Mögl ichke i t der Rea l i s ie rung v o n a d - h o c - A n f r a g e n u n d - A u s w e r t u n g e n , der 
s icher l i ch i n der Z u k u n f t i m Sinne einer entscheidungsorient ierten K o s t e n 
rechnung mehr Bedeutung z u k o m m t . Abschließend sei noch e i n m a l auf die 
Leistungsfähigkeit der T a b e l l e n k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m e hingewiesen , die 
nicht n u r E i n z e l f u n k t i o n e n der K o s t e n r e c h n u n g erfüllen, sondern auch die 
M o d e l l i e r u n g eines vollständigen Plankostensystems zulassen [vgl. N a -
stansky (Tabe l l enka lkula t ionsprogramme) 8 4 f f . ] . Sicher s ind die T a b e l l e n 
k a l k u l a t i o n s p r o g r a m m e beim derzeit igen E n t w i c k l u n g s s t a n d n icht für 
Großanwendungen einsatzfähig, es ist aber d e n k b a r , daß ein E insatz in k l e i 
neren Betriebseinheiten durchaus möglich ist. 

PC- Einsatz 
Kalkulation 

PC-Einsatz 
Soll-lst-V er
gleich /Ergeb
nisrechnung 
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Betriebswirtschaftliches Kurzlexikon 

Absatzerfolgsrechnung: —* K u r z f r i s t i g e Er fo lgs 

rechnung , bei der die Di f fe renz z w i s c h e n den Erlö

sen u n d —> K o s t e n der abgesetzten P r o d u k t e als —> 

Betr iebser fo lg ermitte l t w i r d . 

Absatzerlösmodell: S t rukturgle iche (-ähnliche) 
A b b i l d u n g der Ents tehung u n d V e r w e r t u n g der 
Leis tungen einer U n t e r n e h m u n g . 

Abschreibungen: Rechnerische Er fassung der 
W e r t m i n d e r u n g v o n —> Anlagegütern. 

Abschreibungsquote: A n t e i l v o m G e s a m t w e r t des 

Anlagegutes , der in den einzelnen R e c h n u n g s a b 

schnitten des A b s c h r e i b u n g s z e i t r a u m s als W e r t 

m i n d e r u n g angesetzt w i r d . 

Abschreibungssumme: G e s a m t w e r t eines —> A n 

lagegutes od er einer Gesamthei t v o n Anlagegü

tern, der auf die N u t z u n g s d a u e r z u verteilen ist. 

Abschreibungsverfahren: V e r f a h r e n zur V e r t e i 

l u n g der —> A b s c h r e i b u n g s s u m m e auf den —> A b 

schre ibungsze i t raum entsprechend dem (vermute

ten) V e r b r a u c h s v o r g a n g des jeweil igen —> A n l a g e 

gutes i m Z e i t a b l a u f . Sie stellen gewöhnlich Set

zungen (Konstat ierungen) dar . 

Abschreibungszeitraum: (Geschätzte) T e c h 
n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e N u t z u n g s d a u e r des —> A n l a 
gegutes b z w . verfügbare Z e i t d a u e r bei ze i t l i ch be
grenzter Nutzungsmöglichkei t des G e b r a u c h s g u 
tes. 

Absolute Preisuntergrenze: Preis für P r o d u k t e , bei 
dessen U n t e r s c h r e i t u n g die W e i t e r p r o d u k t i o n 

b z w . der W e i t e r v e r k a u f zu einem V e r l u s t führt. 

Sie entspricht den v a r i a b l e n Stückkosten. 

Abweichung zweiten Grades: M u l t i p l i k a t i o n v o n 

Preisdi f ferenz m a l M e n g e n d i f f e r e n z . Sie läßt s ich 

n icht verursachungsgemäß i n eine —> Preis- u n d 

eine —> M e n g e n a b w e i c h u n g auftei len. 

Abweichungsanalyse: U n t e r s u c h u n g der Ursachen 

v o n K o s t e n a b w e i c h u n g e n u n d ihrer A u s w i r k u n 

gen auf die Kostenhöhe . 

Abweichungsursache: A b w e i c h u n g der Istausprä
g u n g einer —» Kosteneinf lußgröße v o n der P l a n 
ausprägung. 

Äquivalenzziffer: Verhältniszahl zur U m r e c h n u n g 

der Fer t igungsmengen verschiedenartiger P r o 

d u k t e auf einen e inhei t l ichen M a ß s t a b in der —» 

Äquivalenzziffernrechnung. In der Regel wählt 

m a n eine P r o d u k t a r t zur G r u n d s o r t e mi t der 

Äquivalenzziffer 1. 

Äquivalenzziffernrechnung: —* K a l k u l a t i o n s v e r 

fahren z u r B e s t i m m u n g der Stückkosten eng ver

w a n d t e r P r o d u k t e , bei d e m die verschiedenartigen 

Fer t igungsmengen mit H i l f e v o n —> Äquivalenzzif

fern auf einen e inhei t l ichen M a ß s t a b umgerechnet 

w e r d e n . 

Allgemeine Kostenstellen: Hilfs—>kostenstellen, 

deren Leis tungen der gesamten U n t e r n e h m u n g zur 

Verfügung stehen. 

Alternative Abweichungsanalyse: V e r f a h r e n der 

E r m i t t l u n g v o n T e i l a b w e i c h u n g e n bei —» m e h r d i -
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mensionalen K o s t e n f u n k t i o n e n , bei dem die be
trachtete —> Kosteneinf lußgröße mi t der P l a n a u s 
prägung u n d alle anderen Kosteneinf lußgrößen 
mit der Istausprägung angesetzt w e r d e n . 

Anlagegut (Potentialgut, Gebrauchsgut): G e g e n 

s tand , welcher der U n t e r n e h m u n g für längere 

D a u e r dient b z w . z u dienen bes t immt ist u n d 

d u r c h einmalige N u t z u n g nicht verbraucht w i r d . 

Anlagenkartei: K a r t e i der —» A n l a g e n r e c h n u n g , 

bei der für jedes —> A n l a g e g u t eine K a r t e geführt 

w i r d , auf der u . a . A n g a b e n über den A n l a g e n g e 

genstand, die K o n t o n u m m e r , den Standor t , tech

nische D a t e n , A n s c h a f f u n g s - b z w . H e r s t e l l d a t u m 

u n d die —» A b s c h r e i b u n g e n verzeichnet s i n d . 

Anlagenrechnung: N e b e n b u c h h a l t u n g z u r Er fas 

sung der Bestände u n d Bewegungen a n —» A n l a g e 

gütern nach A r t , M e n g e u n d W e r t einschließlich 

der Bemessung der —* A b s c h r e i b u n g e n . 

Anpassungsform (Variationsform): Mögl i chke i t 

der U n t e r n e h m u n g , auf Änderungen der —» Be

schäftigung d u r c h V a r i a t i o n einer (oder mehrerer) 

—> Kosteneinf lußgrößen z u reagieren. 

Aufwand: E r f o l g s w i r k s a m e r Güterverbrauch ei 

ner Per iode , der m i t —» A u s g a b e n v e r b u n d e n ist . 

D e r A u f w a n d , der (nicht) zugle ich —> K o s t e n dar 

stellt, w i r d als Z w e c k a u f w a n d (neutraler A u f 

w a n d ) bezeichnet. 

Ausbringungserfolgsrechnung: —> K u r z f r i s t i g e E r 
fo lgsrechnung, bei der die D i f f e r e n z z w i s c h e n den 
Erlösen u n d K o s t e n der i n einer Per iode hergestel l 
ten P r o d u k t e als —> Betr iebserfolg ermit te l t w i r d . 

Ausbringungsgut (Produkt, Erzeugnis): V o n der 

U n t e r n e h m u n g hergestelltes u n d i m M a r k t oder i n 

der U n t e r n e h m u n g verwertbares Rea lgut . 

Ausgaben: V o n der U n t e r n e h m u n g an Personen 

(-gruppen) u n d Inst i tut ionen gezahlte Geldbeträ 

ge. 

Ausgliederungsstelle: Rechnungsmäßige Stelle im 
Betr iebsabrechnungsbogen z u r Erfassung v o n —> 
K o s t e n , die als —» E i n z e l k o s t e n , zu akt ivierende 
K o s t e n oder K o s t e n innerbetr iebl icher Leis tungen 
n icht b z w . nicht sofor t auf die —> Kostenstel len zu 
vertei len s i n d . 

Ausschußkosten: —» K o s t e n , die für den Ersatz 

oder die N a c h a r b e i t mangelhafter (schlechter) 

Z w i s c h e n - oder E n d p r o d u k t e anfa l len . 

Befundrechnung: V e r f a h r e n der indirekten Erfas

sung des V e r b r a u c h s an Sachgütern mit H i l f e ihrer 

Bes tandsaufnahme. 

Bereitschaftskosten: K u r z f r i s t i g n icht veränderli

che —» K o s t e n , die nicht v o n A r t , M e n g e u n d W e r t 

der tatsächlich erzeugten b z w . abgesetzten P r o 

d u k t e abhängen. 

Beschäftigung: D i e während einer Per iode real i 

sierte b z w . z u realisierende L e i s t u n g . Sie w i r d u . a . 

d u r c h die A u s b r i n g u n g s m e n g e , die Fert igungszei t 

oder die L o h n k o s t e n gemessen. 

Beschäftigungsabweichung (Capacity Variance): 
—> Leerkos ten der Istbeschäftigung = —> S o l l k o 

sten - —> verrechnete P l a n k o s t e n bei Istbeschäft i 

g u n g . 

Beschaffungsprogramm: A r t - u n d mengenmäßige 
Z u s a m m e n s e t z u n g s o w i e zei t l iche V e r t e i l u n g der 
zu beschaffenden Güter . 

Beschreibungsmodell: S t rukturgle iche (-ähnliche) 

A b b i l d u n g eines Betrachtungsgegenstands, die n u r 

s ingulare Aussagen enthält u n d keine Gesetzmä

ßigkeiten wiedergibt (Beispiele: B i l a n z , K a p i t a l 

f lußrechnung, Betr iebsabrechnungsbogen, K a l k u 

la t ion) . 

Betriebsabrechnungsbogen (BAB): T a b e l l a r i s c h e 

Übersicht über die —> G e m e i n k o s t e n einer Per iode . 

Diese ist zei lenmäßig nach —» Kostenar ten u n d 

spal tenmäßig nach —> Kostenste l len gegliedert . 
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Zusätzl ich können die —> E i n z e l k o s t e n aufge

zeichnet sein. Im B A B werden die V e r t e i l u n g der 

G e m e i n k o s t e n auf Kostenste l len, die —> innerbe

t r ieb l iche Le is tungsverrechnung, die E r m i t t l u n g 

der Gemeinkostenzuschlagssätze s o w i e ggf. die —* 

K a l k u l a t i o n u n d die —> kurzfr is t ige Er fo lgsrech

n u n g durchgeführt . 

Betriebsbuchhaltung: A u f kurze P e r i o d e n bezo

gene ( z . B . monat l iche) —> N a c h r e c h n u n g des i n 

nerbetr iebl ichen Wertfluss.es einer U n t e r n e h m u n g 

d u r c h —» K o s t e n u n d —» Leis tungen. 

Betriebserfolg (Kalkulatorischer Erfolg): D i f f e 

renz z w i s c h e n —> Leistungen u n d —> K o s t e n einer 

Per iode . 

Betriebsmodell: S t rukturgle iche (-ähnliche) A b 
b i l d u n g der —> Kosten u n d deren Einf lußgrößen. 

Betriebsnotwendiges Kapital: Das zur Erfüllung 

des Sachziels der U n t e r n e h m u n g erforder l iche K a 

p i t a l . Z u r B e s t i m m u n g der k a l k u l a t o r i s c h e n Z i n 

sen w i r d es u m das zinsfrei zur Verfügung ste

hende A b z u g s k a p i t a l vermindert . 

Betriebsstoffe: D i e n e n der Durchführung u n d In
g a n g h a l t u n g des Produkt ionsprozesses u n d gehen 
n u r mi t te lbar in die Erzeugnisse ein (z .B . Schmier
stoffe, Heizöl , P u t z w o l l e u . a . in M a s c h i n e n f a b r i 
ken). 

Betriebssystem: Gesamthei t der Systempro

g r a m m e (Systemsoftware) , die der Steuerung u n d 

B e d i e n u n g eines C o m p u t e r s dienen u n d das A r b e i 

ten mit E D V - A n l a g e n erst ermöglichen. 

Betriebsvergleich: Gegenüberstel lung der K o s t e n -

(oder sonstiger) Größen verschiedener U n t e r n e h 

mungen zu einem Z e i t p u n k t zur Beur te i lung ihrer 

wir tschaf t l i chen Lage. 

Bewegungsdaten: D a t e n , die i m Gegensatz zu —» 

Stammdaten laufend erfaßt u n d geändert w e r d e n . 

Für die K o s t e n r e c h n u n g werden sie weitgehend in 

vorgelagerten Rechnungssystemen erfaßt. 

Bewertung: Z ie lor ient ier te Z u o r d n u n g eines Pre i 
ses zu einem wir t schaf t l i chen Sachverhalt . Sie 
stellt eine A b b i l d u n g des Güterverbrauchs i n G e l d 
dar , d u r c h die eine V e r r e c h n u n g u n d ggf. L e n k u n g 
verschiedenart iger Güterverbräuche möglich 
w i r d . 

Bezugsgrößenhierarchie: R a n g o r d n u n g der Be
zugsgrößen, denen die gegliederten Gesamtkos ten 
als —» relative E inze lkos ten zugerechnet werden 
können. 

Buchhaltung: Nachträgl iche , chronolog isch lük-

kenlose , laufende u n d systematische A u f z e i c h 

n u n g v o n wir t schaf t l i chen Vorgängen einer U n 

t e r n e h m u n g in G e l d . 

Budgetary Control: —> Prognosekostenrechnung. 

