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The structural principles necessary for a com
plete description of commodities serving all 
kinds of purposes have been developed tentativ
ely. Characteristics of commodities may be ta
ken from a system of three main levels of char
acteristics: a formal-logical level) a scientific
technical onc and an economic-legal one. A 
fourth kind of level will have to be reserved for 
some special and additional kinds of character
istics. A computerized commodity description 
may be built up by tearns of specialists formu
lating and presenting commodity characteristics 
and their kinds in a serial question-answer form. 
Names andlor design at ions of commodities 
(products, articles, groups

·
or classes of products) 

should be collected in thesauri of commodity
terms with the necessary relationships indicated 
in order to ensure a controlled use of these 
names/terms in commodity description. 

(Author) 

1 .  Geordnete und ungeordnete Warenbeschreibung 

Eine Warenbesclueibung stellt die moglichst vollstandige 
Erfassung aller jener Warenmerkmale (und Eigenschaften) 
dar, die zur Identifizierung del' Ware und zur Informa
tion des Kaufers (Verwenders, Verbrauchers, Interessen
ten) geeignet erscheint1 . 

Eine vollstandige Warenbeschreibung kann darliberhinaus 
bei rkhtiger Anwendung aueh die Bedeutung eines nkht 
zu unterschatzenden absatzpolitischen Instrumentes er· 
langen , sofeen anerkannt wird, daB lautere Infonnation 
optimale Werbung ist (2). 

Unter Ware (Produkt, Gut) wird dabei jedes Einzelerzeug
nis verstanden, das im Erzeugungsprogramm eines Pro
duktionsbetriebes erscheint und/oder als Einzelartikel 
im Handel bzw. als Versorgungsartikel in der staatlichen 
Materialverwaltung geftihrt wird. Aueh bei vollstandiger 
Beschreibung ist aus den beliebig vielen Merkmalen (und 
Eigenschaften) einer Ware in aller Regel eine Auswahl so 
zu tfeffen, daB die fUr den Verwendungszweck oder die 
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Zielgruppe relevanten Wareneigenschaften beschrieben 
bzw. erfaBt und dargestellt werden. Jede Warenbeschrei
bung besteht also aus einer endlichen Anzahl von Merk· 
malsangaben, die der Ubersichtlichkeit und Vollstandig
keit halber nach einem bestimmten Schema erarbeitet 
und in der Warenbeschreibung angeftihrt sein sollten (1)_ 
Von einer solcherrnaBen geordneten Warenbeschreibung 
ist die gewohnliche oder ungeordnete Warenbesehreibung 
zu unterscheiden, die hier weiter keine Beachtung finden 
soli. 

Die Auffindung und Begriindung eines logisch und sach· 
Heh fundierten Merkmalsschemas der Warenbeschreibung 
ist ein Ziel dieser Untersuchung. 

An die Waren, welche fUr eine Warenbeschreibung in Fra· 
ge kornmen, sind bestimmte Anforderungen zu stellen. 
Die zu beschreibenden Artikel, Erzeugnisse etc. mtissen 
eine gewisse Lebensdauer aufweisen, damit eine Beschrei
bung erstellt und wirksam werden kann. Oberdies erschei· 
nen die Kosten und Aufwendungen fUr eine Warenbe
schreibung erst dann gerechtfertigt, wenn die Ware eine 
gewisse wirtschaftliche Bedeutung besitzt und einen be
stimrnten Wert reprasentiert. So wurde z. B. an den lager
gangigen Artikeln eines Werkstattenmagazins von Sandoz, 
Basel (3) festgestellt, daB von 6.440 bewirtschafteten 
Artikeln nur 173 (= 2,6 %) die Halfte des Durchsatzwer
tes bestreiten. In diesen und iihnlich gearteten Fallen 
werden daher die weitaus rneisten Artikel fUr eine Be
schreibung bzw. compu termaBige Erfassung, wozu auch 
eine bloBe Benumrnerung und Katalogisierung geniigt, 
nicht in Frage kommen. 

Zur wirtschaftlichen Bedeutung tragt auch die regionale 
Verbreitung einer Ware beL 1st die Ware tiberregional im 
Binnenhandel oder auch irn AuBenhandel vertreten, so 
wird das Bedtirfnis nach einer Warenbeschreibung steigen. 
Die geforderte wirtschaftliche Bedeutung eines Artikels, 
die erst eine regelrechte Warenbeschreibung rechtfertigt, 
hat also eine zeitliche, eine raurnliche und wertmaBige 
Kornponente. Bildhaft gesprochen, konnte man von ei
nem Zeit-, Raum· und Wertradius sprechen, die einen 
gewissen Grenzwert iiberschreiten mUssen, solI eine Wa
renbeschreibung und damit zusamrnenhangende MaB
nahme sinnvoll werden. 

2. Vollstandige und unvollslandige Warenbeschreibung 

Da der WarenbeschreibungprozeB als die moglichst voll
standige Erfassung der Warenmerkrnale definiert wurde, 
stellt er eine allerdings unter gewissen Einschrankungen 
zustandekomrnende, theoretische Maximalforderung dar. 
Das im folgenden zu entwerfende Schema hat daller in
sofern hypothetischen Charakter, als in praxi bei konkre· 
ten Warenbeschreibung�n immer mehr oder weniger grow 
Be Abstriche vorkomrnen werden, bedingt allein schon 
durch die Verschiedenartigkeit der Zusammensetzung, 
der Konstruktion und Funktion der einzelnen Waren
gruppen, die, ein Spiegelbild der Verschkdenartigkeit 
der sie erzeugenden oder vertreibenden Branchen, durch 
ganz differente Merkmale und Merkmalsgruppen charak
terisiert erscheinen (1).  

Davon unterscheidet sich die unvollstandige, d. h .  die ab
sichtlich abgektirzte Warenbeschreibung, die von vorn· 
herein auf ganz bestirnrnte Zwecke abgestellt ist, wie 
etwa die Produktdeklaration technischer Waren. Hier 

Intern. Classificat. 2 (1975) No. 2 H61z1 - Warenklassifikation 

https://doi.org/10.5771/0943-7444-1975-2-94
Generiert durch IP '3.143.254.184', am 02.05.2024, 01:29:43.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0943-7444-1975-2-94


handelt es sich haufig urn eine auf technische Merkmale 
beschrankte und gesetzlich fixierte Warenbeschreibung. 
Ais Beispiel hierflir sei auf die bisher in Osterreich erlasse
nen Produktdeklarationen verwiesen (4). 