Budgetbezogene Plan/Ist-Abweichung: D i f fe renz 

z w i s c h e n —> P l a n - u n d —» Sol lkos ten . 

Budgetkostenrechnung: —• Prognosekostenrech

n u n g . 

Capacity Variance: D i f f e renz zwischen geplanten 
G e s a m t k o s t e n bei Istfert igung u n d verrechneten 
P l a n k o s t e n bei Istfertigungszeit . Sie entspricht der 
—> Beschäft igungsabweichung. 

Datenbank: S t ruktur ier te F o r m der Datenspeiche

r u n g auf der logischen Ebene, die für alle A n w e n 

dungen programmunabhängig ist. H i e r b e i können 

auch Beziehungen z w i s c h e n den Datenbeständen 

eines Organisat ionsbere iches der U n t e r n e h m u n g 

def iniert u n d abgebi ldet werden . 

Datensatz: Sachl iche u n d / o d e r logische Einhei t 

v o n D a t e n , die unter einer Ident i f iz ierung z u s a m 

mengefaßt w e r d e n . 

Dauerverbrauch (Gebrauch): V e r b r a u c h s a r t der 

Wirtschaftsgüter , die wiederho l t zur H e r s t e l l u n g 

http://Wertfluss.es
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u n d V e r w e n d u n g v o n - » Ausbringungsgütern 

verwendet werden können. 

Deckungsbe i t rag : Di f fe renz z w i s c h e n Erlösen 

(Leistungen) und —• var iab len Kos ten oder —• rela

t iven Einze lkosten . 

Deckungsbe i t ragsrechnung: Z u r E r f o l g s r e c h n u n g 

ausgebautes System der —» T e i l k o s t e n r e c h n u n g , 

bei der die Dif ferenz z w i s c h e n Erlösen (Le i s tun

gen) u n d var iablen K o s t e n b z w . relat iven E i n z e l 

kosten als Deckungsbe i t rag ermittel t w i r d . 

Deckungsbei t ragsspanne : Prozentuales Verhäl tnis 

v o n Deckungsbe i t rag zu Nettoer lös . 

D e c k u n g s u m l a g e : V e r t e i l u n g der D i f f e r e n z e n z w i 

schen —» P l a n - u n d —> Istkosten der Kostenste l len 

i m —> B A B auf die —> Endkostenste l len . 

D i a l o g v e r a r b e i t u n g : B e t r i e b s f o r m , bei der die 
Auf t ragsbearbe i tung in terakt iv , also m i t Benut
zereingri f fen über das B i l d s c h i r m t e r m i n a l d u r c h 
geführt w i r d . 

D i f f e r e n t i a l k a l k u l a t i o n : K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n , 

bei dem der H a u p t t e i l der P r o d u k t e zu - » p r o p o r 

t iona len Kos ten u n d antei l igen —> F i x k o s t e n u n d 

der andere T e i l der P r o d u k t e led ig l i ch z u p r o p o r 

t ionalen Kosten k a l k u l i e r t w i r d . 

D i r e c t C o s t i n g (Var iab le C o s t i n g ) : Systeme der 
T e i l k o s t e n r e c h n u n g auf der Basis var iab ler K o 
sten. Bei einfach gestuftem D . C . werden die ge
samten —> F i x k o s t e n als ein B l o c k behandelt , b e i m 
mehrfach gestuften D . C . werden sie nach rech-
nungszielabhängigen M e r k m a l e n in verschiedene 
A n t e i l e gegliedert. 

D i v i s i o n s r e c h n u n g : —• K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n bei 
der E r z e u g u n g eines oder weniger h o m o g e n e r 
P r o d u k t e , bei dem die anfal lenden G e s a m t k o s t e n 
d u r c h die Z a h l der Leistungseinheiten des —> K o 
stenträgers d iv id ier t werden. Sie k a n n als einfache 
oder mehrfache s o w i e als einstufige oder mehrs tu
fige D . durchgeführt werden . 

D u a l werte (Duale , Schattenpreise) : Lösungswertc 
des zu einem l inearen oder n icht l inearen M e n g e n 
p r o b l e m dualen Pre i sproblems , die als G r e n z d e k -
kungsbeiträge, Schattenpreise, Grenzerfolgssätze 
oder Opportuni tätskosten je E inhe i t der i m O p t i 
m u m v o l l ausgenutzten Kapazitäten interpretiert 
werden können. 

D u r c h s c h n i t t s p r i n z i p : P r i n z i p einer n icht verursa

chungsgemäßen —> Kostenver te i lung , bei dem die 

—• G e m e i n k o s t e n durchschni t t l i ch auf die L e i 

stungseinheiten oder sonstige Bezugsgrößen auf

geteilt w e r d e n . 

E insatzgut ( P r o d u k t o r , A n f a n g s p r o d u k t , P r o d u k 

t i o n s f a k t o r ) : E i n z u r H e r s t e l l u n g u n d V e r w e r t u n g 

v o n —> Ausbringungsgütern i n der U n t e r n e h m u n g 

verbrauchtes (bzw. vorhandenes) Realgut . 

E insystem (Einkreissystem, M o n i s t i s c h e s System): 

Buchhal tungssys tem, bei d e m die —> Betriebs

b u c h h a l t u n g in die umfassendere —> F i n a n z b u c h 

h a l t u n g eingegliedert ist u n d beide ein integriertes 

Kontensys tem b i l d e n . 

E i n z e l k o s t e n : —» K o s t e n , die einer Bezugsgröße 

(im N o r m a l f a l l Kostenträgereinheit) d i rekt zure

chenbar s i n d . 

Endkostenste l le : N a c h rechnungstechnischen G e 
s ichtspunkten gebildete —> Kostenstel le , deren —> 
G e m e i n k o s t e n mit H i l f e eines —» Zuschlagssatzes 
auf die —» Kostenträger verteilt werden . 

E n t s c h e i d u n g s m o d e l l : S trukturgle iche (-ähnliche) 
A b b i l d u n g einer Entscheidungss i tuat ion , die A u s 
sagen über einen Lösungsraum (realisierbare A l 
ternative u n d deren Beschränkungen) sowie eine 
Z i e l v o r s t e l l u n g ( Z i e l f u n k t i o n u n d Entscheidl ings
k r i t e r i u m ) enthält. 

E r f o l g s e r m i t t l u n g , k a l k u l a t o r i s c h e : Rechnungsz ie l 

der —» Kostenträgerrechnung, nach d e m die D i f f e 

renz z w i s c h e n Erlösen (—* Leistungen) u n d K o s t e n 

für eine Per iode (ka lkulator ischer Per iodenerfolg) 
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oder für eine Kostenträgereinheit (Stückerfolg) z u 

bes t immen ist. 

Erfolgswirksamkeit: Eigenschaft der Input- u n d 

O u t p u t b e w e g u n g e n v o n Wirtschaftsgütern einer 

U n t e r n e h m u n g , welche die H ö h e des Per iodener-

folgs beeinflussen. 

Ergänztes Einsystem (Angehängte Betriebsbuch
haltung): —> E i n s y s t e m , bei d e m die —• Betriebs

b u c h h a l t u n g an die —> F i n a n z b u c h h a l t u n g ange

hängt w i r d . 

Erklärungsmodell: S t rukturgle iche (-ähnliche) 

A b b i l d u n g eines Betrachtungsgegenstandes, die 

singulare Aussagen über R a n d b e d i n g u n g e n u n d 

generelle Aussagen über Gesetzmäßigkeiten (theo

retische Aussagen) enthält . 

Fertigungskosten: S u m m e aus F e r t i g u n g s l o h n , 
Fer t igungsgemeinkosten u n d Sondereinzelkosten 
der Fer t igung i m Schema der —> Zusch lagsrech
n u n g . 

Fertigungsstellen: —* Kostenstel len des Fer t i 
gungsbereichs, in denen Arbeitsgänge an —> W e r k 
stoffen u n d Z w i s c h e n p r o d u k t e n (Fertigungs-
hauptstellen) oder H i l f s a u f g a b e n für den Fer t i 
gungsprozeß (Fertigungshilfsstellen) v o l l z o g e n 
w e r d e n , die zur E r z e u g u n g der H a u p t - u n d N e 
b e n p r o d u k t e er forder l i ch s ind . 

F i n a n z b u c h h a l t u n g : System der —• B u c h h a l t u n g , 
in dem die F inanzbewegungen abgebildet sowie 
die E i n n a h m e n u n d A u s g a b e n in er fo lgswirksame 
b z w . e r f o l g s u n w i r k s a m c aufgegliedert werden . Sic 
w i r d abgeschlossen d u r c h eine B i l a n z u n d eine 
G e w i n n - u n d Ver lus t rech n u n g . 

F i n a n z r e c h n u n g : R e c h n u n g in E i n n a h m e n und 
Ausgaben b z w . Fun- u n d A u s z a h l u n g e n zur Er
m i t t l u n g eines per iodischen Liquiditätssaldos. 

F i x k o s t e n : —> K o s t e n , deren H ö h e bei der V a r i a 

t ion einer —> Kosteneinf lußgröße (im N o r m a l f a l l 

der —> Beschäftigung) konstant bleibt . 

F i x k o s t e n d e c k u n g s r e c h n u n g : System der —> T e i l 

k o s t e n r e c h n u n g auf der Basis var iabler K o s t e n , 

bei dem eine mehr fach gestufte —> D e c k u n g s b e i 

t ragsrechnung durchgeführt u n d i n der progressi 

ven —• K a l k u l a t i o n die gestuften —> F i x k o s t e n als 

p r o z e n t u a l e A n t e i l e der u n m i t t e l b a r vorausgehen

den Deckungsbei träge zugeschlagen w e r d e n . 

F i x k o s t e n s t u f u n g : G l i e d e r u n g des F i x k o s t e n 

b l o c k s in m e h r f a c h gestuften —• D e c k u n g s b e i 

t ragsrechnungen nach rechnungszielabhängigen 

M e r k m a l e n . V o r a l lem w i r d nach der Z u r e c h e n 

b a r k e i t auf P r o d u k t e , P r o d u k t a r t e n , P r o d u k t 

g r u p p e n , Kostenste l len u n d Bereichen sowie nach 

der Abbaufähigkei t gegliedert. 

F l e x i b l e P l a n k o s t e n r e c h n u n g : System der —» P l a n 

k o s t e n r e c h n u n g , bei d e m der Einfluß v o n Beschäf

t igungsänderungen auf die Kostenhöhe bei der —> 

K o s t e n p l a n u n g berücksichtigt w i r d . 

F r i s t a b l a u f : Ursache v o n —> A b s c h r e i b u n g e n , bei 

der die W e r t m i n d e r u n g d u r c h den A b l a u f einer f i 

x ier ten Frist bes t immt w i r d . 

G e m e i n k o s t e n : —> K o s t e n , die einer Bezugsgröße 

( im N o r m a l f a l l Kostenträgereinheit) nicht d i rekt 

zurechenbar s ind . 

Gemischtes V e r f a h r e n : V e r f a h r e n der V e r b i n d u n g 
v o n —> V o r - u n d —> N a c h r e c h n u n g in der —* P l a n -
k o s t e n r e c h n u n g , bei dem V o r - u n d N a c h r e c h n u n g 
eng verzahnt s i n d . Es w i r d v o r al lem bei der —> 
S t a n d a r d k o s t e n r e c h n u n g angewandt . 

G e s a m t k o s t e n v e r f a h r e n : V e r f a h r e n der —> k u r z 
fr ist igen F>folgsrechnung, bei dem der —> Be
tr iebser fo lg einer Per iode d u r c h die Gegenüber
s te l lung v o n nach —* Kostenar ten gegliederten G e 
samtkos ten der Per iode u n d —» Hers te l lkosten der 
Bes tandsminderungen s o w i e Periodeneriösen u n d 
H e r s t e l l k o s t e n der Bestandsmehrungen an H a i b 
u n d F e r t i g p r o d u k t e n ermittel t w i r d . 
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Gesamtzusch lag der G e m e i n k o s t e n : Z u s c h l a g der 

—> G e m e i n k o s t e n z u den —> E i n z e l k o s t e n i n der —> 

Z u s c h l a g s r e c h n u n g , der nicht nach —> Kostens te l 

len , jedoch ggf. nach —> Kostenar ten gegliedert 

w i r d . 

G e w i n n s c h w e l l e n a n a l y s e ( B r e a k - e v e n - A n a l y s e ) : 

E r m i t t l u n g u n d U n t e r s u c h u n g der A b s a t z m e n g e 

oder des Erlöses, v o n d e m ab die G e s a m t k o s t e n 

gerade gedeckt s ind oder ein M i n d e s t g e w i n n ge

rade erzielt w i r d . 

G r e n z k o s t e n : Ausmaß der Kostenänderung bei 

V a r i a t i o n einer —> Kosteneinf lußgröße u m eine 

(unendl ich kleine) E inhei t . 

G r e n z k o s t e n r e c h n u n g : System der —> K o s t e n r e c h 
n u n g , das auf —* G r e n z k o s t e n basiert. Bei der A n 
nahme linearer Kostenverläufe u n d der G e s t a l t u n g 
als P l a n u n g s r e c h n u n g entspricht i h m die —> 
G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g . 

G r e n z p l a n k o s t e n r e c h n u n g : System der —> T e i l k o 
stenrechnung auf der Basis v o n geplanten v a r i a 
blen K o s t e n , in dem lineare Kostenverläufe unter
stellt werden u n d die Rechnungszie le der —» P l a n 
kos tenrechnung sowie die Bedeutung v o n —* 
G r e n z k o s t e n für die E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g beson
ders betont w e r d e n . 

H a r d w a r e : Gesamthe i t der mater ie l len Bauele
mente, aus denen eine E D V - A n l a g e aufgebaut ist. 

H e r s t e l l k o s t e n : S u m m e aus M a t e r i a l k o s t e n (Ferti
gungsmater ia l -4- M a t e r i a l g e m e i n k o s t e n ) u n d Fer
t igungskosten (Fert igungslohn + Fert igungsge
meinkosten 4- Sondere inze lkosten der Fert igung) 
i m Schema der —> Z u s c h l a g s r e c h n u n g . 

H e r s t e l l u n g s k o s t e n : Umfassen nach dem H a n d e l s 
recht neben den —> Einze lkos ten u n d den v a r i a 
blen —> G e m e i n k o s t e n der Fer t igung angemessene 
Tei le der Betriebs- u n d —» V e r w a l t u n g s k o s t e n . D e r 
Begri f f ist i m Gesetz n icht exakt abgegrenzt. 

H i l f s s t o f f e : Stoffe, welche d i rekt in die P r o d u k t e 

eingehen, ohne zu einem wesentl ichen Bestandteil 

der P r o d u k t e zu w e r d e n (z .B . die D r u c k f a r b e n in 

einer D r u c k e r e i ) . 

Identitätsprinzip: P r i n z i p der —» Kostenver te i lung, 

nach dem —» K o s t e n best immten —> Leistungen 

nur d a n n zugerechnet werden können, w e n n K o 

sten u n d Leis tungen d u r c h dieselbe (identische) 

E n t s c h e i d u n g ausgelöst w e r d e n . 

I n f o r m a t i o n s k o s t e n : K o s t e n für die G e w i n n u n g , 

Speicherung u n d V e r a r b e i t u n g v o n Informat ionen 

(zweckor ient ier tem Wissen) . 

Innerbetr iebl iche Le i s tungsverrechnung : V e r t e i 

l u n g der —> K o s t e n v o n Wiedereinsatzgütern u n d 

verbrauchten selbsterstellten Z w i s c h e n - oder 

E n d p r o d u k t e n . 

Intensi tätsabweichung: K o s t e n a b w e i c h u n g , die 
auf die Di f ferenz zwischen P l a n - und Istintensität 
zurückzuführen ist. 

Inves t i t ion : Z w e c k o r i e n t i e r t e U m w a n d l u n g v o n 

G e l d i n andere Vermögensgegenstände. 

Invest i t ionsrechnungsmodel le : M o d e l l e z u r Be

s t i m m u n g der V o r t e i l h a f t i g k e i t einer —• Investi

t i o n . 

Istkosten (realisierte K o s t e n ) : Für eine realisierte 

P r o d u k t i o n tatsächlich entstandene —» K o s t e n . 

I s tkostenrechnung: System der —> Kos tenrech
n u n g , bei dem ledig l i ch eine —> N a c h r e c h n u n g rea
lisierter Kos ten durchgeführt w i r d . 

K a l k u l a t i o n : E r m i t t l u n g der —> K o s t e n , die für die 
H e r s t e l l u n g u n d V e r w e r t u n g einer M e n g e n e i n h e i t 
(bzw. L o s , Part ie , Charge) des —• Kostenträgers 
entstehen. Bei der retrograden K . werden die ver
schiedenen Stückkostenarten nacheinander v o m 
Stückerlös subtrahiert u n d der N e t t o g e w i n n er
mittel t . Dagegen werden bei der progress iven K . 
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schrit tweise die verschiedenen Stückkostenarten 
addiert u n d der Stückgewinn als D i f f e r e n z z w i 
schen Net toer lös u n d Stückkosten ermittel t . 

Kalkulationsverfahren: System v o n R e g e l n , nach 

dem die —> K o s t e n je Kostenträgereinheit (Stück

kosten) z u ermit te ln s i n d . A l s wicht igste K . unter

scheidet m a n —> D i v i s i o n s r e c h n u n g , —> Äquiva

lenzz i f fe rnrechnung u n d —» Z u s c h l a g s r e c h n u n g . 

Kalkulatorische Kosten: K o s t e n , die keinen —» 

A u f w a n d darstel len b z w . nicht mit A u f w a n d 

übereinst immen. A l s wichtigste k a l k u l a t o r i s c h e —> 

Kostenarten unterscheidet m a n k a l k u l a t o r i s c h e 

A b s c h r e i b u n g e n , k a l k u l a t o r i s c h e Z i n s e n , k a l k u l a 

torische W a g n i s s e u n d den k a l k u l a t o r i s c h e n U n 

t e r n e h m e r l o h n . 

Kalkulatorische Rechnung: R e c h n u n g mit —> K o 

sten u n d —> Leis tungen . Im Gegensatz zur pagato-

rischen R e c h n u n g (—> F i n a n z b u c h h a l t u n g ) ist sie 

auf die —» K a l k u l a t i o n ausgerichtet. 

Kapitalwert: W e r t der z u m Kalkulat ionszinsfuß 

abgezinsten Z a h l u n g e n einer Z a h l u n g s r e i h e . 

Kapitalwertfunkrion: A b b i l d u n g der Einf lußgrö

ßen, v o n welchen der —> K a p i t a l w e r t einer —> In

vesti t ion abhängig ist. 

Kontenplan: K o n k r e t e Ausgesta l tung des —• K o n 
tenrahmens auf die speziellen Belange einer U n 
ternehmung. 

Kontenrahmen: Systematischer Gl iederungs- u n d 

O r g a n i s a t i o n s p l a n für die K o n t e n des betr iebl i 

chen Rechnungswesens eines Wir tschaf tsbere i 

ches. 

K o s t e n : Sachziel bezogener (leistungsbezogener) 
bewerteter Güterverbrauch. B e i m wertmäßigen 
Kostenbegri f f sol l der —> K o s t e n w e r t die F u n k t i o n 
der L e n k u n g der Wirtschaftsgüter in ihre z ie lop
t imale V e r w e n d u n g übernehmen, während beim 
pagatorischen Kostenbegr i f f der A n s c h a f f u n g s 
preis als K o s t e n w e r t verwendet w i r d . 

Kostenabhängigkei t : Abhängigkeit der —• K o s t e n 
v o n der b z w . den für ihre H ö h e maßgebenden —* 
Kosteneinf lußgröße(n) . 

Kos tenana lyse : U n t e r s u c h u n g der Beziehungen 
z w i s c h e n Kos tenhöhe u n d der für sie best immen
den Ausprägungen v o n —» Kosteneinflußgrößen 
zur Durchführung der —» K o s t e n p l a n u n g . 

K o s t e n a r t : M e n g e aller K o s t e n , bei denen ein be

st immtes M e r k m a l i n gleicher Weise ausgeprägt 

ist. D i e H ö h e einer Kos tenar t ist der W e r t eines 

verbrauchten Kostengutes . 

K o s t e n a r t e n r e c h n u n g : Te i l sys tem der —» K o s t e n 
rechnung, in dem die K o s t e n einer Per iode iso
m o r p h u n d exakt nach getrennten Kostengütern 
erfaßt w e r d e n . 

Kostenauflösung (Kostenzer legung, Kos tenspa l 

tung) : A u f t e i l u n g der G e s a m t k o s t e n nach be

s t immten V e r f a h r e n bei Änderungen der —> Be

schäftigung in verschiedene —• Kostenkategor ien . 

K o s t e n a u s w e r t u n g : Durchführung zielgerichteter 

R e c h e n o p e r a t i o n e n mi t —> Kosten zur P l a n u n g , 

Steuerung u n d K o n t r o l l e des U n t e r n e h m u n g s p r o 

zesses. 

K o s t e n b e w e r t u n g : Z u o r d n u n g eines Preises z u ei
nem sachzielbezogenen Güterverbrauch. U m ver
schiedenartige Gütervcrbräuche verrechnen zu 
können u n d das Mengengerüst des Güterver
brauchs s ichtbar z u m a c h e n , ordnet m a n in der —» 
S t a n d a r d k o s t e n r e c h n u n g Festpreise z u . 

Kosteneinf lußgröße (Kostenbest immungsgröße) : 

G r ö ß e , v o n deren Ausprägung die Höhe v o n K o 

sten abhängig ist. 

K o s t e n e i n w i r k u n g s p r i n z i p : P r i n z i p , nach dem G ü -

terverbräuche als W i r k u r s a c h e n der —» A u s b r i n 

gungsgüter zu verstehen s i n d , die ohne sie nicht 

zustande k o m m e n würden. 
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K o s t e n e r f a s s u n g : E r m i t t l u n g der Kostenhöhe für 

entstandene Kosten i n der —> Kostenartenrech

n u n g . 

K o s t e n f u n k t i o n (Kostenhypothese) : Generel le 

A u s s a g e (nomologische Hypothese ) über die ge

setzmäßigen Beziehungen z w i s c h e n der K o s t e n 

h ö h e u n d den Ausprägungen der —» Kos tene in 

f lußgrößen . 

K o s t e n k a t e g o r i e : Te i lmenge v o n Kos tenar ten , die 

d u r c h ein bestimmtes gleichartiges M e r k m a l ge

k e n n z e i c h n e t s ind . 

K o s t e n k o n t r o l l e : V e r g l e i c h verschiedener K o s t e n 

z i f f e r n z u r Beurte i lung des Unternehmungsprozes 

ses. M a n unterschiedet K . d u r c h —> Ze i tverg le i ch , 

—> Sol l - I s t -Verg le ich u n d —> Betr iebsvergleich. 

K o s t e n p l a n u n g : B e s t i m m u n g der z u erwartenden 
(—• Kostenprognose) oder der wirtschaft l ichsten 
K o s t e n einer künftigen A b r e c h n u n g s p e r i o d e . 

K o s t e n p r o g n o s e : Voraussage der in einer zukünf
t igen A b r e c h n u n g s p e r i o d e zu erwartenden tat
sächl ichen H ö h e der —» Istkosten. 

K o s t e n r e c h n u n g : Institutionalisiertes In forma
t i o n s i n s t r u m e n t der U n t e r n e h m u n g zur Bereitstel
l u n g v o n zahlenmäßigen A n g a b e n über den U n 
ternehmungsprozeß in F o r m v o n —* Kosten (und 
—• Leis tungen) . 

Kostenrechnungsgrundsätze : V o n überbetriebli
chen o d e r öffentl ichen Inst i tut ionen erlassene Re
geln b z w . R i c h t l i n i e n zur G e s t a l t u n g der betr iebl i 
chen —> K o s t e n r e c h n u n g . V o n besonderer Bedeu
t u n g s i n d die Leitsätze für die Pre i sermi t t lung auf
g r u n d der Selbstkosten bei Leis tungen für öffentli
che Aufträge (LSÖ) u n d die Leitsätze für die Preis
e r m i t t l u n g a u f g r u n d v o n Selbstkosten (LSP) . 

K o s t e n r e c h n u n g s s y s t e m : Spezifisches V e r f a h r e n 

einer —> K o s t e n r e c h n u n g , mit dessen H i l f e be

s t i m m t e —» K o s t e n unter spezif ischen Z i e l s e t z u n 

gen best immten Bezugsgrößen zugerechnet wer
den . 

K o s t e n s a m m e l b o g e n : Tabe l lar i sche U b e r s i c h t zur 

Durchführung der k o m b i n i e r t e n —> Kostenar ten- , 

—» Kostenstel len- u n d —» Kostenträgerrechnung i n 

der G r u n d r e c h n u n g der K o s t e n innerha lb des Sy

stems der relativen E i n z e l k o s t e n r e c h n u n g . Sie ent

spr icht dem —• Betr iebsabrechnungsbogen. 

Kostenschlüssel : Bezugs- oder M a ß g r ö ß e z u r V e r 

te i lung v o n —> G e m e i n k o s t e n auf —> V o r - b z w . —> 

Endkostenste l len . 

Kostenstel le : Rechnungsmäßig abgegrenzter A b 

rechnungsbezirk der U n t e r n e h m u n g . N a c h dem 

p r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e n G e s i c h t s p u n k t unter

scheidet m a n H a u p t - , H i l f s - u n d Nebenkos tens te l 

len . N a c h rechnungstechnischen G e s i c h t s p u n k t e n 

trennt m a n —> V o r - u n d —» Endkostens te l l en . 

Kostenste l lenplan (Kostenstel lenblat t ) : Ubers i cht 

über die (geplanten) —• G e m e i n k o s t e n , die Be

zugsgrößen zur M e s s u n g der —> Beschäft igung, 

den Plankostenverrechnungssatz u n d ggf. die K o 

stenabweichungen einer —» Kostenstel le . 

Kostenste l lenrechnung: Te i l sys tem der —> K o s t e n 
rechnung, in dem die für jede —• Kostenstel le ent
stehenden —> K o s t e n einer A b r e c h n u n g s p e r i o d e 
ermittelt w e r d e n , die den P r o d u k t e n nicht als —> 
Einzelkosten zugerechnet w e r d e n . 

Kostenste l lenumlage : V e r t e i l u n g v o n —• G e m e i n 
kosten zwischen —> Kostenstel len nach A r t u n d 
U m f a n g der gegenseitigen Bel ie ferung mit L e i 
stungen i m R a h m e n der —»innerbetrieblichen L e i 
s tungsverrechnung. 

Kostenträger : V o n der U n t e r n e h m u n g erstellte 

Absatzgüter oder innerbetr iebl iche L e i s t u n g e n , 

denen —* Kosten zugerechnet w e r d e n so l len . 

Kostenträgerrechnung: Tei l system der —> K o s t e n 

rechnung, in dem die Z u r e c h n u n g v o n —-> K o s t e n 
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auf die v o n der U n t e r n e h m u n g erstellten Güter 

durchgeführt w i r d . Sie w i r d in Kostenträgerstück-

(—» K a l k u l a t i o n ) u n d —> Kostenträgerzeitrechnung 

(Betriebsergebnisrechnung) gegliedert. 