Stellt schon die Produktdeklaration eine absichtlich ge· 
kiirzte Warenbeschreibung dar, so erfolgt bei Erstellung 
von Gtitezeichen der verschiedensten Art ein noch we
sentlich starkerer Reduktionsschritt. Es handelt sich bei 
ihnen urn latente Produktdeklarationen, wobei die Merk· 
male und ihre Auspragungen in der Regel weder auf der 
Ware noch auch sonst an'gegeben werden; allerdings mils
sen bestimmte, dem Kaufer meist unbekannt bleibende 
Schwellenwerte der Merkmalsauspragung aufgrund be· 
stimmter Vorschriften erreicht werden. Weder die Gtite
zeichen noch diese Vorschriften werden irn allgemeinen 
von gesetzeswegen, sonder'n von bestimmten Vereinigun
gen aufgrund freiwilliger Erklarungen der Produzenten 
oder Lieferanten verliehen bzw. erstellt. Gtitezeichen, 
wie etwa das internationale Wollsiegel (5), geben damit 
eine Qualitatsgarantie, die auf bestimmten, im einzelnen 
wohl definierten Merkmalen und Merkmalsauspragungen, 
teils qualitativer, teils quantitativer Art beruhen. lodes
sen k6nnen Gtitezeich{ffl selbst wieder zu Merkmalen 
oder Hinweisen in "vollstandigenH Warenbeschreibungen 
und Produktdeklarationen werden) wornit der Kreislauf 
geschlossen erschein!. Schlielllich sei verrnerkt, dall man· 
che alt eingeftihrten oder sonst signifikante Warennamen, 

besonders wenn sie Mehrwort- oder Satzforrn annehmen, 
selbst schon eine Art Kurzbeschreibung der Waren dar
stellen konnen. 

3. Geschichtliche Entwiddung der Warenbeschreibung 

Die mit def Beschreibung def einzelnen Waren oder Wa
rengruppen beschaftigte spezielle Warenkunde hat sich 
seit ihrem Bestehen mit der Frage befallt, wie, d .  h. nach 
welchem Ordnungsschema sie die einzelnen Waren odeI' 
Warengruppen zweckmaBigerweise abhandeln solI. Dieses 
Kemproblern def Warenbeschreibung ist somit ein sol
ches der Warenkunde. Es soIl hier aber nur insoweit be
handel! werden, als es die allgemeinen Grundztige der 
Vorgangsweise, insbesondere die Auswahl) Reihung und 
Gruppierung der Merkmale betrifft. 

Die grolle Bedeutung, die der Warenbeschreibung und 
ihrer sachgerechten Durchftihrung in der Warenkunde 
beigemessen wird, geht schon daraus hervor, d� sie bei 
Kutzelnigg zum Konzept und bei Griinsteidl zu den auf· 
bauenden Themenkreisen einer Warenlehre wirtschaftli
cher Art wird. Nichtsdestoweniger laBt sich tiber einen 
Zeitraurn von 200 Jahren eine gewisse Kontinuitat des 
Merkmalkatalogs und seines inneren Aufbaues erkennen, 
die offenbar aus den Sachzwangen einer folgerichtigen 
und brauchbaren Waren· oder Produktbeschreibung folgt. 
NaturgernaB sind die beiden neueren Ansatze, die hier 

Ubersicht 1: Schema der Warenbeschreibung nach Buse und Ludovici bzw. Konzeption der Wirtschaftlichen 
Warenlehre nach Kutzelnigg und Themenkreise der Warenwirtschaftslehre nach Griinsteidl 

Buse (5) 

Namen 
Arten und Sorten 
au�erc Unterscheidungsmerkmale 

Ma�e und Gewichte 
Gewinnung, Bereitung 

Nutzen oder Gebrauch 

Produkte und Edukte 

Gilte und Echtheit 

Handel, Herkunft, Bezugsort 

Aufbewahrung und Sicherung 
vor Schaden 

Wirkliehe und mittlere 
Einkaufspreise 

historische, technologische 
und merkantilistische 
Merkwtirdigkeiten 

Sicherung vor Schaden (vgL oben) 

Ludovici (6) 

Einteilung der Waren 
Eigensehaften d. Waren 

Erzeugung d. Waren 

Verwendung d. Waren 

Verbesserung d. Waren 

Sortieren und Aus
sondem der Waren 
Verfalsehung der Waren 

Prtifung der Waren 

Aufbewahrung und 
Erhaltung der Ware 
Arten des Verderbs 
derWaren 
Preis der Waren 

Aufputz der Waren 

Kutzelnigg (7) 

Kategorien, Klassifikation 
Stoffliche Eigenschaften 

Form und Gestalt 

Bediirfnisse, die durch 
Waren befriedigt werden 
Funktionserftillung 
Ware im Gebrauch nieht 
voHwertige Ware 
Ware im Wettbewerb 

(Quaiitat, Verfillschung) 
Waren.untersuehung 
Verpackung, Lagerung 
nnd Distribution 
(Bestandigkeit. Betriebs
sicherheit) 

(Formsch6ne Gestaltung, 
Mode, Aufmachung, 
Werbung) 

Siaatliehe und zwischen
staatliche Regelungen 
(Schutz des Verbrauchers) 
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Griinsteidl (8) 
Ware-Mensch Ware�Raum Ware-Ware 

techno!. 
Beziehungen 

Bedarfs
beziehung 

teehnische 
Beziehung 

kommerz. 
Beziehungen 

schOpferische 
Beziehungen 

Verwaltungsbez. 
Soziol. Bez. 

Rohstoff
gemeinschaften 

geograph. Verarbeitungs
Beziehungen gemeinschaften 

Bedarfs
gcmeinschaften 

Qualitats
gemcinschaften 

regionale Lagergemeinsch. 
Beziehungen Verpackungs
Risikofaktor gemeinsch. 
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nur auszugsweise wiedergegeben wurden, bereits weitrei· 
chend und beriicksichtigen, der fortgeschriUenen Wirt
schaftsentwicklung entsprechend, die modernen Anfar
derungen an eine vollsrundige Warenbeschreibung. Einen 
neuen Akzent brachte Griinsteidl's Ansatz, der besonders 
die zahlreichen Interdependenzen zwischen Warenmerk
malen und Ware selbst zum Gegenstand hat. Von den all
gemeinen Beziehungen Ware·Mensch, Ware-Raum und 
Ware-Ware ausgehend, gelangt Griinsteidl zu einer Reihe 
von Warenbeziehungen und Gemeinschaften, die sich 
ebenfalls notgedrungen in das hergebrachte Schema ei
ner vollstandigen Warenbeschreibung einpassen oder doch 
unschwer einfUgen lassen. Ein iihnliches Prinzip, namlich 
die Sache/Sache-Beziehung und die Mensch/Sache-Bezie
hung bentitzt Paass zur Unterteilung der Leistungsmerk
male in seinem Schema der Warenbeschreibung (1 0), wel
ches die bisher ausftihrlichste und in vieler Hinsicht grtind
lichste Arbeit zu diesem Thema darstellt2. Es sei hier auf 
die be sanders gelungene Darstellung der physiologischen, 
der 6konomischen und besonders der juristischen Merk
male und Merkmalsgruppen verwiesen, die in der einschHi
gigen Literatur bisher nicht oder nur sehr stiefmtitterlich 
behandeIt wurden. 

Ausgehend von der ftir die Kolner Schule typischen 
Zweckbetrachtung, die aus der als dominie rend angese· 
henen Ware/Mensch·Beziehung resuitiert, werden fUr 
eine Warenbeschreibung nur Finalmerkmale als relevant 
angefiihrt. Diese unterteilt Paass in rubrizierende Merk
male und Leistllngsmerkmale3. Erstere umfassen Eigen
namen, Verwendungs- und Herkunftsmerkmale. Die Lei
stungsmerkmale - nur Sachleistungen kommen ftir die 
Warenbeschreibung in Betracht - werden in drei gralle 
Gruppen je nach Gewichtung der Sache/Sache und 
Mensch/Sache-Beziehungen unterteilt. tlberblickt man 
diese und die in Ubersicht I zusammengestellten Merk
malsgruppierungen, so fallt es nicht schwer, eine gewisse 
Gemeinsamkeit zu erkennen. In der folgenden Darstel· 
lung der "Schichtenstruktur" der vollstandigen Waren
beschreibung wird der Versuch untemommim, diese ge
setzmai1igen Zusammenhange herauszuarbeiten. 

4. Die Schichtenstruktur der Warenbeschreibung 

Am Anfang einer Warenbeschreibung hat, dartiber 
herrscht wohl kein Zweifel, der Warenname zu stehen. 
Die Benennung und/oder Bezeichnung4 erlaubt den logi
schen Zugriff mit Hilfe formaler Merkmale. Mit der Be
nennllng ist meist die Angabe des Herstellers, Lieferanten , 
etc. oder ganz allgemein eine Herkunftsangabe verbun� 
den. Auch bei anonymen Waren sind Herkunftsangaben 
nichts Ungewohnliches. Paass reillt die Herkunftsangaben 
raumlicher und zeitlicher Art ebenfalls nach den Waren
namen und spricht von rubrizierenden Merkrnalen. Da· 
mit wird das der Benennung inharente klassifikatorische 
Potential angesprochen, auf das weiter unten einzugehen 
sein wird. Ein weiterer fUr die Benennung und Herkunfts
angaben charakteristischer Zug konnte in ihrem disposi
tiven Charakter erblickt werden. In der Informations
theorie ist es Ublich, Name und Herkunftsangaben als 
formale Daten den sachlichen Inhaltsangaben gegentiber
zustellen. Die diumlichen und zeitlichen Herkunftsanga� 
ben k6nnen auch als lokalisierende Warenmerkmale be� 
zeichnet werden. In jedem Fall werden die Ware/Raum 
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und Ware/Zeit-Beziehung angesprochen, die zusammen 
mit der formal-Iogischen Erfassung (Benennung, Bezeich· 
nung) eine erste, von den tibrigen sehr deutlich abgeho� 
bene Merkmalsschicht ergibt. Zu dieser Merkmalsschicht 
z1ihien Waren- und Produktname (Type, Modell, Artikel
bezeichnung, Genehmigter Name etc.), die Produktnum� 
mer (Hersteller, Code, Typennummer, Artikelnummer 
etc.), ferner der Art- oder Gebrauchsname, wozu Anga
ben tiber Einzel-, Sonder· und Weiterverwendung, spezielle 
Ausstattungs� und Qualitatsnennungen, Han delsklassen 
und Sortenangaben etc. treten konnen: es folgen Adres
sen oder Code der Hersteller, Lieferanten oder des Dekla
rators. Darnit ist die tlberleitung zu den Herkunftsanga
ben raumlicher Art (Anbau-, Gewinnungs-, Herstellungs· 
Ort, -Gebiet, -Land, -Kontinent, Verschiffungsort etc.) 
und zeitlicher Art (stilistisch-historische oder modisch
kreative Kennzeichnung) gegeben. 

Es mogen allerdings berechtigte Zweifel auftauchen, ob 
unter allen Umstanden Herkunftsangaben raumlicher 
und zeitlicher Art hier schon im Rahmen der formalen 
Merkmalsschicht ihren Platz finden mtissen. Es mag von 
Fall zu Fall zweckmalliger erscheinen, bestimmte fur den 
Erftillungszweck oder die Zielgruppe der Interessenten 
wichtige Merkmale statt oder neben der Herkunftsmerk
male schon hier anzuftihren. Dies andert aber nichts dar� 
an, da� jede Warenbeschreibung mit einem MerlClnals� 
komplex fonnaler Art zu beginnen hat, dem in der Regel 
bestimmte verwandte oder sinnvoll erscheinende Ergan
zungen folgen. 

Von der ersten fonnalen Merkmalsschicht unterscheidet 
sich jene Schicht von Merkmalen, welche in der Termi
nologie von Paass die Sache/Sache und die Sache/Mensch 
Beziehungen in Form der naturwissenschaftlichen und/ 
oder technischen Kenngro�en umfa�t. Es scheint mir 
wegen der inneren Verwandtschaft und der Moglichkeit 
strenger Objektivierung bzw. Quantifizierung dieser bei
den Merkrnalsbereiche naheliegend, sie in einer Merkmals
schicht zu vereinigen, wenngleich auch nicht selten Aus
nahmen gerechtfertigt sein mogen. Das.hervorstechend· 
ste Kennzeichen dieser Merkmalsschicht ist ihre nahu
wissenschaftliche Sachlichkeit und Sachbezogenheit, die 
allerdings bei Betrachtung der Verwendung und Funk
tion, der Anwendung- und Gebrauchsmerkmale (Ge
brauchstauglichkeit, Gebrauchswert, Verbrauchereig
nung usw.) immer mehr schwindet. Dabei tritt die Sachel 
Mensch (Verwender, Verbraucher)-Beziehung in den Vor
dergrund, wodurch subjektive Individualbeziehungen 
bzw. soziale Gruppeninteressen ins Spiel kommen. Trotz� 
dem wird aueh hier, da ja nur Sachmerkmale zur Debatte 
stehen, eine hinreichende Objektivierbarkeit auch solcher 
Merkmale moglich sein. 

Die naturwissenschaftlichen Merkmale umfassen Angaben 
iiber die stoffliche -Zusammensetzung und deren cherni
sche Charakterisierung, Angaben tiber Form und Struktur 
(Abmessungen), tiber Masse (Gewicht), tiber energetische 
sowie andere physikalische Grollen. 1m biologischen Be
reich sind Entwickungsmerkmale (Wachstum, Reifegrad 
usw.) sowie morphologische und funktionelle Merkmale 
von Interesse; bei den physiologischen lind medizinischen 
Merkmalen trit! stellenweise der sachlich objektive Cha
rakter zugunsten des menschlich subjektiven Bezuges zu� 
ruck. Dies vor allem bei psycho-physischen Merkmalen 
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der organoleptischen (sensorischen) Analytik oder im 
Bereich anwendungsbetonter Merkmale z. B. bekleidungs
physiologischer und arbeitsphysiologischer Merkmale. 

Der Ubergang zu den technischen Merkmalen ist auf dem 
Lebensmittelsektor durch eine Reihe bromatischer (lage
rungs·, zubereitungs-, kiichentechnischer) Warenmerk
malen gegeben. Uberhaupt konnen die technischen Merk
male als 8ach- und menschenbezogene Merkmale angese
hen werden, da alle Erzeugnisse als wirtschaftliche Gtiter 
anzusehen sind, welche eo ipso def gezielten menschli
chen Bedtirfnisbefriedigung dienen oder dienen sollen. 
1m tibrigen beginnen auch die technischen Merkmale mit 
(chemischen) Stoffmerkmalen, urn sich dann zweckma
Bigerweise in produktions-technische (chemisch und me- . 
chanisch-technologische) und in konstruktiv-funktionelle 
Merkmalsgruppen aufzuspalten. Hierunter fallen auch 
alle mit Bedienung (Bedienteilen), dem Gebrauch (regel
rechler Funktion) der Aufstellung und Wartung (Pflege 
und Reparatur) zusammenhangenden Merkmale. Wie 
weit in eine Warenbeschreibung Aufstellungs-, Bedie
nungs-, Gebrauchs- und Reparaturanweisungen eingear
beitet werden sollen, bleibe dallingestellt. Es liegt hier 
eine Ermessensfrage vor, die nicht in abstracto, sondern 
nur im konkreten Fall eindeutig entschieden werden 
kann. Dall die Verpackungs-, Lagerungs- und Transport
merkmale vorwiegend in den technischen Merkmalsbe
reich geh6ren, bedarfwohl keiner langen Beweisftihrung. 
Andererseits zeigen gerade diese Merkrnale einen deutli
chen Bezug zu den okonomischen und juristischen Merk
malen, wie dies auch schon von anderen z. B. gewissen 
medizinischen und arbeitsphysiologischen Merkmalen 
festgestellt werden kann. 