Kostenträgerzeitrechnung: Te i l sys tem der —> K o 

stenträgerrechnung, in dem ermittelt w i r d , welche 

—> K o s t e n auf die bearbeiteten —> Kostenträger ei

ner A b r e c h n u n g s p e r i o d e entfal len. D u r c h E i n b e 

z i e h u n g der Erlöse (—> Leistungen) w i r d sie v ie l 

fach z u einer k a l k u l a t o r i s c h e n E r f o l g s r e c h n u n g 

(Betriebsergebnisrechnung) ausgebaut. 

Kostenverteilung (Kostenzurechnung, Kostenal
lokation, Kostenaufbereitung): Z u o r d n u n g der er

faßten b z w . geplanten Kostenbeträge auf Bezugs

größen nach best immten P r i n z i p i e n . 

Kostenverursachungsprinzip: P r i n z i p , nach d e m 

die K o s t e n denjenigen —» Kosteneinf lußgrößen z u 

z u r e c h n e n s i n d , v o n deren Ausprägung ihre H ö h e 

abhängig ist, d . h . v o n welchen sie verursacht s i n d . 

Kostenvorgabe: B e s t i m m u n g u n d V o r g a b e v o n —> 

P l a n k o s t e n an —> Kostenste l len als zu erreichende 

oder z u erwartende Z i e l e einer künftigen A b r e c h 

n u n g s p e r i o d e . 

Kostenwert: D e m sachzielbezogenen Güterver

b r a u c h zugeordneter Preis, d u r c h den eine V e r 

r e c h n u n g u n d ggf. eine o p t i m a l e L e n k u n g ver

schiedenart iger Güter erreicht werden k a n n (—> 

K o s t e n ) . 

Kumulative Abweichungsanalyse: V e r f a h r e n der 
—• A b w e i c h u n g s a n a l y s e bei —> m e h r d i m e n s i o n a 
len K o s t e n f u n k t i o n e n , bei dem die T e i l a b w e i 
c h u n g e n den verschiedenen —> Kosteneinflußgrö
ßen in einer best immten Reihenfolge zugeordnet 
w e r d e n u n d die S u m m e der T e i l a b w e i c h u n g e n mit 
der G e s a m t a b w e i c h u n g übereinstimmt. 

Kuppelproduktion: Fert igungsprozeß, aus dem 
zwangsläufig mehrere Güterarten hervorgehen, 
w e n n auch nur eine Güterart g e w o l l t w i r d . 

Kurzfristige Erfolgsrechnung (Kalkulatorische Er
folgsrechnung): Rechnungssys tem, i n d e m der —• 

Betr iebserfolg (-ergebnis) einer Per iode d u r c h G e 

genüberstellung v o n —> K o s t e n u n d —» L e i s t u n g e n 

ermittel t w i r d . Sie w i r d i n der Regel für k u r z e A b 

rechnungsper ioden aufgestellt ( z .B . m o n a t l i c h ) . 

Leerkosten: D i f f e renz z w i s c h e n —» F i x k o s t e n u n d 

—> N u t z k o s t e n . 

Leistung: Bewertete, sachzielbezogene Güterent 

stehung. 

Leistungsabweichung (Ausbeuteabweichung): D i f 

ferenz z w i s c h e n —* P l a n - u n d —»Istkosten, die auf 

eine A b w e i c h u n g z w i s c h e n der geplanten u n d der 

tatsächlichen A u s b r i n g u n g s m e n g e (Ausbeute) je 

M a s c h i n e n z e i t e i n h e i t zurückzuführen ist. 

Leistungsbezogenheit: W e i t h i n verwendetes Be

g r i f f s m e r k m a l v o n —> K o s t e n , d u r c h das die A u s 

r i c h t u n g des Güterverbrauchs auf das —> P r o d u k 

t i o n s p r o g r a m m (Leistungen) als Sachzie l der U n 

t e r n e h m u n g z u m A u s d r u c k gebracht w e r d e n so l l 

(—> Sachzielbezogenheit ) . 

Leistungsentsprechungsprinzip: P r i n z i p der K o 

stenverte i lung, nach d e m die G e s a m t k o s t e n derar t 

auf die Leistungseinhei ten zu vertei len s i n d , d a ß 

gleich großen Leistungseinhei ten gleiche K o s t e n 

anteile u n d umfangre icheren Le is tungse inhe i ten 

größere Kostenante i le als kle ineren L e i s t u n g s e i n 

heiten z u z u o r d n e n s i n d . 

Leistungserfolgssatz: H ö h e des D e c k u n g s b e i t r a g s , 

der d u r c h die V e r w e n d u n g einer Beschäf t igungs

einheit der —> Kostenstel le entgeht (—* S t a n d a r d -

G r e n z p r e i s r e c h n u n g ) . E r entspricht d e m —> D u a l 

wert . 

Leistungsertragssatz: S u m m e aus —• L e i s t u n g s k o 
stensatz u n d —* Leistungserfolgssatz einer —» K o 
stenstelle in der —> S t a n d a r d - G r e n z p r e i s r e c h n u n g . 

Leistungskosten: V o m tatsächlich real is ierten Fer -

t igungs- u n d A b s a t z p r o g r a m m abhängige —> K o -
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sten, die sich bei kurzfr i s t igen Veränderungen v o n 

A r t u n d M e n g e der Le is tungen a u t o m a t i s c h än

dern (P. Riebel) . 

Leis tungskostensatz : —» G r e n z k o s t e n je Beschäft i 

gungseinheit einer —* Kostenstel le (—> S t a n d a r d -

Grenzpre is rechnung) . 

Le i s tungsrechnung: Inst i tutionalis iertes I n f o r m a 

t ions instrument der U n t e r n e h m u n g z u r zah len

mäßigen A b b i l d u n g der bewerteten, sachzie lbezo-

genen Güterentstehung (—» Leis tung) . 

Le is tungswert : Z u g e o r d n e t e r Preis der sachzielbe-

zogenen Güterentstehung. 

L e n k u n g s p r e i s : Preis für —> Einsatzgüter, d u r c h 

den eine opt imale V e r w e n d u n g der Einsatzgüter 

u n d eine Steuerung des Unternehmungsprozesses 

(bei dezentraler P lanung) erreicht w e r d e n s o l l . 

L o h n a b w e i c h u n g : Di f fe renz z w i s c h e n —» P l a n -

u n d —» Istkosten, die auf Unterschiede z w i s c h e n 

geplantem und real is iertem Einsatz an A r b e i t s l e i 

s tung (—> M e n g e n a b w e i c h u n g ) oder z w i s c h e n ge

planter u n d tatsächlicher H ö h e des Lohnsatzes (—> 

Preisabweichung) zurückzuführen ist. 

L o h n - u n d G e h a l t s r e c h n u n g : N e b e n b u c h h a l t u n g 
z u r Er fassung , Berechnung , B u c h u n g u n d Z a h 
lungsregul ierung sämtl icher Arbeitsentgel te der 
Beschäftigten sowie zur V o r b e r e i t u n g der V e r t e i 
l u n g v o n L o h n - u n d Gehal t skos ten auf —* K o s t e n 
stellen u n d —> Kostenträger . 

Losgrößenabweichung: Di f fe renz z w i s c h e n —* 
P l a n - u n d —> Istkosten, die auf Unterschiede z w i 
schen geplanten u n d tatsächlichen Losgrößen z u 
rückzuführen ist. 

M a t e r i a l a b w e i c h u n g : Di f ferenz z w i s c h e n geplan
ten u n d tatsächlich entstandenen M a t e r i a l e i n z e l 
kosten , die auf Unterschiede i m M a t e r i a l v e r 
b r a u c h ( M e n g e n a b w e i c h u n g ) oder in den M a t e -
r iaipreisen (Preisabweichung) zurückzuführen ist. 

M a t e r i a l r e c h n u n g (Stoffrechnung) : N e b e n b u c h 

h a l t u n g z u r A b b i l d u n g der Bestände u n d Bewe

gungen an —> W e r k s t o f f e n , —> H i l f s s t o f f e n , —» Be

tr iebsstoffen, f remdbezogenen T e i l e n , H a n d e l s 

w a r e n u n d Büromater ia l . 

M a t e r i a l s t e l l e : Hi l f skos tens te l l e , i n der die Bestel

l u n g , A n n a h m e , Prüfung, L a g e r u n g u n d Bereitstel

l u n g der i m Fert igungsprozeß eingesetzten —> 

W e r k - , —» H i l f s - u n d —> Betriebsstoffe durchge

führt w i r d . 

M e h r d i m e n s i o n a l e (mehrvariabl ige) K o s t e n f u n k 
t i o n : —> K o s t e n f u n k t i o n , i n der die H ö h e der —» 
K o s t e n d u r c h die Ausprägung mehrerer —> K o 
steneinflußgrößen bes t immt w i r d . 

M e n g e n a b w e i c h u n g : Di f fe renz zwischen —> P l a n -

u n d —> Istkosten, die auf Unterschiede z w i s c h e n 

geplanten u n d tatsächlichen V e r b r a u c h s m e n g e n 

zurückzuführen ist. 

Mengenschlüssel : —> Kostenschlüssel in F o r m ei

ner Mengengröße (Zähl- , Z e i t - , R a u m - , G e w i c h t s 

oder technische G r ö ß e ) . 

M o d u l e : A u s t a u s c h b a r e Systembausteine (Unter
systeme) eines E D V - S y s t e m s . Sie erhöhen v o r a l 
lem die Flexibi l i tät des Gesamtsystems. 

N a c h r e c h n u n g : A b b i l d u n g der (in der V e r g a n g e n 

heit) realisierten Ausprägung eines Betrachtungs

gegenstands in Z a h l e n . 

Natür l iche K o s t e n a r t : N a c h Einsatzgüterart u n d 
V e r b r a u c h s c h a r a k t e r unterschiedene —» K o s t e n a r t 
w i e M a t e r i a l k o s t e n , L o h n - u n d G e h a l t s k o s t e n , 
K o s t e n der Fremddienste , I n f o r m a t i o n s k o s t e n , 
K o s t e n der Rechtsgüter , A b s c h r e i b u n g e n , A b g a 
ben u n d Z i n s e n . 

Normalbeschäf t igung : D u r c h s c h n i t t l i c h erz ie lba

re, mit t lere —> Beschäft igung ( A u s n u t z u n g der K a 

pazität) . 
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N o r m a l k a l k u l a t i o n : —> K a l k u l a t i o n zukünftiger 

K o s t e n auf der Basis durchschni t t l i cher oder be

reinigter —> Istkosten vergangener Per ioden . 

N o r m a l k o s t e n : D u r c h s c h n i t t l i c h e oder bereinigte 

—• Istkosten vergangener P e r i o d e n . 

N o r m k o s t e n r e c h n u n g : —» Standardkostenrech

n u n g . 

N u t z k o s t e n : A n t e i l der —• F i x k o s t e n (einer —> K o 

stenstelle oder eines Aggregats) , der sich d u r c h 

M u l t i p l i k a t i o n der F i x k o s t e n mit d e m p r o p o r t i o 

nalen Verhäl tnis zwischen Ist- u n d —> Planbe

schäftigung ergibt. 

Opt imalbeschäf t igung: W i r t s c h a f t l i c h günstigste 

A u s l a s t u n g einer U n t e r n e h m u n g , eines Bereichs, 

einer —> Kostenstel le oder eines Aggregats . 

Para l l e lver fahren : V e r f a h r e n der isol ierten rech

nungstechnischen Durchführung v o n —» V o r - u n d 

—» N a c h r e c h n u n g in der —* P lankos tenrechnung . 

Fs w i r d v o r a l lem bei der —» Prognosekostenrech

n u n g angewandt . 

P a r t i a l k a l k u l a t i o n : K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n , bei 

dem zur Preisfestlegung den P r o d u k t e n n u r die —> 

p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n zugerechnet w e r d e n . 

P e r i o d e n k o s t e n : Gesamtkos ten einer A b r e c h 

nungsper iode . 

P e r i o d e n r e c h n u n g : A u f eine Periode bezogene A b 

rechnung des Unternehmungsprozesses . 

Planbeschäft igung: In der —» P l a n k o s t e n r e c h n u n g 

für die P l a n p e r i o d c vorgegebene —> Beschäft igung. 

Dabei k a n n es sich um die erwartete Beschäft i 

gung (—> Prognosekostenrechnung) sowie die —* 

N o r m a l - oder die —> Optimalbeschäft igung (—» 

Standardkostenrechnung) h a n d e l n . 

P laner fo lgsrechnung : —» K u r z f r i s t i g e E r f o l g s r c c h -

nung für die P lanper iode in der —* P l a n k o s t e n 

rechnung. 

P l a n k a l k u l a t i o n : Vor—>kalkulat ion für in der 

P l a n p e r i o d e zu erstellende —> Kostenträger in der 

—» P l a n k o s t e n r e c h n u n g . 

P l a n k o s t e n : G e p l a n t e G e s a m t k o s t e n der P lanpe

r iode bei —• Planbeschäft igung. 

P l a n k o s t e n r e c h n u n g : D u r c h eine —> V o r r e c h n u n g 

gekennzeichnetes System der —» K o s t e n r e c h n u n g , 

i n d e m die erwarteten (—» Prognosekostenrech

nung) oder die wir tschaf t l i chsten (—> S t a n d a r d k o 

stenrechnung) —> Kosten einer künftigen A b r e c h 

nungsper iode bes t immt u n d nach Per iodenablauf 

den —> Istkosten gegenübergestellt werden . 

P l a t z k o s t e n r e c h n u n g : A r t der —» K o s t e n r e c h n u n g , 

bei der die —> Kostenstel len bis zu einzelnen A r 

beitsplätzen u n d M a s c h i n e n untergliedert w e r d e n , 

für welche m a n A r b e i t s - b z w . M a s c h i n e n s t u n d e n -

sätze ermittel t . 

P r e i s a b w e i c h u n g : Di f fe renz zwischen —» P l a n - u n d 

—> Istkosten, die auf Unterschiede zwischen den 

geplanten u n d den tatsächlichen Preisen der V e r 

brauchsgüter zurückzuführen ist. In der Regel 

w i r d sie d u r c h M u l t i p l i k a t i o n der Di f ferenz z w i 

schen P l a n - u n d Istpreis mi t der tatsächlichen 

V e r b r a u c h s m e n g e ermittelt . 

Pre i sd i f ferenzbes tandskonto : K o n t o in der —• 

P l a n k o s t e n r e c h n u n g zur Erfassung der —• Preis

a b w e i c h u n g e n bei M a t e r i a l e i n z e l k o s t e n . 

Preisgrenze: Absatzpre is (Preisuntergrenze) b z w . 

Beschaffungspreis (Preisobergrenze), bei dessen 

U n t e r - b z w . Überschreitung A b s a t z - b z w . Beschaf

fungsmaßnahmen i m H i n b l i c k auf das Unterneh

mungsz ie l nicht mehr durchgeführt werden . 

Pret iale L e n k u n g : System der o p t i m a l e n Unter 

nehmungssteuerung mit H i l f e v o n —> L e n k u n g s 

preisen für —> Einsatzgüter u n d Z w i s c h e n p r o 

d u k t e bei dezentraler P l a n u n g . 
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Primäre Kosten : —» Kostenar t für originäre^—» 

Einsatzgüter, die v o n außerhalb des j e w e i l i g e n 

Abrechnungsbez i rks bezogen w e r d e n . 

Pr imärkostenrechnung: H e r k u n f t s o r i e n t i e r t e Z e r 

legung der —> K o s t e n i n primäre Bestandtei le . 

P r o d u k t i o n s f u n k t i o n : A b b i l d u n g der gesetzmäßi

gen Beziehungen zwischen den M e n g e n a n —> 

Ausbringungsgütern u n d —» Einsatzgütern einer 

U n t e r n e h m u n g . 

P r o d u k t i o n s p r o g r a m m : A r t - u n d mengenmäßige 
Z u s a m m e n s e t z u n g sowie zeit l iche V e r t e i l u n g der 
v o n einer U n t e r n e h m u n g während einer Per iode 
herzustel lenden Wiedere insatz- u n d —• A u s b r i n 
gungsgüter. 

P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n : K o m b i n a t i o n v o n A g g r e 

gaten (technischen Prozessen), die z u r H e r s t e l l u n g 

eines —> Ausbr ingungsgutes aus bes t immten —> 

Einsatzgütern führen. 

Prognosekos tenrechnung: System der —• P l a n k o 
stenrechnung, i n d e m die erwarteten , tatsächlich 
anfa l lenden —> Istkosten einer zukünftigen A b 
rechnungsperiode vorausgesagt u n d nach Per io 
denablauf den entstandenen Istkosten gegenüber
gestellt werden . 

P r o p o r t i o n a l e K o s t e n : —> K o s t e n , deren H ö h e sich 
bei V a r i a t i o n e n einer —> Kosteneinf lußgröße i m 
gleichen Verhältnis w i e die Kosteneinf lußgröße 
ändert . Bei l inearer —> K o s t e n f u n k t i o n s t i m m e n 
sie mit den —• var iab len K o s t e n überein. 

Proport ional i tätsprinzip: P r i n z i p der —• K o s t e n 
ver te i lung , nach dem die —• G e m e i n k o s t e n p r o 
p o r t i o n a l zu best immten Bezugs- oder M a ß g r ö ß e n 
auf die —* Kostenstel len zu verteilen s i n d . M i t i h m 
w i r d eine verursachungsgemäße —> Kostenver te i 
l u n g angestrebt. 

P r o z e n t u a l k a l k u l a t i o n : —> K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n , 

nach dem bei der Preisfestlegung die —> K o s t e n 

träger mi t den gedeckten K o s t e n zu belasten s ind . 
M a n erhält die gedeckten K o s t e n , i n d e m m a n die 
G e s a m t k o s t e n der —> Optimalbeschäft igung b z w . 
der realisierten —* Beschäftigung mi t dem V e r 
hältnis zwischen realisierter u n d o p t i m a l e r Be
schäftigung m u l t i p l i z i e r t . 

R e a l m o d e l l : Strukturgleiche(-ähnliche) A b b i l d u n g 

eines Te i lzusammenhangs aus der Real i tät mit 

A n s p r u c h auf empir ische G e l t u n g . 

R e c h n u n g s w e s e n : Zie lor ient ier tes In format ions 

ins t rument zur quant i ta t iven Beschre ibung, P l a 

n u n g , Steuerung u n d K o n t r o l l e v o n Beständen 

u n d Bewegungen an Gütern u n d Schulden . 

R e c h n u n g s z i e l : Z w e c k s e t z u n g oder N o r m , die 

d u r c h eine ermittelnde R e c h n u n g angestrebt w i r d . 

Reines Einsystem (Ungetei l te G e s a m t b u c h h a l 

tung) : —* Einsystem, bei dem die —> Betr iebsbuch

h a l t u n g kontenmäßig in die —» F i n a n z b u c h h a l t u n g 

eingeordnet ist. 

Relat ive E i n z e l k o s t e n : E iner best immten Bezugs

größe (Kostenträgereinheit , P r o d u k t a r t , P r o d u k t 

g r u p p e , Kostenstel le , Bereich, U n t e r n e h m u n g ) d i 

rekt zurechenbare —> K o s t e n . Sie b i l d e n die 

G r u n d l a g e der —» T e i l k o s t e n r e c h n u n g auf der B a 

sis relativer E inze lkos ten . 

Re la t iver D e c k u n g s b e i t r a g : —• D e c k u n g s b e i t r a g je 

Engpaßeinheit . 

R e s i d u a l k o s t e n : Di f ferenz z w i s c h e n G e s a m t k o 

sten u n d den mit der —> Beschäftigung m u l t i p l i 

zierten —> G r e n z k o s t e n . 

R e s t w e r t r e c h n u n g : —• K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n für 

K u p p e l p r o d u k t e , nach dem v o n den —> K o s t e n der 

—> K u p p e l p r o d u k t i o n die —> Deckungsbei t räge 

v o n N e b e n p r o d u k t e n subtrahiert u n d die rest l i 

chen K o s t e n dem H a u p t p r o d u k t zugerechnet 

w e r d e n . 
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Rückrechnung: Methode zur mengenmäßigen Er
fassung des Stoffverbrauchs, nach der aus der 
Produktion einer Periode auf den dafür erforderli
chen Stoffverbrauch geschlossen wird. 

Sachzielbezogenheit: Begriffsmerkmal der —> K o 
sten bzw. —> Leistung, durch das die Ausrichtung 
des Güterverbrauchs bzw. der Güterentstehung 
auf das —> Produktionsprogramm als Sachziel der 
Unternehmung zum Ausdruck gebracht wird. 

Schlüsselzahl: Während der Abrechnungsperiode 
in einer —» Kostenstelle anfallende Menge eines —» 
Kostenschlüssels. 

Sekundäre Kosten: —> Kostenart für derivative ~* 
Einsatzgüter, die innerhalb des Abrechnungsbe
zirks erstellt und wiedereingesetzt werden. 

Selbstkosten: Summe aus —» Herstellkosten, Ver
waltungsgemeinkosten, Vertriebsgemeinkosten 
und Sondereinzelkosten des Vertriebs im Schema 
der —» Zuschlagsrechnung. Sie geben die —» 
Stückkosten für eine Kostenträgereinheit in der —> 
Vollkostenrechnung an. 

Soforrverbrauch: Verbrauchsart, bei der ein Wirt
schaftsgut nur einmal zur Erstellung von —• Aus
bringungsgütern verwendet werden kann. 

Software: Sammelbegriff für die Programme einer 
EDV-Anlage. 

Solldeckungsbeitrag: Zuschlagssatz auf die varia
blen —> Stückkosten für anteilige —> Fix- oder —> 
Gemeinkosten und einen Anteil am geplanten 
Gewinn. 

Soll-Ist-Vergleich: Gegenüberstellung der vorge
gebenen Sollgrößen und tatsächlich realisierten 
Istgrößen für gleiche wirtschaftliche Sachverhalte. 

Sollkosten: Geplante Gesamtkosten bei Istbe
schäftigung. 

Sonderkosten: Aus verfahrenstechnischen Grün
den ausgesonderte —> Kostenarten, die für eine 
Produktart (Sondereinzelkosten wie Kosten für 
Sonderbetriebsmittel, Sonderwerkzeuge, Lizen
zen, Verpackung, Umsatzprovision) oder für meh
rere Produktarten (Sondergemeinkosten) entste
hen. 

Spending Variance (Verbrauchsabweichung): Dif
ferenz zwischen —> Istkosten und geplanten Ge
samtkosten der Istfertigungszeit. Sie entspricht der 
—> Verbrauchsabweichung. 

Spiegelbildsystem: —> Zweisystem, bei dem die 
Abrechnungskreise —> Finanzbuchhaltung und —> 
Betriebsbuchhaltung isoliert werden. 

Sprungfixe Kosten: —» Kostenarten, die bei be
stimmten Ausprägungen der —> Kosteneinfluß-
größe(n) sprunghafte Veränderungen aufweisen 
und zwischen diesen Ausprägungen konstant sind. 

Stammdaten: Daten, die im Gegensatz zu —* Be
wegungsdaten in der Regel nur einmalig zu erfas
sen sind. Sie werden nur bei Änderungen erneut 
bearbeitet. 
- allgemeine: —» Datensätze, die für den system

technischen Ablauf des EDV-Pro
gramms bestimmend sind. 

- besondere: —» Datensätze, in welchen die un
ternehmungsindividuellen Kosten
rechnungsdaten zum Ausdruck 
kommen. 

Standard-Anwendungssoftware: Programme, die 
für spezielle Problemlösungen konzipiert wurden 
und dem einzelnen EDV-Anwender angeboten 
werden. 

Standard Cost Accounting: —» Standardkosten
rechnung. 

Standard-Grenzpreisrechnung: System der —> 
Grenzkostenrechnung, bei dem durch den Ansatz 
von —» Leistungsertragssätzen als —> Lenkungs-
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preise für die Leis tungen der —* Kostenstel len eine 
o p t i m a l e Steuerung der U n t e r n e h m u n g erreicht 
w e r d e n s o l l . 

Standardkostenrechnung: System der —> P l a n k o 
s tenrechnung, in dem die mit Festpreisen bewerte
ten , wir tschaf t l ichsten Güterverbräuche für eine 
künft ige Periode vorgegeben u n d nach P e r i o d e n 
a b l a u f den —• Istkosten gegenübergestellt w e r d e n . 
D i e —> Kostenvorgabe k a n n auf der Basis v o n —> 
Normalbeschäf t igung oder v o n —> O p t i m a l b e 
schäf t igung erfolgen. 

Stapelverarbeitung: B e t r i e b s f o r m , bei der ein oder 

mehrere Aufträge geschlossen, also ohne weiteren 

Benutzere ingr i f f verarbeitet w e r d e n . 

Starre Plankostenrechnung: System der —• P l a n 

k o s t e n r e c h n u n g , i n d e m bei der —> K o s t e n v o r g a b e 

n u r v o n einem Beschäft igungsgrad ausgegangen 

w i r d u n d andere mögliche Ausprägungen der —» 

Beschäft igung unberücksichtigt b le iben. 

Stellenzuschlag der Gemeinkosten: —» Z u s c h l a g s 
satz der —» G e m e i n k o s t e n zu den —» E i n z e l k o s t e n 
für eine —» Kostenstel le in der —> Z u s c h l a g s r e c h 
n u n g . 

Stoffrechnung: —> M a t e r i a l r e c h n u n g . 

Stückkosten: Für die H e r s t e l l u n g einer E inhe i t ei
nes —> Kostenträgers insgesamt anfal lende —> K o 
sten. 

Stückliste: Geordnete Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n Fer
t igungste i len , Bezugstei len u n d N o r m t e i l e n , w e l 
che für die F a b r i k a t i o n benötigt w e r d e n . 

Stufenplan: V e r f a h r e n zur Berücksichtigung meh

rerer Beschäft igungsgrade bei der P l a n u n g der —> 

G e m e i n k o s t e n einer —» Kostenstel le . 

Teilkostenrechnungen: Systeme der —> K o s t e n 

r e c h n u n g , bei denen ledig l ich ein T e i l der anfa l 

lenden G e s a m t k o s t e n auf die —> Kostenträger ver

rechnet w i r d . Sie werden v o r a l lem auf der Basis 

v o n —> var iab len K o s t e n u n d v o n —> relat iven E i n 

ze lkosten durchgeführt . 

Total Efficiency Variance: D i f fe renz z w i s c h e n —> 

verrechneten P l a n k o s t e n bei Istfertigungszeit u n d 

verrechneten P l a n k o s t e n bei Standardfert igungs

zeit . 

Tragfähigkeitsprinzip: P r i n z i p der —> K o s t e n v e r 

te i lung , nach dem die —» G e m e i n k o s t e n entspre

chend den B r u t t o g e w i n n e n auf die —* Kostenträ

ger vertei l t w e r d e n . 

Übergangssystem: —> Z w e i s y s t e m , bei d e m —> F i 
nanz- u n d —> Bet r iebsbuchha l tung kontenmäßig 
selbständige sowie i n sich abschlußfähige A b r e c h 
nungskreise b i l d e n , die d u r c h U b e r g a n g s k o n t e n 
v e r b u n d e n s ind . 

Umsatzkostenverfahren: System der —> A b s a t z e r 

fo lgsrechnung , bei dem der —> Betr iebser fo lg als 

Di f fe renz z w i s c h e n den nach P r o d u k t a r t e n oder 

P r o d u k t g r u p p e n gegliederten Erlösen u n d den 

entsprechend gegliederten G e s a m t k o s t e n ( V o l l k o 

stenrechnung) b z w . var iab len K o s t e n s o w i e dem 

F i x k o s t e n b l o c k (Tei lkostenrechnung) ermit te l t 

w i r d . 