Die nunmehr zu besprechende Merkmalsschicht unter· 
scheidet sich von den beiden vorhergehenden durch ih
ren tiberwiegenden Bezug auf den Menschen als Mitglied 
def Gesellschaft, wobei der 6konomische M�rkmalsbe· 
reich den pragmatischen Aspekt und der juristische Be
reich den normativen Aspekt der Ware/Mensch-Bezie
hung abdeckt. Auffallend ist der Umstand, daB in den 
bisher bekanntgewordenen oder im Umlauf befindlichen 
Warenbeschreibungen, Produktdeklarationen etc. im all
gemeinen derartige Angaben weitgehend oder vollig feh
len. Hingegen enthalten sie fast zur Ganze naturwissen
schaftlich-technische Merkmalsangaben. Bei Waren tech
nischer Art oder Naturprodukten sind solehe Angaben 
nicht nur gerechtfertigt, sondern werden zumindest bei 
Produktivwaren und im Fachhandel als conditio sine qua 
non betrachtet. Anders sieht es bei den technischen Kon
sumglitern aus, deren Kaufer oder Letztverbraucher in 
def Regel Laien sind, die mit technischen Angaben, Ein
heiten und fachwissenschaftlichen Termini wenig oder 
nichts anzufangen wissen. Hier wird es sich als sinnvoll 
und notwendig erweisen, fachwissenschaftliche Angaben 
in verbraucher- und verwendergerechte Bezeichnungen 
und Erkliirungen umzuwandeln ( I I). 

Die fUr Materialbeschaffung und Vertrieb wichtigen oko
nomischen Merkmale werden von den Interessenten, Kau
fern und Verwendern gefordert, aber von Anbietern und 
Eneugem nicht immer bekannt gegeben, man denke nur 
etwa an das Nettopreissystem. Prazise Angaben sind 
manchmal auch erst beim Kaufakt oder vertragsartigen 
Kaufabschliissen zu erhalten. Werden yom Anbieter indi
viduelle Verkaufsakte angestrebt, so verbieten sich allge-
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meine Angaben von selbst. Vielleicht vermag die bei der 
Reform der Allgemeinen Geschiiftsbedingungen (AGB) 
angestrebte Typisierung der vertragsahnlichen Kaufab
schliisse die Situation auch im Hinblick auf die okonomi
schen Warenmerkmale (Warenbeschreibung) zu verbes
sern. Es waren dann in vielen Fallen Hinweise auf AGB
Typen hinreichend (vgl. unten). 

Okonomische Merkmale, die Preisangaben, Konditionen 
und ZahlungsbediNgungen beinhalten, lei den unter der 
Tatsache starker zeitlicher Veranderungen, wie sie bei
spielsweise bei der fortschreitenden Inflation gegeben 
sind. 

Paass ziihIt auch Versicherungsmerkmale, ferner Merk
male der informierenden Werbung und Servicemerkmale 
einschliefllich technischer Merkmale in den Bereich der 
okonomischen Merkmalsschicht. Auf die zweifellos vor
handenen Interdependenzen soIcher und anderer Merk
�a1sschichten wurde schon hingewiesen. 

Ziel einer Merkmalssystematik der Warenbeschreibung 
sollte es nicht sein, eine bestimmte Merkmalsanordnung 
dogmatisch erzwingen zu wollen, sondern lediglich einen 
operablen Merkmalskatalog zu erstellen, der im konkre
ten Fall die Aufstellung einer "vollstandigen" Warenbe
schreibung erm6glicht oder das Ubersehen wichtiger 
Merkmale verhindert (I) .  

Die juristischen Merkmale schlieillich betreffen den Han
dels- oder Kaufvertrag, insbesondere auch den Komplex 
der A1lgemeinen Geschiiftsbedingungen (AGB); sie befin
den sich in der BRD derzeit in einer Phase der Neuord� 
nung und verbraucherfreundlichen Reform ( 12). Die hau
fig ungesehriebenen Handelsusancen sind flir manehe 
Warenarten von Bedeutung, wie schon in der klassischen 
Warenkunde betont wurde (13). 
Nicht zu vergessen sind auch jene juristischen Warenmerk
male, die sich auf Patent- und sonstige Schutzrechte 
(z. B. Datenschutz) beziehen. 

In die bisher besprochenen 3 Merkmalsschichten der 
formal-logisehen, del' naturwissenschaftlich-technisehen 
und def okonomisch·juristischen lassen si"ch bei entspre
ehendef Ausgestaltung praktisch alle vorkommenden 
Warenmerkmale unterbringen. Uber ihre Anordnung oder 
den gegenseitigen Rang laBt sieh nur so viel sagen, daB 
die Benennung/Bezeichnung und damit die formale Merk
malschicht an den Anfang einer Warenbeschreibung zu 
stehen kommt. Wie die weitere Ano.rdnung der Merk
malsschichten bzw . .  Gruppen im konkreten Fall vorge
nommen wird, hangt von der Warenart und/oder dem 
Interessenprofil def Zielgruppe abo Es ist dUfchaus der 
Fall denkbar, daB in einer Warenbeschreibung z. B. fUr 
Zwecke des AuBenhandels okonomisch/juristische Merk
male dert 1 .  Rang einnehmen und daher in entsprechen
der Anzahl gleich nach den formalen Angaben (Name, 
Herkunft) an den Anfang der Warenbeschreibung rticken. 

In den Warenbeschreibungen 'der Bundesmaterialkatalo
gisierung (14) sind fast nur naturwissenschaftliche Merk
male angeftihrt, wahrend in den von Paass gegebenen 
Beispielens einer Warenbeschreibung auch 6konomisch
juristische und zahl,reiche anwendungsbetonte Merkmale 
auftreten . 