Unechte Gemeinkosten: —» K o s t e n , die für eine 
Bezugsgröße d i r e k t erfaßt u n d i h r als —» E i n z e l k o 
sten d i rek t zugerechnet werden könnten , bei de
nen jedoch ( i . d . R . aus Wirtschaft l ichkeitsgrün
den) auf eine direkte Er fassung verzichtet w i r d 
( z . B . K o s t e n für —> Hi l f s s to f fe u n d Energie) . 

Variable Efficiency Variance: D i f f e r e n z z w i s c h e n 

geplanten G e s a m t k o s t e n bei Istfertgigungszeit u n d 

geplanten G e s a m t k o s t e n bei S tandardfer t igungs

zeit . 

Variable Kosten: —• K o s t e n , deren H ö h e sich bei 

V a r i a t i o n der Ausprägung einer —> Kosteneinf luß

größe verändert . 
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V a r i a t o r m e t h o d e : V e r f a h r e n z u r Berücksichti 

g u n g unterschiedl icher Beschäft igungsgrade bei 

der P l a n u n g der —> G e m e i n k o s t e n v o n —> K o s t e n 

stellen. E i n V a r i a t o r gibt a n , u m welchen Prozent 

satz s ich die G e s a m t k o s t e n der Kostenstel le bei —» 

Planbeschäft igung i m Fal le einer Beschäft igungs

v a r i a t i o n v o n 10% ändern. 

V e r b r a u c h s a b w e i c h u n g : D i f f e r e n z z w i s c h e n —» 

Istkosten u n d —> Sol lkosten eines Beschäft igungs

grades. Sie gibt die K o s t e n a b w e i c h u n g a n , die auf 

das V e r h a l t e n der i n einer —* Kostenstel le tätigen 

Personen zurückzuführen ist. 

V e r f a h r e n s a b w e i c h u n g ( A r b e i t s a b l a u f a b w e i 

chung) : D i f fe renz zwischen —* P l a n - u n d —»Istko

sten, die auf Unterschiede zwischen der geplanten 

u n d der tatsächlichen M a s c h i n e n b e l e g u n g z u 

rückzuführen ist. 

V e r f a h r e n s v e r g l e i c h : Gegenüberstel lung u n d Be

u r t e i l u n g unterschiedl icher Hers te l lungsver fahren 

nach verschiedenen M e r k m a l e n . 

Verrechnete P l a n k o s t e n : M i t dem Verhältnis z w i 

schen Ist- u n d —• Planbeschäft igung mul t ip l iz ie r te 

—* P l a n k o s t e n . Sie entsprechen der Di f fe renz z w i 

schen den geplanten Gesamtkos ten bei Istbeschäf

t igung u n d den —> Leerkosten sowie der S u m m e 

aus den —> N u t z k o s t e n bei Istbeschäftigung u n d 

den —> p r o p o r t i o n a l e n K o s t e n bei Istbeschäfti

gung-

Verrechnungspre is (Festpreis): Preis , der den E i n 

satzgütern in der —> S t a n d a r d k o s t e n r e c h n u n g zur 

G l e i c h n a m i g m a c h u n g unterschiedl icher Güterar

ten u n d K e n n z e i c h n u n g des M e n g e n v e r b r a u c h s 

zugeordnet w i r d . E r w i r d über längere Z e i t h i n 

weg konstant gehalten. 

V e r t r i e b s k o s t e n : B e i m A b s a t z der —> A u s b r i n 
gungsgüter anfal lende —• K o s t e n . N a c h der Z u r e 
chenbarkei t auf die —» Kostenträger unterscheidet 
m a n Sondereinzelkosten des Ver t r iebs u n d V e r 
tr iebsgemeinkosten. 

V e r w a l t u n g s k o s t e n : Für die V e r w a l t u n g a n f a l 

lende —> K o s t e n (z. B . K o s t e n der Geschäfts le i tung 

des Rechnungswesens , der P l a n u n g , der K o n t r o l -

le). 

V o l l k o s t e n r e c h n u n g e n : Systeme der —> K o s t e n 

r e c h n u n g , bei denen die gesamten —> K o s t e n den 

—> Kostenträgern zugerechnet w e r d e n . 

V o r k o s t e n s t e l l e : N a c h rechnungstechnischen G e 

s i ch tspunkten gebildete —> Kostenste l le , deren —> 

K o s t e n auf andere Kostenstel len u n d n icht d i r e k t 

auf —» Kostenträger verteilt w e r d e n . Be i —> inner 

betr iebl icher Le i s tungsverrechnung geben sie i h 

ren Z a h l e n i n h a l t an —» Endkostenste l len ab . 

V o r r e c h n u n g : Q u a n t i t a t i v e (zahlenmäßige) A b 

b i l d u n g v o n G r ö ß e n oder M e r k m a l e n des zukünf

tigen Unternehmungsprozesses . 

W e r k s t o f f e : R o h - , H a l b - oder Fert igerzeugnisse , 

die z u einem wesent l ichen Bestandtei l des P r o d u k 

tes w e r d e n . 

Wertschlüssel : —» Kostenschlüssel i n F o r m v o n 

Wer tgrößen (Kosten- , E ins tands- , A b s a t z - , Be

stands- oder Verrechnungsgrößen) . 

Z e i t v e r g l e i c h : Gegenüberstel lung u n d B e u r t e i l u n g 

der Ausprägungen wir t schaf t l i cher G r ö ß e n des

selben Betrachtungsgegenstands i n verschiedenen 

Ze i t räumen oder Z e i t p u n k t e n . 

Z u s a t z k o s t e n : T e i l der G e s a m t k o s t e n , der n i c h t 

z u g l e i c h —> A u f w a n d darstel l t . 

Z u s c h l a g s r e c h n u n g : —» K a l k u l a t i o n s v e r f a h r e n , 

bei d e m die (Kostenträger-) —• G e m e i n k o s t e n auf 

die —• E i n z e l k o s t e n b z w . —» H e r s t e l l kos ten m i t 

H i l f e v o n —• Zuschlagssätzen aufgeschlagen w e r 

den . D a s G r u n d s c h e m a der Z . setzt s ich aus M a t e 

rialkosten, —• Fer t igungskos ten , V e r w a l t u n g s g e 

m e i n k o s t e n , Ver t r iebsgemeinkos ten u n d S o n d e r 

e inzelkosten des V e r t r i e b s z u s a m m e n . 
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Zuschlagssatz: Prozentuales Verhältnis z w i s c h e n 

—• G e m e i n k o s t e n einer —> Kostenstel le (—» Ste l len

zuschlag) oder der U n t e r n e h m u n g (—> G e s a m t z u 

schlag) u n d den während einer Per iode angefal le

nen M e n g e n e i n h e i t e n einer Bezugsgröße. M u l t i 

p l iz ier t m a n die Z a h l der für eine Kostenträger 

einheit anfa l lenden Bezugsgrößeneinheiten m i t 

d e m Z . , so erhält m a n die auf eine Kostenträger
einheit entfa l lenden G e m e i n k o s t e n . 

Zweisystem (Zweikreissystem, Dualistisches Sy
stem): System der —> B u c h h a l t u n g , bei d e m —> F i 

n a n z b u c h h a l t u n g u n d —> Bet r iebsbuchha l tung i n 

z w e i i n sich geschlossene Abrechnungssys teme ge

trennt s i n d . 
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Lösungen der Übungsaufgaben 

3. Kapitel, Abschnitt A 

1. Zuschlagssatz für Materialgemeinkosten 8,235 % , für Fert igungsgemeinko
sten 118,596%, für Verwaltungsgemeinkosten 7 ,464% und für Vertr iebs
gemeinkosten 3 , 1 3 % . 

2. Zuschlagssatz für Materialgemeinkosten 6,246 % , für Fert igungsgemeinko
sten der Fertigungshauptstelle I 113 ,579%, für Fert igungsgemeinkosten 
der Fertigungshauptstelle II 127,849% (für die Fert igungsgemeinkosten 
insgesamt 241,428 % ) , für Verwaltungsgemeinkosten 4,759 % u n d für V e r 
triebsgemeinkosten 3 , 2 1 0 % . D i e Selbstkosten des Auftrags betragen 
27 288,62 D M . 

3. Lösungsvektor: /8 ,500\ 

4. D i e Herste l lkosten der P r o d u k t a r t mit Mauerstärke 20 cm betragen 
74 3 0 5 , - D M , der Produktar t mit Mauerstärke 25 cm 212 300 , - D M und der 
Produktar t mit Mauerstärke 30 cm 137 9 9 5 , - D M . D i e entsprechenden 
Herste l lkosten je 100 Stück sind 42,46 D M , 53,08 D M und 6 9 , - D M . 

5. D i e Herstel lkosten je 1 betragen bei Sorte A 1,425 D M , bei Sorte B 1,500 
D M und bei Sorte C 1,725 D M . D i e entsprechenden Selbstkosten sind 1,71 
D M , 1,80 D M und 2,07 D M . 

6. D i e Selbstkosten betragen 165,25 D M . 

/ . D i e Stückkosten betragen 3 2 , - D M . (Dabei gi l t : Gesamtkosten v o n A = 
Gesamtkosten - Erlöse v o n B - Erlöse v o n C = Kos ten des K u p p e l p r o z e s -
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ses - Deckungsbei t rag v o n B - Deckungsbei trag v o n C + E inze lkos ten von 

8. D i e Stückkosten betragen für P r o d u k t A 4 , - D M , für B 2 5 , - D M , für C 5 , -
D M u n d für D 2,50 D M . 

9. D i e K o s t e n f u n k t i o n lautet: K = 8,62642 x 4- 463,07976. 

10. D e r Var iator ist 7. D i e K o s t e n f u n k t i o n lautet: K = 25 200 + 588 x. D i e 
Plankosten bei der Planbeschäftigung sind 84 000 , - D M . 

11. D i e K o s t e n f u n k t i o n lautet: K = 26 000 4- 390 x. D i e Gesamtkosten bei ei
nem Beschäftigungsgrad v o n 7 0 % sind 53 300 , - D M . 

12. D i e K o s t e n f u n k t i o n lautet: 

Für einen Beschäftigungsgrad von 8 0 % (120%) erhält man Gesamtkosten 
v o n 75 600 - (106 200,-) D M . 

13. D i e Beschäftigungsabweichung beträgt 1000,- D M , die Verbrauchsabwei 
chung 500 , - D M und die budgetbezogene P l a n / I s t - A b w e i c h u n g 1000,-
D M . 

3. Kapitel, Abschnitt B 

1. D i e Res idualkostenfunkt ion lautet: R = — ~ x 3 4- 21 x 2 4- 34 700. Bei einer 
Ausbr ingungsmenge v o n 80 betragen die Residualkosten R = 66 700 , - D M . 

2. D i e Preisabweichung ist 4- 865 , - D M und die Verbrauchsabweichung 
- 220 - D M . 

3. D i e gesamten Plankosten betragen 285 000 , - D M , die gesamten Sol lkosten 
265 000 , - D M , die proport ionalen Sol lkosten 180 000 , - D M und die V e r 
brauchsabweichung 5000, - D M . 

4. D i e Deckungsbeiträge über die variablen Herstel lkosten s i n d : P r o d u k t A : 
8950 - D M ; P r o d u k t B : 3770 - D M ; P r o d u k t C : 6615 - D M . 
D i e Deckungsbeiträge über die variablen H e r s t e l l - und Vertriebskosten s i n d : 

A ) . 

bis zur Planbeschäftigung 
darüber 

10 
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P r o d u k t A : 8230 - D M ; P r o d u k t B : 2940 - D M ; P r o d u k t C : 6065 - D M . 
Das Betriebsergebnis ist 5235, - D M . 

5. D i e Deckungsbeiträge über die E inze lkos ten der P r o d u k t e s i n d : P r o d u k t A : 
3250 - D M ; P r o d u k t B : 4380 - D M ; P r o d u k t C : 2820 - D M ; P r o d u k t D : 
3130 - D M . 
D i e Deckungsbeiträge über die E inze lkos ten der P r o d u k t g r u p p e n s i n d : P r o 
duktgruppe I : 4230, - D M ; P r o d u k t g r u p p e I I : 3250, - D M . Das Betriebser
gebnis ist 3510, - D M . 
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-verbrauch 108 ff. 
-vermögen 106 f. 
-Verzeichnis 114 

-wagnis 151 
Anpassung (s) 
- formen 250 
-, intensitätsmäßige 249 f. 

- , quantitative 249 
-, zei t l iche 249 f. 
Anschaffungsausgaben 35 f., 39, 

112,114 
Arbe i t s le i s tung 18 f., 32, 47, 49, 14 
Art ike lergebnisrechnung 466 
A u f t r a g s -
-ab lehnung 66 f., 300 
-annähme 66 f., 300 
- Z u s a m m e n s e t z u n g , A b w e i c h u n g 

d u r c h 284 f. 
A u f w a n d (s) 39,41 f., 44 
-, außerordentlicher 42 
-begrif f 39 f. 
- , neutraler 41 ff. 
- , per iodenfremder 41 
-, sozia l f remder 41 
-, W e r t k o m p o n e n t e des 39 
Ausbr ingungser fo lgsrechnung 188 f. 
A u s g a b e n 39, 44 
- , erfolgsneutrale 40, 44 
- , er folgswirksame 40, 44 
-, wechselbezügliche 40 
A u s k u n f t s s y s t e m 458 
A u s w e r t u n g s -
-möglichkeit 478 
—, zusätzliche 468 
- r e c h n u n g 351, 389, 391, 398 f., 

458 f., 475 
A u s z a h l u n g 440 

Bayessches Theorem 254 f. 
Beiträge 152 
Benutzer f reundl ichkei t 470 
Bereitschafts-
-kos ten 393 ff., 399 f., 407 ff., 414 
- r e c h n u n g 391 
Beschaffung 20 f., 23 
Beschre ibung 73 f. 
Bestands-
-änderung 190,344 
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-bewertung 156, 187, 344 f., 417, 
428 

- V e r ä n d e r u n g 189 

-wagnis 151 
Bestellmenge 66 
Betriebs-
-abrechnung (s) 66 
- b o g e n 165 ff., 325, 327, 332, 342, 

391,395 
-buchhal tung 41 
-erfolgsrechnung 66 
-ergebnis 66 
- k o n t o 189 ff. 
—rechnung 400 
-gewinn 66 
-kontro l le 66 
- m o d e l l 419 
-notwendigkei t 154 
-wertrechnung 371 
-Zahlungen 441,455 
Bewegungsdaten 463, 469 
Bewertung 53 
-, Güterentstehung der 47, 48, 50 f. 
-, kalkulatorische 55 
-, pagatorische 55 
Bezugsgrößen 47, 48, 50 f. 
-hiérarchie 392,395 
B i l a n z -
-abschreibung 84 ff., 87 ff. 
-rechnung 84 ff., 87 ff. 
B lockumlage 171 
Break-even-Analyse 357 ff., 361 ff., 

84 ff., 87 ff. 
-, Erwei terung der 359 
-, Variaten der 359 
Buchhaltungsbereiche 91, 93 f. 
Budgetbereiche 91, 93 f. 
Büromaterial 117 f. 

Charge 237 

D a t e n -
-abhängigkeit 476 

-bank 475 f., 478 f., 
—konzepte 476 
—, relationale 476, 478 
- s y s t e m 458, 475 f., 478 f. 
-bez iehung 476 
-eingäbe 469 
-Integration 464 
-manipulat ionssprachen 478 
- O r g a n i s a t i o n 475 

-transfer 464 
-Übernahme 463 
-Verwaltung 469 
Debi torenwagnis 151 f. 
D e c k u n g s -
-bedarf 401 f., 407 f. 
-beitrag 238, 339 f., 342, 345, 353, 

355, 365, 367 ff., 380, 390, 399 ff., 
403 f., 408, 417, 427 

- , rechnung 238, 390, 399 ff., 403, 
412 f., 416 f. 

—, relativer je Engpaßeinheit 376 
--spanne 340 
—, spezifischer 401 ff., 408 
-budget 390 
- faktor 340 
- p r i n z i p 142 
•Dialog-
-system 476 
-Verarbeitung 469 
Di f ferent ia lka lkula t ion 372 
D i r e c t C o s t i n g 327,237 f., 339, 353, 

356,412 
-, einfach gestuft 327 
-, mehrfach gestuft 327 
Direktbedarfsmatr ix 221 
D i v i s i o n s r e c h n u n g 171,173,193 ff., 

234 f., 237, 345,347, 467 
—, F o r m e n der 193 f. 
D o k u m e n t a t i o n 472 
D u a l w e r t 376,381 ff., 385 f. 
D u r c h l a u f k o s t e n 233 
D u r c h s c h n i t t s p r i n z i p 411, 233 
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E f f i z i e n z 471 —, kurzfrist ige 415 
Eigenkapita lz insen, ka lkula to  —, langfristige 416 

rische 43 -Situation 36, 76 
Einflußgrößen Erfassungs-
- E r z e u g n i s p r o g r a m m - F u n k  -genauigkeit 394 

t ionen 423 ff., —, P r i n z i p der 135 
- f u n k t i o n 420, 225, 427 ff., - p r i n z i p i e n 135 f. 
Einführungsunterstützung 472 E r f o l g (s) 
E inkommensteuer 152 f. -analyse 400 
E i n n a h m e n 52 f., 57 -ermit t lung 185 
-, erfolgsneutrale 53, 57 -komponenten 33, 38 ff., 46, 49, 5 
-, erfolgswirksame 53 f., 57 -, neutraler 
E i n p r o d u k t f e r t i g u n g 183 -, pagatorischer 46, 88,93,95,100 f. 
Einsatzgut -prognose 242 
-, derivatives 143,168 -rechnung 193, 237 f., 327, 340 ff., 
-, H e r k u n f t des 143 f. 343, 345, 352 f., 429 
-, orgineres 143 —, geschlossene 466 
Einstandspreis 440 —, kalkulatorische 187 
E i n z a h l u n g 183, 234 f., —, kurzfr ist ige 188,466 
E i n z e l  -Wirksamkeit 39 f., 52 f. 
f e r t i g u n g 183, 234 f. Erklärung, wissenschaftliche 73 f., 
-kosten 196,348 137 f. 
—abweichung 291 ff. Erlösfunktion 358, 362, 420, 422, 
- - , K o n t r o l l e der 291 ff. 428 
—, P lanung der 255 ff. Er t rag (s) 
—rechnung 413 -, A r t e n des neutralen 54 
— , relative 389, 395 f., 398, 400 f., -, außerordentlicher 54 f., 

406, 409 ff., 416 f., 459, 478 -, bewertungsbedingter 54 f., 
- , relative 387 ff., 390 f., 399,414 ff. - , neutraler 54 ff., 
- , variable 400,403 -, periodenfremder 54 f., 
— Z u s c h l a g 225 - , sachzielfremder 54 f., 
Endkostenstel len 159,327 - S t e u e r 153 

E n d p r o d u k t 20, 182 f. 
Engpaß 367 f., 376, 401 ff. Fer t igung (s) 
Entities 476 -abweichung 288 f., 
E n t i t y t y p e n 476 -gemeinkosten 195 
Entscheidungen 418 -hauptstellen 160,327 
Entscheidungs- - l o h n 195 f., 334 f. 
- k o o r d i n a t i o n 68 -losgröße 66, 285 ff. 
- k r i t e r i u m 17, 64, 76 f., -material 195 f. 
- m o d e l l 369 -, Sondereinzelkosten der 195 
-probleme 356 f., 408, 415, 418 f., Festpreisbewertung 69, 120, 238 f. 

429 F i f o - P r i n z i p 120 
—, A r t e n von 65 ff., F i n a l p r i n z i p 137 
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F i n a n z - -plankostenrechnung 327 ff., 332, 
-anlagen 107 339,412 
-Buchhaltung 39, 41 Großaufgaben 107 
—programm 457 G r u n d -
F inanzierungsprogramm 65 f. -auswertungsrechnung 478 
F ixkosten 353, 355 F , 363, 410 ff., -erwerbsteuer 152 

416 f., 428 -kosten 41 f., 44 
-stufung 342 - leistung 54 f., 57 
Flexibilität (s) 470 - rechnung 389 f., 394 f., 398, 403, 
- p r i n z i p 136 407, 459 
F o r m a l z i e l 17 -Steuer 152 f., 
Fremddienstkosten 150 Güter -

-entstehung 33, 47 ff., 53 ff. 
-verbrauch 28 ff., 39, 42 f., 48, 49 

Gebühren 152 —, Bewertung des 42, 44 
Ge ldrechnung 22,24 Gutschri f tverfahren 180 
-, Ergänzung der 24 
Gemeinkosten 408, 412 ff., 416 f., H a n d e l s -

348 -b i lanz 344 
-abweichung 294 -wäre 117 f., 
-arten 226 H a u p t -
-, echte 315,389,414 -kostenstellen 159 f. 
-, K o n t r o l l e der 258 ff., -stellen 159 
-, unechte 389 ,994 ,398 ,404 ,414 Herste l lkosten 195 f., 235 ff. 
Genauigke i t spr inz ip 135 -, Bestandsänderung der 209 ff. 
Gesamt- H i f o - P r i n z i p 120 
-abschreibung 443, 445 Hil fskostenste l len 159 
-abweichung 288 ff. -, allgemeine 203, 206, 327 
-bedarf 220 H u m a n k o s t e n r e c h n u n g 25, 107 
-deckungsbeitrag 363, 378, 381 ff., 

387 Idealmodell 77 
-kostenverfahren 188 f., 190 ff., Identitätsprinzip 233, 388, 390, 

237 f., 345, 466 410 ff., 414 
Gewährleistungswagnis 151 f. In format ion 18 f., 30, 32 f., 49 
Gewerbe- Input 19,21 
-ertragsteuer 152 Instandhaltungszahlungen 441, 455 
-kapitalsteuer 153 Integration 471 
G e w i n n - Investit ions-
-schwelle 358, 360 ff. -entscheidung 409 
-Zuschlag 371 - rechnung 440, 454 
G r e n z - I somorphiepr inz ip 135 
-ausgabe 35 Ist-
-deckungsbeitrag 376 ,381 ,383 , -beschäftigung 279 

385,415 - k a l k u l a t i o n 193 
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-kosten 240 f., 327, 242, 325, 245, -bezugsgrößen 391 f. 
248, 238 f., -einflußgrößen 399 ,245 ,412 ,418 , 

—rechnung 459 239 ,328 ,240 f., 414, 423 f. 
— , A r t e n der 124 -, entscheidungsrelevante 441 
—Übernahme 464 -erfassung 463, 482 

—, P r i n z i p i e n der 135 f. 
K a l k u l a t i o n (s) 353, 356,193, 228, —, Ver fahren der 147 ff. 

382 ff. , 226, 347, 467 - f u n k t i o n 393,362,371,358,248 ff., 
-, bei K u p p e l p r o d u k t e n 229 403 ,415 ,418 ,420 , 422 f., 425, 
-verfahren 345, 371, 193, 171 f. 244 f., 162,328 
- , W a h l des 233 -, B e s t i m m u n g v o n 252 ff. 
- Z i n s f u ß 440 -güter-Einflußgrößen-Funktion 
Kamera l i s t ik 53, 40 423 ff. 
K a p i t a l 153 f., -kategorie 392, 394 f., 407 f., 413, 
-erhal tung 64 f. 417, 391 
-wert 442 ff. - k o n t r o l l e 325, 327, 458, 465 
— f u n k t i o n 440 - p l a n u n g 155 ,325 ,327 ,244 ,328 , 
—maximierung 440 458 ,465 ,482 
Katastrophenverschleiß 109 -prognose, Voraussetzung der 61 f. 
K e n n z a h l e n 399,401,417 -, progressive 318 
Körperschaftsteuer 152 f. - rechnung 41 
K o n t e n - - , Begri f f der 25 ff. 
-klassen 94, 101 —, investitionstheoretische 439 
- rahmen, A r t e n der 68 ff. - , Model l charakter der 72 ff., 80 ff. 
—, der Industrie 94, 101 - , Phasen der 26, 59 f. 
K o n t r o l l e 155, 399, 416 f., 428 f. —, Probleme der 27 f. 
K o n t r o l l p e r i o d e 399 - s y s t e m 418 f., 459 
Korrelat ionsanalyse 425 — , Begriff der 26 
Kosten 39 ff., 44, 153 — , G l i e d e r u n g der 121 ff 
-abweichung 238 - , Stel lung der 83 ff., 
-arten 332 —, Theor ie der 418 
—, kalkulatorische 43 - , Zie le der 26, 57 ff. 
—rechnung 463 -sammelbogen 391, 395 f., 400 f. 
—verfahren 170 - S c h ä t z u n g 255 
-auflösung 323, 325 - S c h l ü s s e l 162 ff., 410 

—, buchtechnisches Verfahren -, sprungfixe 103 
319 ff. -stelle 155 ,325 ,327 ,420 ,234 

—, planmäßige 323 —, allgemeine 159 f. 
-begriff 413 -- , A r t e n von 159 
-- , pagatorischer 35 f. —ausgleichsverfahren 170, 172, 174 
—, spezieller 37 f. - b l a t t 325,327 
—, wertmäßiger 35 f., 413 - e i n z e l k o s t e n 325, 164,398 
-bewertung, L e n k u n g s f u n k t i o n 35 —gemeinkosten 325 
-, Verrechnungsfunkt ion 35 —gliederung 157 f. 
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—kontrolle 325 —, Verrechnungsfunkt ion der 50 f. 
—planung 325 -erfassung 45, 50 
- - rechnung 155, 325, 156, 234, 464 -erfolgssatz 385 f. 
--umlage 325, 327, 335, 165 f., 420 -ermi t t lung 45 
—ver fahren 170 ff. - , ertragslose 57 
-Streuungsprinzip 141 -ertragssatz 396 
-theorie 244,249,418 -, innerbetriebliche 395 
- t r ä g e r 182 f., 348 - , kalkulatorische 54 ff., 57 
- , A r t e n v o n 182 -kosten 393 ff., 399 ff., 403,407,413 
—gemeinkosten 325 ,234 ,164 —satz 385 
—, Güterart der 184 -prognose 45 
- r e c h n u n g 182 ff., 237, 420 -rechnung, Phasen der 45 
- S t ü c k r e c h n u n g 352, 186, 351, 345, —, Probleme der 45 f. 

355,353,237, 349, 467 —theorie 46 
—-, F o r m e n der 193 —, Ziele der 45 
— , K a l k u l a t i o n der 193 -trägerrechnung 45 
- v e r f a h r e n 170, 173 f. -unterbegriffe 51 f. 
- Z e i t r e c h n u n g 356, 353, 187, 352, -Verrechnung, innerbetriebliche 

238, 345 f., 237,185 330, 174, 169, 329 
-umlage 180,420 —»Verfahrender 165 
—, G u t s c h r i f t - L a s t s c h r i f t - V e r  -werte, A r t e n v o n 50 

fahren 181 Leitsätze, pretiale 378 
—, literatives Verfahren 180 L e n k u n g s -
-, unterproportionale 312 ff., 319 f. - f u n k t i o n , Bewertung der 35 f., 51 
-Verrechnung 478 -preis 378 ff., 382 ff., 385 ff., 419 
-Verursachung, heterogene 328 - - , Bes t immung des 378 ff. 
—, homogene 328 L e o n t i e f - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n 246, 
- v o r g ä b e , A r t e n v o n 37 415,368 
-Zurechnung, U m f a n g der 122 L i f o - P r i n z i p 120 
K u p p e l - Liquidität 375 
-produkte 183 f., 414 Liquiditationserlös 441 
- P r o d u k t i o n 237, 229 f., 349 L o h n -
- , K a l k u l a t i o n bei 349 -abrechnung 115 f. 