Obwohl mit der geschilderten Schichtenstruktur das 
Prinzip der vollsHindigen Warenbeschreibung gegeben ist, 
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dfufte es sich in der Praxis als zweckmaBig erweisen, 
zwar, nicht eine zusatzliche 4 .  Merkmalsschieht, wohl 
aber einen 4. Merkmalsbereich zu unterscheiden. Dieser 
Bereich wfude, urn in-der gewahlten Strukturvorstellung 
zu bleiben, aus den drei Merkmalsschiehten eine Spalte 
herausschneiden. Dieser letzte Merkmalsbereich umfaJl.t 
kennzeichnende Besonderheiten und Erganzungen, die er 
gegebenenfalls aus allen drei Merkmalsschichten abtrennt 
und herausstellt .  Hier waren zu nenrien: Sonderausflih� 
rungen (schon zum Teil oben bei den Gebrauchsnarnen 
angedeutet), Luxusqualitiiten, ferner Umweltfreundlich
keit, Recylingmoglichkeit, sparsamer Gebrauch und Ver� 
brauch, Lauglebigkeit, Sonderangebote, Unikate etc. Wie 

Ubel'sicht 2: Die Schichtenstruktur del' Warenbeschreibung 

Formal-logische Merkmalsschicht 

Produktc und Bezeichnung, Type, Modell, Artikelbezeichnung, 
Genehmigter Name, Markenname 

Produktnummer, Herstellercode, Genchmigtcr Code, Type, 
Artikelnummer 

Art und Gebrauchsname, Produktgruppe, eventnclle Einzel- und 
Weiterve.nvendung 

Ausstattung, Handelsklasse etc. 
Hersteller, Handler, Deklarator; Name, Adressc, Code 
Geographischc Herkunft, Herstellungs-, Gewinnungs- und Anbauort, 

-gebiet, Vcrschiffungshafen, Warenborsc 
Zeitliche Herkunft, Ausgabedatum, Gtiltigkeitsdauer; stilistisch

historische Kennzcichnung, modisch-kreative Kemlzeichnung, 
Dcsigne 

Naturwissenschaftlich-techllische Merkmalsschicht 

Chemische Merkmale, 
stoffiiche Zusammensetzung 

Produktionstechnische Merkmale, 
chemisch-technologischc Mcrkmale 
(Rohstoffe, Energictrager) 

weit davon Gebrauch gemacht wird, kann eine Frage der 
ZweckmaBigkeit insbesondere auch in absatzpolitischer 
Hinsicht sein. Bis zu einem gewissen Grad mogen hier 
auch Anrnutungsleistungen von Waren erscheinen, wie 
asthetische Spitzenleistungen im Design ,oder Prestige
rnortlente etwa in Form einer Luxusausftihrung, Luxus
qualitat etc.; damit ist aber auch die Grenze einer objek� 
tiven Warenbeschreibung erreicht, denn Anrnutungs�' 
werte lassen sich bekanntlich nieht oder nur schwer ob
jektivieren. 1m folge'nden seien die wichtigsten Merkmals
gruppen und ihre Schichtenstruktur in tibersicht 2 zu
sammengefaBt: 

Besollderheiten-Erganzullgen 

Sonderausstattung, Luxusqualitiit 

GUtezeichen, Auszeichnungen 

entspricht Normen, Spezifikationen, 
technischen Liefcrbedingungen, 
Sicherheitsvorschriftcn etc. 

physikalische Merkrnale, 
Abrnessungen, Masse, Porm, 
Struktur, Morphologie, Raster, 
Modul 

mechanisch-technologischc Merkmale 
bauphysikalischc Merkmale 
(Formung, Fertigung, Obcrflachen
behandlung) 

Prtifungszeugnisse, Zulassungen 

Biologische Merkrnale, 
Entwicklungsstadicn 
(Rcifestadien) 
morphologisch-funktionelle 
Eigenschaftcn 
physiologische Merkmale, 
ernahrungsphysiologische, 
bekleidungsphysiologische, 
arbeitsphysiologischc Merkrnale 

psychophysiologischc Merkmale 
organoleptische (sensorische) 
Merkmalc 

Biotechnoiogische Merkmale, 
mikrobiologischc, biochemische 
Merkmale 

konstruktionstechnische Merkrnale 
Aufbau, Ausrtistung, Anschliisse, 
Versorgung, Leistung, Verbrauch, 
Ausstattung, Funktion, Bedienung, 
Bedienteile (Montage, Bedienungs
Gebrauchsanleitung) 
Bestandteile, Zugehorigkeit 
transport� und lagcrtechnische Merkmale, 
Eignung fUr Transportmittel und Manipu
lation, Verpackungsmerkmalc, Licfcreinheiten 
Pflege�, Wartung� nnd Reparaturmerkmale 
(bzw. Anweisungen) 

Bcsondere Kcnnzeichen, 
Hinweise auf Arbeitsbliitter, 
sparsam im Verbrauch nnd Haltung, 
energicsparend, umweltfreundlich, 
langlebig recyclisicrbar 

6kollomisch-juristische Merkmalsschicht 

Preise und Rabatte, 
Konditionen, Zahlungsbedin
gungen,.Rkhtkosten 
Beschaffung, Lieferzeiten, 
Vertriebswege, 
Versicherungsmerkmale 
Scrvicernerkrnale, Kauf-und 
Lieferleistungen, 
Kunden- und Beratungsdienst 
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Kaufvertrag, AGB (Allgemeine Geschafts
bedingungen) Handelsusancen 
Patentrechte, Schutzrcchte 
(Datenschutz etc.) 
Gewahrleistungen 

Aktuellc Preislisten, Richt- und Staffel
preise, Sonderangebote, Unikate 
Muster, Rcfercnzen 
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S. Die Durchfiihrung der Warenbeschreibung 

Eine Warenbeschreibung kann aus direkten Angaben von 
Merkmalen und/oder aus Hinweisen bestehen. Diese Hin
weise beziehen sich auf Dokumente, die beim He�steller , 
Lieferanten etc. auf Anfrage zu beziehen oder einzuse
hen sind und aufgrund von Artikelnummern, Teilkenn
zeichen, Plan- und Konstruktionsnummern etc. mitge
teilt werden. Ahnliche Hinweise sind auch auf schon be
stehende Warenbeschreibungen mog1ich. Von diesem Hin
weis auf Merkmalsdokumente ist def Hinweis auf verGf
fentlichte Informationen wie z .  B .  def Verweis auf Nor
men, auf Sicherheitsvorschriften, Gesetzesstellen, auf 
Zeitschriftenartikel etc. zu ·unterscheiden. Diese Hinweise 
erfolgen lediglich aus Rationalisierungsgriinden. 

Ein Merkmal besteht aus einem Begriff� def in verschie
dener Weise, im allgerneinen jedoch durch ein Wort oder 
eine Wortkombination bezeichnet wird. pie mehr oder 
weniger groBe Vollstandigkeit einer Warenbeschreibung 
hangt von der Zahl der verwendeten Merkrnale", zurn an
deren aber auch yom Umfang der einzelnen Merkrnals
begriffe ab. Wie weit oder eng ein Merkmal gefaBt werden 
solI, hangt in den rneisten Fallen viel rnehr von der Waren
art und der Warenverwendung ab, als von der Willklir des 
Beschreibers, besonders wenn man berlicksichtigt, daB 
diese "Willktir" noch durch das Interessenprofil der Ziel
gruppe (Faehmann oder ledermannverwender) und den 
beabsichtigten Informationseffekt der Warenbesehrei
bung weitgehend eingeengt wird. Namentlich ist es der 
Sachverstand des Herstellers, des Fachhandels und auch 
des fachrnannischen Verwenders oder Beziehers einer 
Ware, der in der begrifflichen Fassung der jeweils in Fra
ge kommenden Merkrnale kaum Zweifel aufkommen 
lalli. Schliefllich bewirken auch die Fachliteratur, Nor
men und ahnliche Empfehlungen eine maglichst eindeu
tige Merkmalsauswahl und Abgrenzung. 

Einen schwachen Punkt in der Benlitzerkette bildet der 
ledermann-Verwender (15) und Letztverbraucher oder 
der Konsument schlechth,in, der fast allen Warenarten 
als Laie gegenlibertritt Hnd dem daher mjt fachlich ein
wandfreien Warenbeschreibunge.n im aUgemeinen wenig 
gedient ist. Hier konnte die EinfUluung warenkundlichen 
Wissens in den Unterricht der Grundschulen m6g1icher
weise einiges verbessem. Vorderhand aber mtissen die 
Verbraucherverbande und sonstige Interessenvertreter 
(Gewerkschaften, staatliche Stellen) stellvertretend Hilfe
stellung leisten6 . Ganzlichjedoch kann der Konsument, 
rnithin jeder von uns, nicht von der Verantwortung und 
Verpflichtung losgesprochen werden, die der Letztver
braucher als Trager des Massenkonsums fUr ein dernokra
tisches Wirtschaftsgeftige und sein Warenangebot tragt 
(16). Auch die aufschluflreichsten Informationen, Test
reihen und Warenbeschreibungen ntitzen nichts, wenn sie 
aus Gleichgiiltigkeit oder Naehlassigkeit nicht zur Kennt
rus genommen werden. 

Eine geordnete Merkmalsbesehreibung erfolgt dergestalt, 
daB nach einem vorgegebenen oder flir den speziellen 
Zweck erarbeiteten Anordnung die Warenrnerkmale in 
Form einer Fragenreihe angefUhrt werden. Diese Fragen 
sind nichts anderes, ais eine maglichst vollstandige Auf
steHung aller wichtigen Merkmalsauspragungen. Die Ant
wort auf diese Fragen kommt durch die Auswahl jener 
Merkmalsauspragung zustande, welche die zu beschrei-
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ben de Ware aufweist. Die Frage-Antwortstruktur, die zu
nachst nur als Empfehlung fUr eine geordnete Warenbe
schreibung gedacht ist, wird im Falle der maschinel1en 
Verarbeitung durch die Datenbank der Bundesmaterial
katalogisierungszentrale (17) zur Notwendigkeit. Dieses 
Warenbeschreibungs- oder Identifizierungsprogramm 
beruht auf den Erfahrungen der US-amerikanischen 
"Federal Item Identification Guides", in ihrer deu tschen 
Fassung "Identifizierungsanweisungen neuer Art". Hier
bei handelt es sich, soweit es der Verfasser beurteilen 
kann, in erster Linie urn die Beschreibung technischer 
Produkte, bei denen technische Merkrnale vorherrschen. 
Diese Beschreibungsmuster sind zunachst fUr militarische 
Zwecke (NATO) und spater flir die affentIiche Material
erfassung erstellt w<?rden und bedlirfen daher bei einer 
Anwendung auf privatwirtschaftliche Bereiche einer ent
sprechenden.Erganzung oder Umarbeitung,d ie zum Tell 
im Gange ist (I8). Wieweit die Maglichkeit einer EDV
rnaBigen Volltextverarbeitung von Warenbeschreibungen 
(allenfalls auch von ungeordneten Warenbeschreibungen) 
gegeben und durchflihrbar ist, bleibe dallingestellt'. 

Auf die oben erwahnte Warenbeschreibung in Form einer 
Fragenreihe sind verschiedene Arten von Antworten -mag
lich: Es gibt faktisch vier Arten von Antworten, die sieh 
nach Umfang und Prazision der durch sie vermittelten 
Information unterscheiden lassen:  

1 .  Die verbale Information: sie liefert den graBten Be
deutungsinllalt bei geringster Exaktheit und stellt eine 
Antwort im eigentlichen Sinn des Wortes dar. Auf die
se Weise werden vor allern logisch-formaIe. ,juristische 
und andere komplexe Tatbestande, Merkmale und 
Merkmalsbeziehungen ausgedriickt und umschrieben. 

2. Die quantitative Infoanation: stellt insofern das Ge
gensttick der verbalen Information dar, als sie mit gro
Ber Exaktheit einen vergleichsweise geringen Bedeu� 
tungsinbalt verbindet. MeBergebnisse und Wertanga
ben werden durch Zahl und Dimensionseinheit ausge
dliickt, wie dies namentlich irn naturwissenschaftlich
technischen, aber auch im akonomischen Merkmals� 
bereich (Preis) der Fall zu sein pfJegt. 

3. Die semiquantitative Infonnation: unterscheidet 8t4-
fenbereiche von gleicherp oder verschiedenem Ab
stand, in- welche die MeBe"fgebnisse oder WertangabylJ 
ordinal (z. B.  durch Punktangaben oder punk,ebewer
tung) oder sIialierend (dureh Notenbewertung) einge
reiht werden. Der Ubergang zur quantitativen Inforrpa
tion ist insofern gegeben, als auch quantitative Anga� 
ben haufig 8treu� oder Bereichsangabi:m kennen tind 
damit in den semiquantitativen Infonnationsbereich 
tiberleiten. Andererseits ist durch die verb ale Noten
bewertuI'lg auch eine Beziehung zur rein verbalen In
fonnation vorhanden. Ordinale oder skaherende An
gaben Hnden sich hauptsachlich bei komplexen Waren� 
merkmalen wie z. B. bei Qualitatskennzeichnungen, 
Funktions- und Gebrauchsbeurteilungen etc. 

4. Die binare Information: 'sie stellt ais ja/nein-Entschei� 
dungen bzw. als OJ I Angabe oder Bewertung die ein
fachste Information dar und kommt durch die Reduk
tion der semiquantitativen Stufeninformation auf eine 
einzige Informationsstufe bzw. durch die RtickfUhrung 
auf die Einheit der Information, das bit, zustande. Um� 
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gekelut kann bekanntlich aus bits jede andere Infor
mation aufgebaut werden. 