-einzelkosten 255 ff., 273, 292 f. 
Lastschriftverfahren 180 - formen 115 
Leerkosten 245, 240 f. -kosten 335 
Leis tung (s) 57 ,55 ,52 - u n d Gehaltsabrechnung, Aufgaben 
-artenrechnung 45 der 115 
-auswertung 45, 50 
-begriff, pagatorischer 50 f. Maschinensatz 228 
—, spezieller 51 f. - rechnung 227 f. 
—, wertmäßiger 51 Massen-
-bewertung 47 f., 50 f. -datenverarbeitung 457 f., 478 
—, L e n k u n g s f u n k t i o n der 51 -fert igung 183,237,234 
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M a t e r i a l - Normalbeschäftigung 240 f., 246, 
-e inzelkosten 115 248 
- , K o n t r o l l e d e r 291 ff. N o r m k o s t e n r e c h n u n g 33, 238 
—, P lanung der 255 f. N u m m e r n k r e i s 468 
-gemeinkosten 195 f. N u t z u n g s 
-kosten 195 f. d a u e r 442 
-stellen 159 f. -verbrauch 29 
M a t r i z e n r e c h n u n g 177, 179 
Mehrkos tenwagnis 151 f. Opportunitätskosten 381,415 
M e h r p r o d u k t f e r t i g u n g 183 Optimalbeschäftigung 372,240 f., 
M e n g e n - 245,248 
-komponente der K o s t e n 28 ff., 34 O r d e n t l i c h k e i t 56,46 
—, der Le is tung 46 ff. O u t p u t 20 f. 
- S c h l ü s s e l 162 

- Z u s c h l a g 225 Pagatorische Rechnung 26 f., 86, 
Messen 30 89 
-, der Güterentstehung 49 Part ia lka lkulat ion 372 
-, des Verbrauchs 30 ff. P e r i o d e n -
-, Voraussetzung des 22, 31, 78 -bezogenheit 56, 42 
Messung , indirekte 253, 320 -e inzelkosten 393 f., 395, 401 
M i e t e n , kalkulatorische 43 -er folg 344 ,188 ,339 ,186 ,39 ,350 , 
M i n d e s t g e w i n n 358 f., 363, 360 427 ff. 
M i s c h k o s t e n 395,393 - - rechnung 419 f., 422 f, 426 f., 430, 
Mischungsabweichung 286 459, 417 f. 
M o d e l l 73 — m o d e l l 419 ,421 ,427 ,429 
-, A r t e n v o n 77 ff. -gemeinkosten 393 f., 401 
-begriff 73 P e r s o n a l - C o m p u t e r 458,481 
- b i l d u n g , Z w e c k e der 73 -, als stand-alone-System 481 
-charakter der Kostenrechnung -, E insatz von 479, 482 

72 ff., 80 ff. P l a n -
-klass i f ikat ion 77 ff. -beschäftigung 246 
-, S t rukturmerkmale v o n 77 - k a l k u l a t i o n 467 

-kosten 325, 245, 248, 238 f., 327, 
Nachfrageelastizität 371 323,349, 323,357, 330, 242 f., 
N a c h k a l k u l a t i o n 345, 467 240 f., 347, 246 
N a c h r e c h n u n g 188,238 - r e c h n u n g 234, 345, 330, 238 
N e b e n b u c h h a l t u n g 93,99 — , A r t e n der 238 
Nebenkostenstel len 159 f. - , f lexible 459 
Nebenrechnung 106 ff. —verrechnungssatz 266 ff. 
Nebenstel len 159 P l a n u n g (s) 63 f., 428 f., 
N o m i n a l g u t 19 f., 22 f., 33, 39 -, des Unternehmungsprozesses 26, 
-, A r t e n v o n 18 ff. 45, 58, 63 ff. 
-, Entstehung v o n 47 -, dezentrale 379 f. 
-, Verbrauch v o n 33 -grundlagen von Kosten 243 ff., 
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-rechnung 376, 406 f. -kosten 345 
- , lineare 383 ,368 ,381 ,377 - r e c h n u n g 244, 238, 241 ff., 248 
—, nichtlineare 381,383 - m o d e l l 428 
- S y s t e m 419 - rechnung 404 
-, zentrale 243 ff. -, wissenschaftliche 73, 75 
Portabilität 471 P r o g r a m m -
Potentialgüter 20 f., 28 ff. -entscheidung 404, 406 
Prämienlohn 115 f. - p o l i t i k 186 
Preis 34 f., 50 Prozentualkostenkalkulat ion 372 
-, A r t e n v o n 36 f., 50 
-begrenzung 67 f. Realgüter 18 ff., 23, 31 ff., 39 
- b i l d u n g 67 f., 127 ff., 142 -, A r t e n v o n 18 ff. 
—Vorschriften 127 ff. - , Entstehung v o n 47, 49 
-dif ferenzierung 372 -, Verbrauch v o n 31 ff. 
-erfassung der Kos ten 147 ff. Real isat ionsprinzip 417 
-grenze 373, 375, 372, 415 f. Realtheorie 75 f. 
- , A r t e n der 374 ff. Rechnung (s) 
-, liquiditätswirksame 375 -, kalkulatorische 44 
-ka lkula t ion 355,351,407 -, pagatorische 44, 26, 86, 89, 52, 39 
—, externe 67 f. -ziele 233,255, 185,238, 157 
—, interne 68 Rechts-
-obergrenze 373, 186 -ansprüche 18 f., 33, 39 
- p o l i t i k 370, 186,408,416 -güterkosten 150 
-untergrenze 375, 376 f. 186, 374, Regressions-

378,372,408 -analyse 62, 253, 427, 425 
Primärkosten 464 -rechnung 420 
-rechnung 459 Relat ionenmodel l 477 f. 
Produkte inzelkosten 413 f. Repetiergüter 20 f., 28, 29 
P r o d u k t i o n s  Residualkosten 323 
a b l a u f , Kontinuität des 236 f., 157 Restwertrechnung 350, 229 f., 249 
- f u n k t i o n 425, 244 f. Ruheverschleiß 108 f. 
-koeff iz ienten 368, 376, 383, 367, 

249,404 Sach-
-programm 183,233, 186 -anlagen 107 
- , optimales 406, 366 ff., 370 f., -mit te l 18 f., 29 ff., 47 

376 f., - l e i s t u n g 18 f., 32, 47, 49 
- , T y p e n des 233 ff., 234 f. —verbrauch 31 
-stufen 157,236 - z i e l 55,41 
-theorie 244,249 - b e z o g e n h e i t 56, 40, 52, 42, 54, 39 
-verfahren 236 ,233 ,237 ,157 der Güterentstehung 47 ff. 
-, Vergenz des 236 des Güterverbrauches 28, 33 f., 
Prognose- 48 
-erfolgsrechnung 242, 272 Schätzverfahren 252 ff. 
-ka lkula t ion 273 f. Schlüssel 182 
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-attribute 477 f., 
- z a h l 163 f. 
Selbstkosten 189,195 f., 410 f., 417 
Sensitivitätsanalyse 377 f. 
Serienfertigung 183, 234 f. 
Simplexverfahren 369 ff. 
S imula t ion 225 
-, v o n K o s t e n 225 
Skontra t ion 118 
-, A r t e n v o n 118 
Softwarepaket 473 
-, Leistungsfähigkeit v o n 468 
S o l l -
-deckungsbeitrag 350 f. 
-kosten 330 
- f u n k t i o n 328 
Sonder-
-einzelkosten 196 
-rechnung 395, 398, 407, 458, 378 
Sortenfertigung 183, 234 f. 
Sozia lz ie l 17 
Spielbi ldsystem, Abschlußkonto 

des 103 
Spread-Sheet-Systeme 459 
Stammdaten 464, 469 
-, allgemeine 459 
-, besondere 463 
Standard-
-anwendungssoftwaresysteme 459 
-, Grenzpre isrechnung 384 ff. 
-ka lkula t ion 273 f. 
-kosten 345 
- r e c h n u n g 244 f., 247, 242 f., 238, 

248,240 f. 
Standerfolgsrechnung 272 
Stapelverarbeitung 469 
Statistik 84 f. 
Stelleneinzelkosten 398 
Steuer 152 f. 
-b i lanz 344,417 
Steuerung 155 f., 63 
Stichprobentheorie 254 f. 
Stoffe 18 f., 29 ff., 47, 10 
-, A r t e n von 117 f., 

-bestandsrechnung 118 
-erfassung 118 ff. 
-kosten 119 f., 148 f., 203 
-rechnung, Aufgaben der 118 ff. 
-verbrauch 31 f., 118 f. 
Stück-
-deckungsbeitrag 355, 404 f., 351, 

349, 368, 375, 367, 353, 350, 358, 
403,406,415 

-erfolge 186 
—rechnung 349 
-kosten 348,345,351,355,349,353, 

347 ,376 ,414 ,415 
- r e c h n u n g 355,352,345 
- l o h n 115,293 
Substanz-
-erhaltung 64 f., 112 
- S t e u e r 153 

-Verringerung 109 
Systeme, EDV-gestützte 458, 473 

Tabel lenkalkulat ionsprogramm 
459,481 ff. 

Technizität 238 f., 245 
T e i l -
-abweichung 289 f. 
-kosten 371 
—, mit relativen E inze lkos ten 378 ff. 
- r e c h n u n g 351 f., 375, 348, 325, 

345, 355 ff., 353, 350, 389, 387, 
439, 344,237, 409 ff., 412 ff., 
415 ff., 458 f. 

— , mit relativen E inze lkos ten 413 ff. 
—-, mit variablen Kosten 413 ff. 
Theorie 74 ff. 
-, A n f o r d e r u n g an die 75 
Tragfähigkeitsprinzip 353, 411, 233 
Trendberechnung 253 f., 320 
Treppenumlage 171 

Überholung 108 f. 
Überprüfbarkeit , P r i n z i p der 135 
Umlaufvermögen 106 
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Umsatzkostenverfahren 238,192, Ver t r i eb (s) 
188,236,466 -gemeinkosten 195 f. 

Ungewißheitskosten 361 -, Sondereinzelkosten des 195 
Unternehmensorganisat ion 17 f. -stellen 159 f. 
Unternehmer- Verursacherpr inz ip 233, 410 ff. 
- l o h n , kalkulatorischer 148,150 V e r w a l t u n g s -
- r i s iko 151 -gemeinkosten 195 f. 
Unternehmungs- -stellen 159 f. 
-prozeß 17 ff., 409 V o l l k o s t e n r e c h n u n g 353, 370, 344, 
- , A b b i l d u n g des 22 ff., 58 ff. 352, 389, 345,409 ff., 418,458 f. 
—, G l i e d e r u n g des 20 ff. - , Aussagefähigkeit der 296 ff. 
—, G r u n d m o d e l l des 23 - , Systeme der 122 ff., 201 ff. 
—, P lanung des 242 Vollständigkeitsprinzip 135 
—, Teilprozesse des 20 ff. V o r k a l k u l a t i o n 193,345,467 
-rechnung, A r t e n der 26 f. Vorkostenste l len 427,159 

Vorrätigkeitsverbrauch, zeitl icher 
Var iator 262 ff., 267 ff. 29 f., 34, 143 
Verbrauchs- V o r r e c h n u n g 188,238 
-abweichung 330, 332 
-arten 29 f. Wagniskos ten 151 f. 
-charakter v o n Gütern 143 f. W a r t u n g 472 
-dauer 29 W e r k z e u g k o s t e n 260 
-guter 38 W e r t -
-messung 28, 30 ff., 135,139 -einbußen 108 f. 
-Steuer 152 -erfassung der Kos ten 147 ff. 
- U r s a c h e n 28 ff., 143, 260 f. -kategorien 35, 37, 50 
Verdichtungsmöglichkeit 478 - k o m p o n e n t e der K o s t e n 28, 34 ff. 
Verfahren, literatives 179 —, der Le i s tung 47 f., 50 f. 
Verfahrensplanung 406 f. - m i n d e r u n g 108 ff. 
Vegenz 157 -papiersteuer 152 
-, des Produktionsverfahrens 236 - S c h l ü s s e l 162 

Verkehrsteuer 152 -Vernichtung 108 f. 
Vermögensteuer 152 f. - Z u s c h l a g 225 

Verrechnungs- Wiedereinsatzgüter 169,184 
-charakter 39,52 Wir tschaf t l i chke i t spr inz ip 136 
- f u n k t i o n der Bewertung 35, 50 f. Wirtschaftsgüter, Klass i f ikat ion 
-preis 378 der 18 ff., 143 
Verschleiß 108 f. Wissenschaftsziel 73 ff. 
-, A r t e n d e s 108 f. - , deskriptives 73 f. 
Versicherungen 151,203,207,261 - , pragmatisches 76 f. 
Vertei lungs- -, theoretisches 74 ff. 
- p r i n z i p i e n 136 ff. 
-rechnung 232, 231, 349, 229 ff. Z e i t 
Vertragsgestaltung 472 l o h n 115 



Stichwortverzeichnis 5 3 5 

-verbrauch 29 
Z i e l 17, 64 f. 
-erreichungsgrad 17, 64, 76 f. 
-gerichtetheit 17,64 
Z i n s e n , kalkulatorische 154 
Zufallseinfluß 399 
Z u s a t z -
-kosten 41 ff., 44 
- leistung 54 ff., 57 

Zuschlags-
- k a l k u l a t i o n 226,228 
- rechnung 173, 348, 195 f., 235 f., 

228 ,172 ,226 ,467 
-satz 325,352,164 f., 335,237,226 f. 
Zuverlässigkeit 470 
Zwangsverbrauch 29 f., 34, 143, 

151 f. 
-, A r t e n des 30 
Z w e c k a u f w a n d 44, 41 ff., 54 f., 56 f. 