6. Warenbeschreibung und Warenklassifikation 

Da die Warenbeschreibung in alIer Regel dem Informa
tionsbedtirfnis des Kaufers und/oder Verwenders ciner 
Ware dienen soIl, hat aueh die Warenbezeichnung und 
Benennung nicht von ihm, sondern fUr ihn zu erfolgen. 
FUr die Kennzeichnung und Namengebung einer Ware 
ist in erster Linie def Hersteller oder Verkaufer bzw. Lie
ferant zusHi.ndig, doch kann eine Artikelben'ennung im 
Sinne def Warenbeschreibung aueh dano von cinem Kau
fer adee Verwender erfolgen, wenn diese, wie ctwa die 
Offentliche Hand, wirtschaftlich potent und an der Er
steHung von Warenbeschreibungen unmittelhar bctciligt 
ist. Dies geschicht bei dec bundesdeutschen Material
katalogisierung. Hier liegen Warenbeschreibungsmuster 
vor, die von dec US-amerikanischen Materialkatalogisie� 
rung bzw. dem NATO�Kodifizierungssystem ubernorn� 
men wurden (vg!. oben). Diesen Beschreibungsmustern 
Begt das sogenannte Beschaffungsartikelkonzept zugrun� 
de. Es bemht auf der Unterscheidung zwischen Beschaf
fungs� und Anbieterseite, mit anderen Worten auf der ge
trennten Betrachtung von Kaufer-Verwenderinteressen 
einerseits, und von Erzeuger-Verkauferinteressen anderer� 
seits. Auf die in diesem Zusammenhang auftretende Pro� 
blematik der Artikelerfassung, Benennung und Bezeich� 
nung ist besonders Gekeler et al. (20) eingegangen, der 
hierzu den Begriff des "Identitiitskollektivs" eingefiihrt 
hat. Ein Identitlitskollektiv besteht aus jenen Erzeugnis
sen, Waren oder Artikeln, we1che yom Erzeuger, Kauf
mann oder Verwender als identisch angesehen werden. 
Auf Erzeugerseite versteht man im allgemeinen unter ei� 
nem Artikel ein Identitlitskollektiv von Produkten, bei 
denen der Begriff der Identitlit streng genommen und 
praktisch auf alle relevanten Eigenschaften eines Erzeug
nisses ausgedehnt wird. Die Beschaffungs- und Verwen
derseite neigt dagegen tendenziell zu einer weniger stren
gen Fassung der Id'entitatsforderung. Hier genugt es, die 
Identitat aller verwendungsrelevanten Merkmale zu for
demo So ist es durchaus ublich, Artikeln verschiedener 
Hersteller z. B. Batterien verschiedener Firmen mit g1ei� 
cher Nennspannung und Leistung als "identisch" lind 
somit als ein und denselben Beschaffungsartikel anzu� 
sehen. Isofunktionelle Erzeugnisse (Waren) bilden aber 
nach Hillmann (21) die "Warenart", die als eine Waren� 
gruppe in der Regel mehrere Artikel, Warensorten etc. 
umfallt. 

Auch der umgekehrte Fall der Aufspaltung eines Erzeu
gerartikels in mehrere enger umrissene Beschaffungsarti� 
kel ist denkbar, dtirfle jedoch nach Gekeler eine eher un
bedeutende Ausnahme darstellen. Ohne auf die hier nur 
angedeutete Problematik der Artikelabgrenzung weiter 
eingehen zu wollen, sei nochmals daraufverwiesen, daB 
in erster Linie der Erzeuger oder Lieferant aufgrund sei
ner Branchen- und Fachkenntnis besonders bei techni
schen Erzeugnissen in der Lage sein wird, die Abgrenzung 
eines Identitatskollektivs und damit die Benennung oder 
Bezeichnung eines Artikels vorzlinehmen. 

In der Artikelbeschreibung soli nicht nur der Artikelname 
sondem auch der Gebrallchs- lind Artname sowie die Be� 
zeichnllng der Warengruppe aufgenommen werden, damit 

JOO 

in m6g1ichst allgemeinverstandlicher Weise die Einord
nung in eine bekannte Warengruppe erfolgen kann. Damit 
aber erfolgt ein erster Schritt in Richtung Warenklassifi
kation, auf die daher in gebotener Kiirze hier noch einzu� 
gehen ist. Dabei seien die Ausdrticke K1assifIkation und 
Systematik synonym gebraucht, da hierunter das Ordnen 
und Einteilen nach bestimmten Einteilungskriterien bzw. 
die damit erreichte Ordnung und Einteilung der Waren 
verstanden werden solI. 

Die Qrdnungskriterien bestimmen die Systemstruktlir, 
we1che grundsatzlich hierarchisch oder nichthierarchisch 
bzw. serial sein kann. Beispiele fUr eine seriale System� 
strnktur sind etwa die alphabetische Anordnung oder 
die Ordnung nach aufsteigenden Nummern. Die hierarchi
sche Systemstruktur kann monohierarchisch, oligo- bis 
polyhierarchisch sein, wie dies etwa flir die Facetten
struktur zutrifft. Die Facettenstruktur besteht aus einer 
Reihe serial geordneter Gruppen, die in sich hierarchisch 
strukturiert sein k6nnen. Beispiele fUr streng monohierar� 
chische Systeme finden sic.h in den Naturwissenschaften 
z. B. in Form der ,,kunstlichen" und ,.natlirlichen" Syste
me der Pflanzen und Tiere. 

Auch ftir die Warenvielfalt werden sich dart monohier
archische Systeme als vorteilhaft erweisen, wo es, wie 
z. B. bei der Ermittlung von Zolltarifen und bei der Auf
stellung von Handelsstatistiken darauf ankommt, eine 
bestimmte Ware eindeutig in eine und nur eine Waren
gruppe einzuordnen. Da solche monohierarchischen SyM 
sterne zu verschiedenen Zeiten, nach verschiedenen Ein
teilungskriterien und zu verschiedenen Zwecken allfge
balit wurden und werden, sind sie meist mehr oder weM 
niger inkompatibel, d .h. miteinander nicht oder nur sehr 
beschrlinkt vergleichbar. Darin liegt der grallte Nachteil 
aller monoM und oligohierarchischen Warensysteme, die 
bisher im einzelbetrieblichen, im branchensektoralen ,im 
nationalen oder sogar im internationalen Rahmen erstellt 
worden sind (22). 

FUr Zwecke der maschinellen Informationsfestlegung 
und Wiederauffindung (Indexiemng und Information
Retrieval) sind polyhierarchische Facettensysteme als 
Deskriptor- und Thesaurussysteme entwickelt worden, 
die eine seriale Anordnung mit teils hierarchischen, teils 
assoziativen Begriffs.beziehungen verschiedener Art ver
binden. Waren thesauri k6nnten sich zumindest in besti 
stimmten Warengruppen zum Zwecke der InformationsM 
festlegung und Wiederauffindung als sehr ntitzlich erwei
sen, besonders wenn schon bestehende informations
relevante Warenklassifikationen in solche Thesauri ein·De
zogen , und damit zu einem einzigen Waren-In formations
pool zusammengeftihrt wtirden. Als informationsrele
vante Warenklassifikationetl. konnten im Bereich der 
Lebensmittel das ban-L-System mit seinen Artikel
auflistungen (23), die Bundesmaterialkatalogisierung 
SI. Augustin-Bonn (24), das KOillpass-System (deutsch/ 
englisch/franzosisch/italienisch/spanisch) mit seinem aus
ftihrlichen Bezugs- und Herstellernachweis (25) und 
das Warenverzeichnis der Bundeswirtschaftskammer 
bernhend auf dem Briisseler Zolltarifschema (26) 
genannt werden. Das Kompass- und das Bundesma
terialkatalogisierungssystem liegen - ein weiterer Vor
teil - bereits mehrsprachig vor. Die genannten Waren
klassifikationen sind mit Ausnahme des ban-L-Systems 

Intern. Classificat. 2 (1975) No. 2 Holzi - Warenklassifikation 

https://doi.org/10.5771/0943-7444-1975-2-94
Generiert durch IP '3.143.254.184', am 02.05.2024, 01:29:43.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0943-7444-1975-2-94


aueh ftir den Bereich techniseher Produkte brauehbar, 
wobei zur Vervollstandigung der Begriffe und Begriffs· 
beziehungen aueh einschiagige DIN-Normen, Faehlitera
tur etc. heranzuziehen sein werden. 

Der Zusammenhang von Thesaurus und Warenbesehrei
bung besteht darin, da� die Warenbenennung (Name bzw. 
Gebrauehsname, Warenart und Warengruppe) Bestandteil 
sowohl der Warenbesclueibung ais aueh des Warenthesau
rus sein mui1. 

Es ist nieht beabsiehtigt, auf die grundsatzliehen Mag· 
liehkeiten und Sehwierigketien der Aufstellung von 
Warenthesauri, die wahrseheinlieh immer nur bestimmte 
Warenbereiehe abdeeken k6nnen, naher einzugehen. 
Sicherlich k6nnten Thesauri fUr die versehiedensten 
Konsum- und Investitionsgtiterbereiche erarbeitet wer
den und liegen zum Teil auch bereits vor (27). Es mussen 
dabei die versehiedenen Gesichtspunkte produktions-, 
handelswirtsehaftlicher und konsumwirtsehaftlicher oder 
verwendungs- und funktionsmaBiger Art in das Deskrip
torsystem eingebraeht werden. Hier befindet sieh die 
Entwicklung noeh ganz am Anfang. Nur soviel sei in die
sem Zusammenhang noeh gesagt, daB es vermutlieh fiir 
die Warenvielfalt keine umfassende alle Interessen befrie· 
digende Warenklassifikation oder ein Thesaurussystem 
geben kann. 

Mindestens zwei Hauptriehtungen monohierarehiseher 
Warensysteme, wie sie fUr die eindeutige Einordnung in 
Warenklassen benotigt werden, sind an anderer Stelle be
sehrieben worden (29). Die Vorgangsweise der Zollorgane 
und der staatlichen Statistik, die zur Bestimrnung einer 
Ware deren Einordnung in eine Warenklasse eines mono
hierarehischen Systems veriangt, kann die Identifizierung 
dureh eine Warenbeschreibung nieht ersetzen. Diese wird 
eben erst dureh eine regelreehte Warenbeschreibung er
moglieht. 

Anmerkungen 

1 Gekeler (1) unterscheidet zwischen Identifizierungs- oder Un
terscheidungsmerkmalen und Informationsmerkmalen, welche 
nicht nur Unterscheidungsmerkmale, sondern dariiber hinaus 
auch relevante "Durchschnittsmerkmale" umfassen. Die Iden
tifizierung einer Ware kann auch durch ein einziges formalcs 
Merkmal, z. B. dureh Angabe des Herstellers und der Type 
oder eines Markennamens etc. crfolgen ("Identitatsevidenz" 
vg!. (I» . 

2 Ahnlich au11ert sich Gekeler in seiner urn eigene Gedanken 
und Vorschlage bereieherten Besprechung des Buches (1).  

3 " Leistung" als Zweckerfiillungspotential verstanden. 
4 Unter Bencnnung versteht mlln, die Namengebung. Bezeich

nung (als Oberbegriff) umfa11t sowohl Benennung als auch 
jede andere Art de! idcntifizierenden Kennzeichnung. 

5 Siehe Paass (10), S. 237-248. 
6 Grone Verdienste haben sieh in dieser Beziehung die bundes

deutsche S tiftung Waren test mit der Zcitscluift "test" (Berlin, 
Vol. 10, 1975) und der osterr. Verein fUr Konsumenteninfor
mation mit der Zeitschrift "Konsument" erworben. 

7 So bietet z. B. IBM ein Volltextsystem STAIRS (Storage and 
Information Retrieval System) an, das moglicherweise bei be
stimmten Warengruppen zur maschinellen Aufbereitung und 
Auswertung von Warenbeschreibungen dienen konnte (19). 
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Sarada Ranganathan Lectures in Library Science 

This year the Sarada Ranganathan Endowment Lectures 
will be given by Prof J. M. Perreault, The library, The 
University of Alabama, Huntsville, Ala. on December 
1-5, 1975 in Bangalore, India, Documentation Research 
and Tralning Centre. The subject: The idea of order: 
towards foundation for a theory of cataloging. 

Seminar on Thesaurus in Information Systems 

The Documentation Research and Training Centre and 
the Indian National Scientific Documentation Centre are 
organizing a seminar on this topic taking place in Banga
lore, India, December 1-5, 1975. Topics for papers have 
been outlined as follows: Principles and methodology of 
design and development of thesauri with illustrative ex
amples of the practical applications of the principles. 
Use, of computer in' com'piling thesauri. Studies of the use 
of specific thesaurus in computer-based information sys
tems, including systems networking and interconnection 
problems and solutions. Evaluation of specific thesauri 
based on experience of their use in manual o.r computer
based information systems. 
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AND COM M U N I CATIONS 

Collaboration internationale dans I e  domaine de Ia 
terminologie scientifique et teclmique 

Le Symposium d'Infoterm, Vienne, 9-1 1 avril 1975 
Notre civilisation moderne nous confronte chaque jour 
avec und grands quantite de termes techniques et scienti
£iques et de mots pseudo-savants. Leur nombre ne fait 
que croitre ; cette masse grandissante et peu contr6Iee fait 
surgir de plus en plus de probh!mes, dont on peut en 
degager quelques-uns. 

Personne n'est capable de connaitre taus les termes tech
niques et scientifiques dans sa propre langue; on n'est 
pas toujours informe de la "naissance" de nouveaux 
termes; la plupart des termes sont formes correctement, 
mais quelques-uns sont pourtant hybrides et parfois ridi
cules; certains repondent parfaitement a ce qu'ils doivent 
designer, d'autres creent de la confusion; plus d'un fait 
double empioi; l'internationalisation des sciences et des 
techniques necessite plus que j"arnais la normalisation, 
la traduction correcte et l'internationalisation des termes. 
Ce dernier probleme souleve d'autres questions: les tech
niciens et les hornmes de science des differents pays se 
comprennent-ils toujours, c.a.d. savent-ils par exemple 
de quel appareil, de quelle activite scientifique on leur 
parle; n'y a-toil pas danger de double emploi, d'usage in
adequat de certains termes; ou en est-on avec la trans
litteration, la transcription et la: traduction des termino
logies? 

Voila la situation concrete devant laquelle se trouvent 
ceux qui s'interessent it telle ou telle technique, a telle 
ou telle branche de la science. Pour resoudre ces proble
mes et repondre a ces questions a etC cree Infoterm, Cen
tre international d'inforrnation pour la terminologie. 

Infoterm, dont l'histoire a ete decrite par E. Wiister, The 
Road to infoterm, MUnchen-Pullach, 1 974, a ete fonde 
en 1971 . Ce centre travaille dans Ie cadre d'Unisist, avec 
l'aide de l'Unesco et en relation etroite avec ISO/TC 37, 
dont Ie secretariat est fixe en Autriche depuis 1 952. La 
tache d'Infoterm est double: en premier lieu coordonner 
toutes les institutions et instances qui s'occupent de la 
tenninoiogie, en second li�u rassembler 1a documenta
tion et !'information de tout ce qui touche les termino
logies. Pour l'instant la priorite est donnee a une biblio
graphie de glossaires normalises et a l'inventaire de toutes 
les institutions nation ales, publiques ou privees qui s'oc
cupent de terminologies'. 

Afin d'etablir Ie contact entre experts et organisations et 
afin de discuter des mesures a prendre pour une coopera
tion efficace, un premier "Symposium sur la cooperation 
internationale en terminologie" fut organise avec Ie con· 
cours de l'Unesco it Vienne du 9 au 1 1  avril 1975. 

Le symposium fut preside par E. Weiss (Vienne), tandis 
que l'organisation technique y compris Ie secretariat etait 
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